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VorworT
Wie können wir unsere kinder und Jugendlichen optimal auf ihr Berufsleben vorbereiten, 
so dass sie ihre Potenziale voll entfalten können und einen Ausbildungsweg oder studien-
gang wählen, der ihren interessen und fähigkeiten bestmöglich entspricht? Welche rolle 
spielen schulen dabei? und wie können unternehmen sinnvoll eingebunden werden?

eine zielgerichtete Berufs- und studienorientierung (Bso) zählt zu den wichtigsten gesell-
schaftlichen Zukunftsaufgaben, denn starke nachwuchskräfte sind gefragt: junge men-
schen, die mit der Wahl des passenden Ausbildungsweges in eine aussichtsreiche berufli-
che Zukunft starten sichern nicht nur ihren persönlichen erfolg, sondern sind auch ein 
entscheidender grundpfeiler für eine starke Wirtschaft. in der schule werden dazu die 
wesentlichen Weichen gestellt, wenn es gelingt, Berufs- und studienorientierung praxis-
nah zu gestalten.

im „Zukunftsforum Bso Hessen“ am 23. Juni 2017 in der iHk darmstadt haben sich mehr 
als 170 Akteure im Übergang schule und Beruf über die künftigen Anforderungen einer 
schulischen Berufs- und studienorientierung ausgetauscht und im rahmen von Barcamp-
sessions gemeinsam strategien entwickelt, um die Berufswahlprozesse an hessischen 
schulen weiter zu optimieren. 

das Zukunftsforum bildete zugleich auch den Abschluss des Projektes „unterstützung der 
Berufs- und studienorientierung Hessen“, das im rahmen der oloV-strategie des landes 
in den letzten zwei Jahren wesentlich zu einer stärkeren Praxisorientierung im Übergang 
von schule und Beruf beigetragen hat.

die vorliegende Publikation beschäftigt sich mit der frage, wie die Berufs- und studienori-
entierung in Hessen weiterentwickelt werden kann, um die Übergänge von Jugendlichen 
in Ausbildung und Beruf zu verbessern. 

sie fasst die von Bildungsexperten, lehrkräften, Wissenschaftlern und unternehmensver-
tretern im Zukunftsforum gemeinsam entworfenen Visionen einer innovativen schulischen 
Berufs- und studienorientierung und die handlungsorientierten ergebnisse aus der zwei-
jährigen Projektlaufzeit zusammen. 

    im ersten teil werden die einschätzungen von unternehmen aus der aktuellen iHk-
Bildungsumfrage und zentrale Aussagen aus der Podiumsdiskussion des Zukunfts-
forums zusammengefasst. Zudem bieten zwei Beiträge einstiege in die Bso – aus 
dem wissenschaftlichen und aus dem praktischen Blickwinkel. 

    für den zweiten teil haben die impulsgeber der Barcamp-sessions die ergebnisse der 
jeweiligen session zusammengefasst.

    der dritte teil widmet sich den statements der politischen Vertreter aus Politik und 
Wissenschaft die am Zukunftsforum teilgenommen haben.

    im vierten teil erhalten sie einblicke in gute umsetzungsbeispiele und konzepte für 
eine praxisnahe Bso.

    im Anhang finden sie links zu Partnern und initiativen der Bso.

Auf der Website www.bso-hessen.de stehen die Publikation sowie zahlreiche unterrichts-
materialien, Praxistipps und weitere informationen zur Bso zum download bereit.

Herzlichen dank den Partnern des Projektes „unterstützung der Berufs- und studienorien-
tierung Hessen“ für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, der J.P. morgan Ag für die finan-
zielle unterstützung des Projektes, den aktiven unternehmen dafür, dass sie durch koope-
rationsprojekte Praxisnähe in die schulen bringen, den dozenten der lehrerfortbildungen, 
natürlich den weit über 700 lehrkräften, die unsere Angebote offen und mit großem enga-
gement angenommen haben und den schulleitungen, die für die notwendigen freistellun-
gen gesorgt haben.

mit dem Projekt und dem Zukunftsforum haben wir das Ziel verfolgt, die Berufs- und stu-
dienorientierung an hessischen schulen zu stärken. dank des engagements zahlreicher 
engagierter lehrkräfte und Akteure im Übergang von schule und Beruf wurde bereits eini-
ges bewegt, strukturen geschaffen und instrumente für die Bso entwickelt und erprobt. 
das ergebnis des Zukunftsforums ist, dass noch einiges zu tun ist, um wirklich alle schüle-
rinnen und schüler zu erreichen und ihnen einen guten start in das Berufsleben zu ermög-
lichen.

ich hoffe, dass wir mit den entwickelten materialien, dem entstandenen netzwerk und den 
diskussionen im Zukunftsforum weitere impulse geben konnten.

die hessischen industrie- und Handelskammern leisten auch in Zukunft gerne ihren Bei- 
trag für einen besseren Übergang von schülerinnen und schülern in Ausbildung und Beruf.

darmstadt, im Juli 2017

kirsten rowedder
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summary
Annette Adamczyk, iHk darmstadt

„Alle müssen an einem strang ziehen!“ – Auf diese grundformel 
konnten sich die über 170 expertinnen und experten aus dem feld 
der beruflichen orientierung beim „Zukunftsforum Bso Hessen“ in 
der iHk darmstadt schnell einigen. schule, Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft – gemeinsam sollten strategien entwickelt werden, 
um die Berufs- und studienorientierung in Hessen so weiter zu 
entwickeln, dass jeder junge mensch seine Potenziale erkennt und 
den für sich passenden einstieg in den Beruf findet. 

strategien beruhen auf dem erkennen des ist-Zustandes, der definition des soll-Zustandes 
und dem Benennen der zum Ziel führenden Aktionen. folgende zehn Herausforderungen 
lassen sich aus den ergebnissen der talkrunde, des Barcamps, und den statements der 
Politiker herauskristallisieren:

1. ressourcen: die Begleitung von Berufsorientierungsprozessen kostet viel Zeit, ener-
gie und teilweise auch geld. deswegen ist es wichtig, dass die Bso einen festen Platz in 
den stundentafeln bekommt (mindestens 2 – 3 stunden pro Woche) und dass jede schule 
eine stelle zur Vertiefung und Weiterentwicklung der schuleigenen Bso erhält. flankie-
rend sollen Jobcoaches und Berufseinstiegsbegleiter eingesetzt werden, insbesondere bei 
schulen mit niedrigem sozialindex, die entsprechende kompensationsleistungen erbrin-
gen müssen. Zur Aufwertung der Berufs- und studienorientierung in gymnasien könnte 
das fach Arbeitslehre auch hier eingeführt und angepasst werden. schulträger und regio-
nale unternehmen könnten die schulische Bso finanziell unterstützen.

2. informAtionen: schulische Berufs- und studienorientierung muss agiler und den 
sich rasch wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und gesellschaft angepasst werden. 
dazu sind der Austausch und die Bündelung von informationen unerlässlich. gefordert wird 
eine zentrale Plattform für alle Akteure der Bso, auf der alle Angebote, materialien und 
informationen konzentriert und zusätzlich in einem leitfaden veröffentlicht werden. es gilt, 
die informationsflut an schulen zu verringern und trotzdem die transparenz zu erhöhen. 

3. VernetZung: Bso-Akteure wollen die strukturen der schulischen Berufs- und studi-
enorientierung aktiv mitgestalten. dazu ist es notwendig, räume, Zeit und entsprechende 
formate zum Austausch zur Verfügung zu stellen. dies gilt auch für spezielle themenge-
biete wie z.B. die integration von seiteneinsteigern und geflüchteten in die Bso oder die 
förderung von mädchen in mint-fächern. Bso-fachkonferenzen, regionale erfahrungs-
austausche und die Zusammenführung der verschiedenen Akteure (schule, Wirtschaft, 

Politik/Verwaltung und Wissenschaft) sind als wichtige elemente im gesamtprozess zu 
nennen. lokale netzwerke mit möglichst kontinuierlich Beteiligten können die Aktivitäten 
strategisch ausrichten und die maßnahmen strukturiert umsetzen. 

4. leHrkräfte Aus- und WeiterBildung: Berufs- und studienorientierung ist ein 
kompetenz- und ein motivationsthema. deswegen muss die Bso bereits im lehramtsstu-
dium und im Vorbereitungsdienst an den studienseminaren fest verankert werden. regel-
mäßige und bedarfsorientierte fortbildungen für lehrkräfte im schuldienst ergänzen und 
aktualisieren die Bso-kenntnisse. Wichtig sind hierbei die Praxisorientierung (einbezug 
von externen Partnern) und der transfer in den schulischen Alltag. den Bso-koordinatoren 
ist hierfür freistellung zu gewähren und für die nötige Akzeptanz im kollegium zu sorgen. 

5. kooPerAtion mit PArtnern: Berufs- und studienorientierung muss als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe betrachtet werden. dazu brauchen schulen starke externe Partner, 
die mit Zeit, know-How und finanziellen mitteln Berufswahlprozesse unterstützen. die 
kooperationen zwischen schulen und unternehmen sollen gefördert und ausgebaut wer-
den. unternehmen sollten die möglichkeit haben, die schulische Bso zu unterstützen, z.B. 
durch unterrichtsbesuche mit Auszubildenden. Brückenkonzepte von Hochschulen mit 
Probevorlesungen, ehemaligenvorträge und fachbereichspräsentationen können gelunge-
ne Übergänge begünstigen. generell sind die eltern als wichtige Partner der Bso stets 
mitzudenken.

6. orgAnisAtion: eine funktionierende Bso braucht eine entsprechende struktur zur 
entfaltung. diese strukturen werden einerseits durch die Bildungspolitik vorgegeben, 
müssen aber auch an die individuellen schulischen gegebenheiten angepasst werden. 
dazu brauchen schulen mehr gestaltungsspielräume, eigene Budgets und selbstständig-
keit. die schulleitung ist gefordert, das thema Bso aktiv in der schule voranzutreiben, 
geeignete Personen zu identifizieren, ein Bso-team zusammenzustellen, aber auch das 
gesamte kollegium miteinzubeziehen. dabei sollten insbesondere lehrkräfte mit außer-
schulischer beruflicher erfahrung eingebunden werden. nur wenn die Bso als Quer-
schnittsthema anerkannt ist, das durch die gesamte schulgemeinde getragen wird, können 
aus ressourcen wirksame maßnahmen entstehen. Bso soll nicht einheitlich sein, aber 
Qualitätsstandards erfüllen.

7. digitAlisierung: die fortschreitende digitalisierung der Arbeits- und lebenswelt be-
einflusst in nicht geringem maße die gestaltung der Bso an schulen – sowohl bezogen auf 
die didaktisch-methodische durchführung als auch auf die Ausrichtung der Beratung. un-
verzichtbare grundlage hierfür ist der Ausbau, die Wartung und Administration der techni-
schen infrastruktur. ebenso wesentlich ist eine praxisnahe und anwendungsbezogene Aus- 
und Weiterbildung der lehrkräfte im studium, im Vorbereitungsdienst und im schuldienst.  
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Voraussetzung ist die Bereitschaft von lehrkräften, sich auf die neuen medien einzulassen, 
innovative konzepte auszuprobieren und gegebenenfalls von den „digital natives“ in den 
klassenräumen noch etwas dazuzulernen. strukturell müssen medienkonzepte für die 
schulische Bildung erstellt und curricular verankert werden. mint-Projekte und experi-
mentelle, forschende unterrichtsinhalte unterstützen die digitalisierungsprozesse an 
schulen und können insbesondere bei mädchen das interesse an mint-Berufen wecken 
bzw. erhalten. 

8. PrAktikA: Praxisnähe ist nachweislich ein sehr entscheidender faktor im Berufsori-
entierungsprozess. insbesondere Praktika sorgen für eine realistische einschätzung der 
Anforderungen in einem Berufsbild. deswegen sind die Begleitung von Praktika mit in-
tensiver Vor- und nachbereitung sowie die integration der erfahrungen in einen Berufs-
wegeplan von zentraler Bedeutung im schulischen Bso-Prozess. sehr hilfreich ist eine 
enge Vernetzung zwischen schulen und Betrieben mit klar definierten Aufgaben und einer 
dezidierten Zeitplanung. unternehmen können die gelegenheit nutzen, um für die duale 
Ausbildung zu werben, karrierewege im Betrieb zu verdeutlichen und sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu präsentieren. schülerinnen und schüler können in den ferien durch frei-
willige Praktika zusätzliche klarheit gewinnen. Viele Betriebe sind für kurzpraktika von 
lehrkräften offen. 

9. mAtcHing: mehr als ein Viertel der jungen menschen beginnt ein Ausbildungsver-
hältnis oder ein studium, das nicht vollendet wird. Auf der anderen seite bleiben viele 
Ausbildungsstellen unbesetzt und arbeiten Akademiker fachfremd. es ist offensichtlich, 
dass hier das matching modifiziert werden sollte und Jugendliche besser über die Anfor-
derungen im jeweiligen Zielberuf informiert werden müssen. grundlage hierfür ist eine 

kompetenzfeststellung, die einerseits aussagefähig und andererseits mit den schulischen 
rahmenbedingungen vereinbar ist. dazu müssen entweder mehr zeitliche und personel-
le ressourcen zur Verfügung gestellt, externe durchführende Partner finanziert oder die 
entsprechenden kriterien im Bso-erlass angepasst werden. die feststellung von kompe-
tenzen und interessen gilt auch vielen unternehmen als wichtigstes element schulischer 
Berufs- und studienorientierung.

10. klAssifiZierung der Bildungssysteme: Akademisierungswahn versus lobprei-
sung der dualen Ausbildung – auch sprachlich zeigt sich, dass die gegenüberstellung 
der als unterschiedlich wertig wahrgenommenen Wege der beruflichen Bildung die ge-
müter erhitzt. tenor ist, dass die duale Ausbildung eine Aufwertung erfahren soll, doch 
werden die Verantwortlichkeiten hin und her geschoben. sind es die unternehmen, die 
durch die unterschiedlichen entgeltsysteme selbst die duale Ausbildung gefährden? sind 
es die eltern, die ihre kinder zum studieren drängen? sind es die schulen, die durch man-
gelnde selektion künstlich eine eignung zum studium vortäuschen? eine praxisnahe Bso 
insbesondere im gymnasialen Bereich, aber auch eine gezielte Auseinandersetzung mit 
den unterschiedlichen karrierewegen und durchlässigkeiten kann die gleichberechtigte 
koexistenz akademischer und beruflicher Bildung fördern. unternehmen wird empfohlen 
fachlaufbahnen zu schaffen, die in führungspositionen münden können unabhängig vom 
zugrundeliegenden Bildungsgang.
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wie die unTerneHmen die Bso  
in Hessen einscHäTZen ... 

Hessische unternehmen zeigen verstärktes interesse an schulko-
operationen und praxisbezogener Berufs- und studienorientierung.

eine starke Wirtschaft braucht starken nachwuchs. in Zeiten des demographischen Wan-
dels und einer zunehmenden Akademisierung suchen unternehmen immer häufiger den 
kontakt zu schulen, um sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren und potentielle 
nachwuchskräfte von morgen zu akquirieren.

die hessischen industrie- und Handelskammern befragten im Vorfeld des Zukunftsforums 
unternehmen aus verschiedenen Branchen zu den Bedarfen und forderungen zur schuli-
schen Bso. im fokus der Befragung standen die aus sicht der Wirtschaft wesentlichen 
elemente bei Berufswahlprozessen, die Herausforderungen bei einer kooperation zwi-
schen schulen und Betrieben sowie die frage, welchen Beitrag unternehmen zu einer 
praxisnahen Bso an schulen leisten können. 346 vollständig ausgefüllte fragebögen 
konnten ausgewertet werden. in Bezug auf die inhalte der schulischen Bso stellte sich 
heraus, dass die unternehmen besonders die feststellung der eigenen kompetenzen und 
interessen der schülerinnen und schüler in der Bso für wichtig halten (70 %). der einblick 
in die Praxis der unterschiedlichen Berufe wird von 58 % der unternehmen als grundle-
gend erachtet. des Weiteren spielt das Aneignen von kenntnissen über Ausbildungsberufe, 
Berufsfelder und Branchen nach meinung der unternehmen eine wichtige rolle im Bso-
Prozess (52 %).

Teil 1: 
einleiTung & ÜBerBlick

Abb 1: „Was trägt ihrer meinung nach am meisten zu einer  

gelungenen Berufs- und studienorientierung bei?“

 243 feststellung der eigenen kompetenzen und interessen 

 199 einblicke in die Praxis unterschiedlicher Berufe

 180 kenntnis über duale Ausbildungsberufe, Berufsfelder und Branchen

 111 erwartungen der Wirtschaft an die schulabgänger

 83 Anforderungen in der dualen Ausbildung, im dualen studium, an fachhochschulen und an universitäten

 61 Prognosen zu Beschäftigungsmöglichkeiten und -chancen

 54 durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Ausbildung

 31 Ablauf von Auswahlverfahren und Bewerbungsstandards

 20 kenntnis über akademische Bildungswege

 1 sonstiges
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mit großem Abstand stufen die unternehmen schülerbetriebspraktika als bedeutendsten 
Beitrag zu einer gelungenen Bso ein (82 %). mittlere Bedeutung wird den unterrichtsbe-
suchen von fachkräften und Auszubildenden (47 %) sowie Ausbildungsmessen und Hoch-
schulinformationstagen beigemessen (39 %). die große mehrheit der unternehmen bieten 
bereits schülerpraktika an oder haben dies vor (81 %). Auch zum entsenden von mitarbei-
tern und Azubis in schulen (65 %) oder der aktiven mitwirkung an Berufsinformationsver-
anstaltungen (62 %) erklären sich knapp zwei drittel der unternehmen bereit. dahingegen 
scheint die Bereitstellung von außerschulischen lernorten im unternehmen nur schwer 
realisierbar (16 %). Auch die kooperation mit studienseminaren der universitäten für die 
praxisnahe Ausbildung von lehrkräften wäre nur weniger als ein drittel der unternehmen 
bereit zu leisten (27 %).

Abb. 2: „Welchen Beitrag könnte ihr unternehmen leisten,  

um schulen bei der praxisnahen Berufs- und studienorientierung zu unterstützen?“

Hemmnisse für kooperationen mit schulen sehen die unternehmen vor allem in mangeln-
den ressourcen (56 %), einem informationsdefizit über kooperationsmöglichkeiten (40 %) 
und der fehlenden Bereitschaft von schulen (40 %). fast alle unternehmen sind sich über 
die sinnhaftigkeit von kooperationen einig (nur 3 % beklagen mangelnde sinnhaftigkeit), 
sodass ein weiterer Abbau der Hemmnisse gewünscht wird. es wird aber auch explizit von 
den unternehmen auf die aus ihrer sicht mangelnde motivation der lehrkräfte hingewie-
sen. Auch der hohe Zeit- und Personalaufwand im Betrieb wird als Hemmnis benannt.

Abb 3: „Wo sehen sie aktuell Hemmnisse in der kooperation mit schulen?“ 

Was muss schulische Bso leisten, damit die hessische Wirtschaft auch in Zukunft innova-
tiv und leistungsfähig ist? ein gutes drittel der Befragten nutzte die gelegenheit, um eine 
eigene Antwort auf diese frage zu geben. Am eindringlichsten fordern die unternehmen 
eine erweiterung der Bso bezüglich der vielfältigen karrierewege in der Wirtschaft. (15 
%). sie beklagen die mangelnde Wertschätzung und information über die möglichkeiten 
der dualen Ausbildung (auch für gymnasiasten). ähnlich stark artikuliert (12 %) ist die 
forderung nach unterricht mit mehr Praxisbezug. Auch die kompetenz der schulabgänger 
wird vor allem in Hinblick auf grundkenntnisse in den kernfächern (7 %) und mangelnde 
selbstständigkeit beanstandet (7 %). Zusätzlich spielt die forderung nach einer engeren 
kooperation zwischen schule und Wirtschaft eine rolle in der Befragung (7 %).  
in summe bilden diese fünf kriterien knapp 50 % der Anforderungen der unternehmen an 
die Bso – treffend zusammengefasst von einem der teilnehmenden: „orientierung schaf-
fen, offenheit fördern, chancen aufzeigen!“

„es ist wichtig, die schülerinnen und schüler nicht nur über Ausbildung und studium zu 
informieren, sondern auch über die Anschlussmöglichkeiten. motto: in Anschlüssen und 
weniger in Abschlüssen denken!“ fordert ein Befragter der Bildungsumfrage. ein weiterer 
teilnehmer merkte an: „Auch gymnasien müssen sich für duale Ausbildungsberufe inter-
essieren. nicht jeder gymnasiast wird ein student!“ „schüler und unternehmen frühzeitig 
in kontakt bringen“, war ein weiterer Wunsch eines unternehmensvertreters.

Hintergrund zur IHK-Bildungsumfrage:
um ein meinungsbild der hessischen Wirtschaft zu schul- und hochschulpolitischen fra-
gen zu erhalten, befragen die hessischen industrie- und Handelskammern anlassbezogen 
ihre mitgliedsunternehmen. die iHk-Bildungsfrage wurde im märz 2014 erstmalig durch-
geführt. An der 5. iHk-Bildungsumfrage beteiligten sich 346 unternehmen aller größen 
und Branchen. 

die ergebnisse der iHk-Bildungsumfragen finden sie auf www.ihk-hessen.de

 284  schülerpraktika 

 162 unterrichtsbesuche durch fachkräfte und Auszubildende

 134 Ausbildungsmessen und Hochschulinformationstage

 106 tage der offenen tür / „nacht der Ausbildung“ o.ä. 

 104 unterstützung durch die lehrkräfte

 97 externe Beratung z.B. durch die Agentur für Arbeit, kammern, Verbände

 91 Praxisnahe informationsmaterialien (print und online)

 87  Betriebsbesichtigungen 

 70 Beratung durch die eltern

 9 sonstiges

 194 fehlende ressourcen für eine kooperation

 140 mangelnde kenntnis über kooperationsmöglichkeiten und das Vorgehen

 140 mangelndes interesse der schulen an einer kooperation

 66 unklare rechtliche rahmenbedingungen

 36 negative erfahrungen in der kooperation mit schulen

 26 sonstiges

 9 sinnhaftigkeit erschließt sich nicht
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Talkrunde:
„denn sie wissen nicHT, was sie Tun (wollen)“ –  
ZukunfT der Berufs- und sTudienorienTierung

Talkgäste:
    Prof. dr. r. Alexander lorz, Hessisches kultusministerium (kultusminister)
    Burkhard kübel-sorger, J.P. morgan Ag (Vorstandsvorsitzender)
    matthias martiné, iHk darmstadt rhein main neckar (Vizepräsident)
    Prof. dr. ralf tenberg, technische universität darmstadt (leiter des Arbeitsbereichs 

technikdidaktik)
    Barbara Jühe, integrierte gesamtschule kelsterbach (schulleiterin)
    fabian Pflume, landesschülervertretung Hessen (landesschulsprecher)

Lorz: „in Zukunft wird die nachfrage nach fachkräften, besonders auch im 
mint-Bereich, noch weiter steigen. dabei gewinnt der matchingprozess zu-
nehmend an Bedeutung: in Zeiten von digitalisierung und Automatisierung 
braucht unser land die Potenziale von schulabsolventinnen und -absolventen 
aller schulformen. eine praxisnahe Berufs- und studienorientierung unter-
stützt die Jugendlichen bei der Wahl des passenden Ausbildungsweges. 
Wir versuchen, die Berufs- und studienorientierung natürlich möglichst flä-
chendeckend anzubieten, insbesondere auch in der sekundarstufe ii. Hier gibt 

es auf jeden fall noch entwicklungsbedarf. Allein aufgrund der digitalisierung wird die 
Bso in 5 oder 10 Jahren ganz anders aussehen als heute. ich kann noch nicht genau sagen 
wie, bin aber ziemlich überzeugt, dass es so sein wird.“

Kübel-Sorger: „An den Übergängen im gesamten Ausbildungssystem können 
viele Brüche entstehen. Jugendliche menschen können verloren gehen, wenn 
sie nach der mittleren reife keinen geeigneten Ausbildungsplatz finden, oder 
wenn sie nach dem Abitur ein studium beginnen, dies aber nach einigen se-
mestern erfolglos abbrechen. die JPmorgan chase foundation hat sich zum 
Ziel gesetzt, diese Übergänge im Ausbildungssystem, insbesondere für bil-
dungsferne gruppen, so zu stärken, dass Brüche idealerweise vermieden wer-
den, oder im falle eines Bruchs eine effektive Wiedereingliederung in das 

Ausbildungssystem ermöglicht werden kann. es ist eines der wesentlichen Zukunftsthe-
men, dass wir unsere Jugend befähigen, die heutigen und künftigen Herausforderungen 
nachhaltig zu bewältigen. Wenn uns dies gelingt, ist das ein gewinn für jeden einzelnen, 
aber auch für unternehmen und letztendlich für unsere gesellschaft.“

Martiné: „die iHks haben im Vorfeld der heutigen Veranstaltung eine umfra-
ge bei hessischen unternehmerinnen und unternehmern durchgeführt: mehr 
als 80 % der unternehmen bieten bereits Berufspraktika an oder haben dies 
vor und etwa die Hälfte der Befragten wäre auch bereit, entweder selbst oder 
mit Personal in schulen zu gehen, um dort über die Berufsbilder zu informie-
ren. darüber hinaus wäre auch etwas mehr als die Hälfte der unternehmen 
bereit, lehrkräfte in das eigene unternehmen zu holen, um dort einblicke zu 
gewähren, in die Praxis der Berufsausbildung und der Berufsbilder. das zeigt: 

unternehmerinnen und unternehmer haben interesse – aus wohlverstandenem eigeninte-
resse, aber auch aus Verantwortung gegenüber der gesellschaft für dieses thema.“

Tenberg: „das Bso-Projekt hat sehr viel Aufsehen erregt, sehr viele Personen 
angesprochen, aber es wäre jetzt erforderlich, dass das ganze in irgendeiner 
form in systematische strukturen übergeht. man muss über ressourcen spre-
chen, die auf die lehrenden ausgerichtet werden. Bso ist ein kompetenzthe-
ma, denn die typische lehrerbiografie verläuft nicht unbedingt über eine 
umfassende Berufsorientierung, aber es ist auch ein motivationsthema: man 
muss sicherlich für dieses thema brennen. es geht hauptsächlich um struktu-
ren, diese leute zu finden, sie dafür zu interessieren, dafür zu motivieren, 

auch sie dafür zu qualifizieren, sie zu unterstützen und die strukturen zu schaffen, mit 
denen sie dann professionell arbeiten können. und dahinter muss eine entsprechende füh-
rung stehen. die schulleitung muss das thema Bso vehement setzen und dann auch aktiv 
vorantreiben.“

Jühe: „Wir sind mit der igs kelsterbach landessiegerin geworden im Wettbe-
werb „starke schulen. deutschlands beste schulen, die zur Ausbildungsreife 
führen“. Wie wir das erreicht haben? ich habe ein fantastisches kollegium 
und ein ganz engagiertes schulleitungsteam. Aber ich zähle zum kollegium 
auch das gesamte team, das die schule gestaltet: also auch das sekretariat, 
die Hausmeister, die dezernentin im schulamt. das ist ein großes netzwerk, 
das gut funktioniert. Aber auch die ressourcen spielen eine rolle. unser 
schulträger hat schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Vorausset-

zungen für Bildung gut sind und stellt viele ressourcen dafür zur Verfügung. trotzdem 
muss man natürlich aus den ressourcen auch was machen. ich als schulleiterin muss se-
hen, dass die strukturen da sind, erhalten bleiben, gepflegt werden. und dass ich die rich-
tigen menschen für die Aufgaben finde. Jeder schule müsste eine lehrerstelle für die Bso 
gegeben werden.“ 
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Pflume: „ich hatte im laufe meiner schullaufbahn vier Praktika in ganz un-
terschiedlichen Bereichen. Bei der Bso kommt es darauf an, wieviel eigenin-
itiative von einer schule ausgeht, wie die schüler sich darum kümmern, viel-
leicht dass auch mal in den ferien ein Praktikum gemacht wird, dass es 
lehrkräfte gibt, die sagen, uns ist das thema wichtig und wir – schule und 
schulleitung – sind bereit, dafür entsprechende unterrichtszeiten zu opfern.
neben den Praktika fand ich den Berufs- und studienwahltest ziemlich span-
nend: selbsteinschätzung, kompetenztests und Abfrage der eigenen Wün-

sche. Am ende hat man eine 20-seitige Auswertung bekommen und 4 – 5 studienfächer 
sind jetzt in der engeren Auswahl. noch eine sache, womit ich gute erfahrungen gemacht 
habe, ist unser Alumniverein, ein sehr gut strukturiertes ehemaligennetzwerk. 

Praktische Bso ist besser als theoretische. deshalb bin ich auch ein großer freund davon, 
wenn man mit unternehmen zusammenarbeitet. das ist unerlässlich. Aber schulen dürfen 
nicht als raum für Werbung missbraucht werden.“

der Blick in die glAskugel. stellen sie sicH Vor, Wir HABen dAs JAHr 2030. 
WAs HAt sicH Bis dAHin in sAcHen Bso Verändert?

Lorz: „ich setze darauf, dass wir das matching bis dahin noch deutlich besser hinbekom-
men werden, dass wir insbesondere auch die digitalen instrumente noch besser nutzen 
können. die neue technik gibt uns eine echte chance, die vielfältigen Bildungswege zu 
überblicken. Bis 2030 werden wir auch die integrationsleistungen für menschen, die neu 
zu uns gekommen sind, weiter verbessert haben.“

Martiné: „die Berufsbilder werden anders sein, die Anforderungen an uns alle werden sich 
verändert haben, sowohl bezüglich der inhalte als auch der formate. ich hoffe, dass wir 
2030 durch unser gemeinsames engagement unseren Jugendlichen eine gute orientierung 
bieten, damit sie wirklich fundiert eine Wahl treffen können zwischen dualer Ausbildung 
und studium und mit welchem Beruf sie ins Arbeitsleben starten wollen.“

Tenberg: „die gesellschaft muss dem ganzen thema folgen, wenn wir in dieser sich stark 
umbauenden Welt, überhaupt Berufe in dem sinne noch weiterführen, definieren und 
auch abgrenzen können wollen. Alles ist momentan im Wandel. Wir können dem ganzen 
nur folgen, indem wir wesentlich agiler werden. Wir sind zu langsam!“

Jühe: „Vermutlich werden die schulen agiler sein in 30 Jahren. Aber auch in 30 Jahren wer-
den menschliche grundkompetenzen die gleichen sein. die Aufgaben von schule oder von 
pädagogischer Arbeit werden bleiben. der faktor mensch bleibt gleich. Achtsamkeit, Verant-
wortungsübernahme, engagement, motivation, Pünktlichkeit sind Werte, die wir auch in 30 
Jahren auf jeden fall noch brauchen, selbst wenn sich alles andere oder vieles ändern wird.“

Pflume: „Bis 2030 wird sich eine ganze menge verändern. Viele Jugendliche nehmen den 
Weg der Ausbildung im moment als sackgasse oder irgendwas minderwertiges wahr - ich 
bin mir sicher, das muss sich ändern. Bis 2030 haben wir zwei parallele Wege, die gleich-
wertig angesehen sind und dann ist es auch kein no-go mehr, dass gymnasiasten eine 
Ausbildung antreten und umgekehrt. ich glaube, in der Wahrnehmung von Ausbildung und 
studium wird sich einiges wieder richten müssen.“

Kübel-Sorger: „ich glaube, dass an den schulen das curriculum bereinigt werden muss 
und dass neben der akademischen Bildung auch die generelle Befähigung und stärkung 
der kompetenzen der Jugendlichen mehr in den Vordergrund rücken muss. dabei wird die 
Bereitstellung und nutzung von innovativen technologien schon im schulischen Betrieb 
eine wichtige rolle spielen. ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass es in schulen in 
Zukunft virtuelle Brillen geben wird, mit denen ein schüler ad-hoc den Arbeitsalltag eines 
ihm unbekannten Berufsbildes sehr realitätsnah kennenlernen kann.“
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„scHule fÜrs leBen?“ – einflussfakToren und ideal-
TypiscHer aBlauf scHuliscHer BerufsorienTierung
keynote von dr. christian lannert

Von dem Berufswahlforscher John dewey stammt der satz: „to find out what 
one is fitted to do and to secure an opportunity to do it is the key to happi-
ness“. damit sind die Ziele von Berufsorientierung (Bso) klar formuliert: Her-
ausfinden, was ein individuum kann und möchte, ihm Wege zeigen und mög-
lichkeiten eröffnen, es zu tun und ihm somit einen gelingenden lebensentwurf 
zu ermöglichen. dieses so klar profilierbare Anliegen gestaltet sich vor dem 
Hintergrund der komplexen realität als Herausforderung für alle Beteiligten: 
schulabgänger/innen haben die Wahl zwischen vielen tausend studiengän-

gen und hunderten Ausbildungsberufen. der richtigen Wahl kommt erhebliche Bedeutung 
zu, denn der Beruf ist eine zentrale größe im leben jedes menschen. er entscheidet maß-
geblich über seine soziale Position und teilhabe an der gesellschaft. dazu kommen ein 
mancherorts konstanter mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, andernorts ein zu-
nehmender mangel an qualifizierten fachkräften und eine hohe Abbrecherquote in studi-
um und Ausbildung. das alles macht die frage, wie ein erfülltes Berufsleben ermöglicht 
werden kann, über die individuelle ebene hinaus zu einer gesellschaftlichen Herausforde-
rung, der sich auch die schule stellen muss. 

schülerinnen und schüler sind sich der in sie gesetzten gesellschaftlichen erwartungen 
bewusst und versuchen ihnen zu genügen. dabei haben sie mitunter große Angst, fehler 
zu begehen und berufliche chancen zu verspielen. daraus ergibt sich ein Bedarf an unter-
stützung beim Übergang von den klassenräumen in Ausbildung, studium und Beruf. ein 
mangel an Angeboten, material und Hilfestellungen gibt es dabei nicht: im gegenteil. 
Hans kayser beschrieb die situation als „lost in orientation“.

Wie kann also eine effektive und vor allem leistbare schulische Bso aussehen?
lehrerinnen und lehrer messen Bso durchaus eine hohe Bedeutung zu, verfügen aber 
mitunter über keine ausgeprägte expertise auf diesem feld. dies ist aufgrund der Vielzahl 
schulischer Aufgaben nicht verwunderlich. Auch verfügt die schule in der regel nicht über 
die personellen oder materiellen ressourcen, Bso alleine umfassend durchzuführen. daher 
sollte sie sich eher als ein moderator verstehen, der sich mit allen lebensbereichen und 
Akteuren vernetzt, die auf die Berufswahl von schülerinnen und schülern einwirken: im 
Allgemeinen werden dies zunächst die eltern und die regionalen Betriebe sein, aber auch 
Akteure wie die Arbeitsagenturen, universitäten oder andere schulen. da mangelnde ex-
pertise des kollegiums mit mangelnder Berufswahlkompetenz der schüler einhergeht, be-
nötigt jede schule ein Bso-team. dieses sollte verbindlich mit der thematik betraut sein, 
über angemessene unterstützung der schulgemeinde verfügen und ein zusammenhän-
gendes konzept entwickeln und pflegen, das transparent und explizit im schulleben ver-
ankert ist.

Als „reflektierende Praktiker“ brauchen lehrerinnen und lehrer ein grundlegendes Ver-
ständnis der Berufswahltheorie und die fähigkeit, daraus rückschlüsse auf die Praxis zu 
ziehen. ein Beispiel: die amerikanische soziologin linda gottfredson legt in ihrer sog. 
eingrenzungs- und kompromiss-theorie dar, dass individuen bei der Berufswahl primär 
versuchen, eine gewünschte rolle in einer größeren sozialen ordnung darzustellen und 
sich dazu vermeintlich passende Berufe zu suchen. sie strukturieren ihre Berufskonzepte 
auf einer „kognitiven landkarte“, auf der mit der Zeit ein feld akzeptabler Berufe entsteht, 
das sog. Aspirationsfeld. dieses ist das ergebnis eines fortlaufenden Ausschlussprozesses 
von Berufen, die vermeintlich geschlechtsuntypisch, zu wenig prestigeträchtig oder uner-
reichbar scheinen. das heißt, dass sie in der Berufswahl durchaus nicht frei und autonom 
entscheiden, sondern dabei einer reihe kultureller und sozialer einflüsse unterliegen. 

für die schule relevant ist die erkenntnis, dass Berufswünsche von schülern einem subjek-
tiven Bild dieser Berufe zugrunde liegen. dieses Bild kann unvollständig oder falsch sein. 
schulische Bso sollte daher mit maßnahmen zur selbstreflexion die weitere orientierung 
vorbereiten, kenntnisse über informationsangebote vermitteln, praktisches Ausprobieren 
der entwickelten Berufswünsche in handlungsorientierten maßnahmen erlauben und 
während dieses Prozesses Beratungsmöglichkeiten vor ort zur Verfügung stellen. die Her-
ausforderung besteht also darin, einen zunehmend eigenverantwortlich durch die schüle-
rinnen und schüler gestalteten Prozess von selbstreflexion und Passung zwischen Persön-
lichkeit und Berufsbild moderierend zu begleiten und einen Weg in dieses Berufsfeld zu 
weisen. 

das schuleigene konzept sollte Bso in einem transparenten und zusammenhängenden 
Prozess kontinuierlich von der mittelstufe bis zum schulabschluss fördern. einzelveran-
staltungen ohne Vor- und nachbereitung entfalten in der regel keine oder nur geringe 
Wirkung. das gleiche gilt für die integration der Bso in den herkömmlichen unterricht. 
stattdessen sind explizite zeitliche freiräume nötig. schulische Bso-maßnahmen entfal-
ten ihr Potential nur dort voll, wo sie von ihrer Zielgruppe als solche bewusst wahrgenom-
men werden. schulische Bso beginnt mit einer maßnahme zur selbstreflexion, die das ei-
gene Profil mit stärken, schwächen, interessen und dazu passende Berufsfelder 
herausarbeitet. idealerweise findet diese bereits in der mittelstufe statt und wird etwa in 
der oberstufe mit Blick auf den Übergang ins studium durch einen studieninteressenstest 
und ein Bewerbungstraining ergänzt.

dies erlaubt ferner, das Aspirationsfeld und seine grenzen greifbar zu machen, was im 
Bedarfsfall eine korrektur unrealistischer erwartungen ermöglicht und Anknüpfungspunk-
te für eine wirksame Beratung etwa durch die Arbeitsagentur ermöglicht. Besonders wirk-
sam wird diese maßnahme durch leicht nachvollziehbare instrumente mit wenig Zeitauf-
wand, eine dokumentation der ergebnisse und die koppelung an Praxiserfahrung, etwa das 
erste Betriebspraktikum.
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sind die eigenen Berufswünsche einigermaßen herausgearbeitet, erwarten Jugendliche 
konkrete informationen hierzu. um diese erwartungen zu befriedigen, werden in schulen 
primär inhaltliche allgemeine gruppenveranstaltungen organisiert, die schülern mit be-
reits entwickelten Vorstellungen kaum neues vermitteln und bei schülern mit wenig ent-
wickelten Vorstellungen zu keinem oder kaum Wissenszuwachs führen. Auch der Besuch 
einer informationsveranstaltung entfaltet keine Wirkung, wenn eine schülergruppe ohne 
schulische Vorbereitung dort sich selbst überlassen wird. Vielversprechender sind maß-
nahmen, die schüler und schülerinnen dazu befähigen, relevante informationsquellen und 
internetportale eigenständig zu nutzen. es ist davon auszugehen, dass die Hemmschwelle 
eine internetseite zu öffnen zunächst niedriger sein wird, als etwa den 600-seitigen stu-
dienführer. 

eine einbindung von externen Partnern, etwa der Arbeitsagentur oder regionaler unter-
nehmen, bietet sich zudem an. im idealfall werden sie von lehrkräften begleitet, da deren 
Anwesenheit die disziplin der gruppe erhöht. Hat der schüler informationen zu seinen 
potentiellen Berufsbildern gewonnen, bietet es sich an, den Bso Prozess durch Praxiser-
fahrung zu ergänzen. diese maßnahme genießt den höchsten Bekanntheitsgrad und einen 
hohen stellenwert bei Jugendlichen, eltern, lehrern und Betrieben. sie vermittelt berufs-
bezogenes Wissen und kann zu einer konkretisierung von Berufswünschen führen. damit 
Praktika erfolgreich sind, müssen sie im unterricht vor- und nachbereitet werden und am 
Praktikumsplatz eine vielseitige, angeleitete integration in betriebliche Arbeit bieten.

Während dieser maßnahmen sollten schülerinnen und schüler schließlich Zugang zu indi-
vidueller Beratung durch experten haben, etwa der Agentur für Arbeit oder persönlich 
bekannten Ansprechpartnern unter den lehrkräften. dies dient der unterstützung, sowie 
der reflexion bisheriger maßnahmen und Wege. Vor allem Jugendliche mit erhöhtem för-
derbedarf oder ohne unterstützungsnetzwerk profitieren hiervon. die Wirkung dieser Be-
gleitung steigt durch die persönliche Bekanntheit und Verfügbarkeit vor ort. sie steigt 
durch freiwilligkeit, Verlässlichkeit und eine wertschätzende Beratung. 

Je schwächer ausgeprägt die Vorstellung der eigenen Berufswünsche ist, desto weniger 
wirkungsvoll ist die Beratung. Auch hier entfaltet sich das Potential der maßnahme erst 
dann, wenn sie im rahmen eines schulischen gesamtkonzepts erfolgt. 

All diese beschriebenen maßnahmen sind in den meisten schulen in vielfältiger form vor-
handen: erfolgreiche Bso an schulen ist weder Zumutung noch unmöglichkeit. sie ist ein 
zentrales schulisches Handlungsfeld, aber eines das die schule allein nicht abdecken kann 
und soll. sie ist hier auf die mitwirkung von vielfältigen Akteuren angewiesen, die ihr ihre 
unterstützung nicht versagen sollten. ein afrikanisches sprichwort sagt: „es braucht ein 
ganzes dorf, um ein kind zu erziehen.“ das gilt auch für den langen, wichtigen Prozess der 
Berufsorientierung. 

kooperaTion ZwiscHen unTerneHmen und scHulen
keynote von thorsten Wohlgemuth und christian Heckmann

ein abwechslungsreicher und praxisnaher Prozess der Berufs- und studienorientierung 
vermittelt nicht nur wertvolle kompetenzen für den späteren Arbeitsweg, sondern kann 
vor allem auch spaß und motivation bei den schülerinnen und schülern hervorrufen. um 
diese Aufgabe im schulalltag mit leben zu füllen, kooperiert die schule am sportpark in 
erbach (odenwald) bereits seit mehreren Jahren mit regional ansässigen unternehmen. 
Wie so eine kooperation ablaufen kann und welche Vorteile sich dabei für schule, unter-
nehmen und vor allem für die schülerinnen und schüler ergeben, wird in diesem Artikel am 
Beispiel einer kooperation mit der Pirelli deutschland gmbH beschrieben.

im Wahlpflichtunterricht der 9. und 10. klasse werden an der schule am sportpark regel-
mäßig unterrichtsprojekte durchgeführt, in denen die schüler/innen über ein ganzes 
schuljahr durch den einsatz von aktuellen technologien (z.B. technikmodellen von fischer-
technik) an Aufgabenstellungen herangeführt werden, die aus dem realen Arbeitsalltag 
stammen. Hier lässt sich das know-How eines kooperationspartners aus der Wirtschaft 
ideal in den unterricht einbinden. Auf diese Weise lernen die schüler/innen, wie eine be-
stimmte technologie tatsächlich im Arbeitsumfeld eingesetzt wird und können sich da-
durch ein Bild machen, ob ein solcher Beruf zu ihnen passen könnte.

in den ersten fünf Wochen werden zusammen mit den schülerinnen und schülern die 
zentralen inhalte erarbeitet, die für den unterricht notwendig sind. neben technischen 
grundlagen (wie z.B. dem umgang mit der Programmier-software „roBo Pro“ von fischer-
technik) gehört hierzu auch das recherchieren von informationen zum kooperationspart-
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ner. Auf diese Weise werden die lernenden an das thema herangeführt und von Beginn auf 
das selbstständige Arbeiten vorbereitet. 

im nächsten schritt wird das unternehmen als fester unterrichtspartner eingebunden. im 
rahmen einer Betriebserkundung lernen die schülerinnen und schüler das unternehmen 
und deren Produktionsprozesse vor ort kennen. Auf diese Weise erhalten sie einen realisti-
schen einblick in den Arbeitsalltag und bekommen die zentralen betrieblichen Hintergrün-
de von firmenvertretern präsentiert. Von einem unternehmensvertreter erhalten die ler-
nenden im Anschluss eine zentrale Aufgabenstellung für den unterricht, die sich auf den 
Arbeitsbereich des Betriebs und die im rahmen des Wahlpflichtunterrichts eingesetzte 
technologie bezieht. im rahmen der kooperation mit Pirelli mussten die schülerinnen und 
schüler beispielsweise eine automatisierte Produktionsstraße für reifenrohlinge planen 
und mit fischertechnik konstruieren. für die Bearbeitung der Aufgaben erhielten die schü-
lerinnen und schüler Hilfestellung von Pirelli-mitarbeitern. so besuchten aktuelle Auszu-
bildende regelmäßig den unterricht und beantworteten technische sowie allgemeine fra-
gen zu Berufsfeld und Ausbildungsinhalten. Auf diese Weise wird Praxiswissen in den 
unterricht eingebracht, über das eine lehrkraft nicht verfügen kann.

nach der Aufgabenverteilung basiert die weitere unterrichtsgestaltung zum großen teil 
auf offener gruppenarbeit. so wird von den schülerinnen und schülern ein eigenverant-
wortliches Arbeiten gefordert. sie erhalten dabei zwar inhaltliche unterstützung von fir-
menmitarbeitern, müssen den fortschritt ihres Projekts aber selbst sicherstellen. die lehr-
kraft zieht sich während dieser Phase immer mehr zurück und agiert vorrangig als 
lernbegleiter während die gruppen ihre eigenen ideen entwickeln und umsetzen. dadurch 
erhalten die schülerinnen und schüler einerseits freiraum, um ihre kreativität frei zu ent-
falten, andererseits sind sie gefordert, die Arbeitsprozesse selbst zu organisieren und im 
team erfolgreich zusammen zu arbeiten. Auf diese Weise entsteht eine dynamik, wie in der 
realen Arbeitswelt: von der gruppeneinteilung über die ideenfindung bis hin zur Analyse 
von umsetzungsfehlern agieren die schülerinnen und schüler eigenverantwortlich.

für die motivation der lernenden ist es wichtig, dass von Beginn an klar kommuniziert 
wird, dass das unterrichtsprojekt im frühling (April/mai) mit einer öffentlichen Präsenta-
tion im Partnerbetrieb abschließt, bei der die schülerinnen und schüler ihre Arbeiten und 
lernerfolge vor Betriebsangehörigen, eltern, klassenkameraden und Presse vorstellen. die 
gruppen haben somit einen klaren Zeitplan vor Augen und sind selbst dafür verantwort-
lich, ihre Präsentation erfolgreich zu gestalten. die konkurrenzsituation mit anderen grup-
pen motiviert die schülerinnen und schüler dabei zu guten leistungen und bildet gleich-
zeitig eine Wettbewerbssituation ab, wie sie auch in der Arbeitswelt vorkommt. in der 
Vergangenheit kam es nicht selten vor, dass einige gruppen zum ende des Projekts freiwil-
lige Zusatzschichten einlegten, um sich vor Betrieb und eltern gut zu präsentieren.
insgesamt ergeben sich aus dem vorgestellten unterricht mit unternehmensbeteiligung 
viele Vorteile für die schülerinnen und schüler. sie erhalten einblicke in die betriebliche 

Praxis und die möglichkeit, direkt in kontakt mit Personalverantwortlichen zu treten. Auf 
diese Weise können sie sich aus erster Hand über Anforderungen und entwicklungsmög-
lichkeiten bestimmter Berufsfelder informieren und die offiziellen firmenvertreter im ide-
alfall von ihrem talent überzeugen. Zudem sammeln sie realistische Präsentationserfah-
rungen und sehen, wie es ist, ein gemeinsames Projekt eigenständig im team zu planen 
und umzusetzen. Hierdurch wird der „schutzraum schule“ gezielt aufgebrochen, damit die 
schülerinnen und schüler ihre stärken besser entwickeln können.

Auch für die schule haben solche kooperationen einen großen nutzen. sie erhält durch das 
unternehmen unterstützung bei der Vermittlung von fachwissen im unterricht. so können 
überzeugende Antworten darauf gegeben werden, wie z.B. fächer wie mathe oder Physik 
im späteren Beruf eine rolle spielen. gleichzeitig besteht die möglichkeit, dass der Part-
nerbetrieb sich bei der Anschaffung von unterrichtsmaterial finanziell beteiligt. die öf-
fentlichkeitswirksame Präsentation des kooperationsprojekts bietet für die schule zudem 
die chance, das eigene Profil nach außen zu stärken. nicht zuletzt können über die vorge-
stellte Projektstruktur vor allem auch die eltern (eine der nachweislich wichtigsten ein-
flussfaktoren für die Berufswahl junger menschen) in den Berufsorientierungsprozess ein-
gebunden werden. es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass über die Abschlussprä-
sentation vor allem auch eltern angesprochen werden konnten, die sonst eher schwer zu 
erreichen waren. sie sehen in diesem fall nicht nur die leistung und lernerfolge des eige-
nen nachwuchses, sondern erhalten selbst wichtige informationen zu Ausbildungsanfor-
derungen und karrierewegen in ihrer region, die für ihre kinder interessant sein könnten.

für unternehmen gibt es ebenfalls vielfältige gründe, mit schulen zu kooperieren. die si-
cherung des eigenen fachkräftenachwuchses ist dabei von besonderer Bedeutung, wie das 
Beispiel Pirelli belegt. Pirelli ist ein reifenhersteller mit konzernzentrale in mailand. der 
Hauptsitz in deutschland ist in Breuberg im odenwald, in einer sehr ländlichen region. ein 
solcher standort bedeutet harte kämpfe auf dem Bewerbermarkt. Jedes Jahr werden etwa 
30-35 neue Auszubildende oder dual studierende bei Pirelli eingestellt (70 % davon im 
technischen Bereich). gleichzeitig interessieren sich nur 30 % der Bewerber für technische 
Berufsfelder, da diese oftmals zu unrecht als weniger attraktiv wahrgenommen werden. 
dies führt dazu, dass technische Ausbildungsstellen nur schwer zu besetzen sind. da eini-
ge Bewerber das Auswahlverfahren nicht bestehen, kommt es sogar immer wieder zu der 
situation, dass einige Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Aus diesem grund 
ist es für Pirelli sehr wichtig, durch schulkooperationen mit möglichen zukünftigen Azubis 
in kontakt zu kommen. der fokus liegt dabei auf technisch interessierten Jugendlichen, die 
über das system des Berufswahlunterrichtes frühzeitig mit entsprechenden Berufsbildern 
in Berührung kommen sollen.

im rahmen des fischertechnik-Projekts konnten inhalte vermittelt werden, die für konkre-
te Ausbildungsgänge wichtig sind – z.B. in den Berufen Verfahrens-, Zerspanungsmecha-
niker (Hauptschulabschluss) oder mechatroniker (realschulabschluss). so bildete die Auf-
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Teil 2: 
akTuelle diskussion

im „Zukunftsforum Bso Hessen“ sollten alle Akteure zu Wort 
kommen und ideen entwickeln. in einem offenen format nach 
Art eines Barcamps konnten die teilnehmerinnen und teilneh-
mer des Zukunftsforums als impulsgeber ihre themen platzie-
ren und gemeinsam mit anderen Handlungsansätze und for-
derungen an Politik, schule und Wirtschaft formulieren. die 
ergebnisse der sessions wurden von den impulsgebern zusam-
mengefasst. 

gabestellung im Projekt die späteren Ausbildungsinhalte im miniaturformat ab. Auf diese 
Weise konnte den schülerinnen und schülern die Qualität von technischen Berufen ge-
zeigt werden. durch die Projektarbeit und abschließende Präsentation wurden zudem 
kompetenzen trainiert, die ebenfalls für eine erfolgreiche karriere wichtig sind.

für das unternehmen sind solche wiederkehrenden Austausche unersetzbar für die An-
sprache von potenziellen fachkräften. so bricht das eis zwischen klasse und unterneh-
mensvertreter nicht gleich am Anfang. oftmals gibt es zuerst eine Hemmung, wenn ein 
Betriebsangehöriger in den unterricht kommt. diese distanz legt sich erst mit der Zeit. 
schülerinnen und schüler sehen die unternehmensvertreter später als Partner und An-
sprechperson vor ort, um sich über Praktika oder Ausbildungsinhalte zu informieren. Auf 
diese Weise findet eine identifikation mit dem Betrieb statt, die ein großer Vorteil im 
späteren Wettbewerb um fachkräfte ist. im idealfall können hierdurch junge talente früh-
zeitig erkannt und gezielt für ein Praktikum oder eine Ausbildung bei Pirelli gewonnen 
werden. so wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Ausbildungsverträge und Prakti-
kumsplätze aus solchen kooperationsprojekten heraus vergeben. gleichzeitig kann über 
die Partnerschaft mit schulen ein netzwerk für zukünftige Projekte aufgebaut werden. 
diese Projekte können natürlich auch für eine positive unternehmensdarstellung in der 
Presse und Öffentlichkeit sowie bei den eltern genutzt werden, die oftmals gar nicht wis-
sen, welche vielfältigen karrierechancen die unternehmen in ihrer region bieten.

das vorgestellte kooperationsprojekt zwischen der schule am sportpark und Pirelli hat sich 
insgesamt für alle Beteiligten sehr gelohnt. Pirelli konnte seine Ausbildungsmöglichkeiten 
präsentieren und fachkräftenachwuchs gewinnen. die schule konnte ihr Angebot im Bereich 
der Berufs- und studienorientierung gezielt ausbauen. die schülerinnen und schüler konn-
ten praxisnahe Projekte bearbeiten und ein Arbeitsfeld und damit verbundene Anforderun-
gen aus erster Hand kennenlernen. durch das Zusammenspiel von schule und Betrieb wird 
letztlich ein Arbeitsumfeld erzeugt, in dem die schülerinnen und schüler spielerisch dazu 
motiviert werden, sich selbstständig auf den Übergang in die Arbeitswelt vorzubereiten. kon-
krete umsetzungstipps und materialien zum einsatz in der schule wurden von thorsten 
Wohlgemuth in der Broschüre „technik im unterricht“ zusammengefasst (s. s. 63).

thorsten Wohlgemuth ist lehrer an einer integrierten gesamtschule. er setzt sich bereits 
seit mehreren Jahren durch abwechslungsreiche unterrichtskonzepte und kooperationen 
mit regional ansässigen Betrieben für eine praxisnahe Berufsorientierung seiner schüle-
rinnen und schüler ein.

christian Heckmann ist bei der Pirelli deutschland gmbH zuständig für die kaufmännische 
Ausbildung sowie für übergeordnete Bereiche wie Ausbildungsmarketing, schulkooperati-
onen oder schülerpraktika. 
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crasHkurs Bso – seiTeneinsTeiger  
und flÜcHTlinge aBHolen
karin saar, Ausbildungsleiterin Heraeus Holding gmbH

So ist es … Junge menschen, die als geflüchtete nach deutschland gekom-
men sind, zeichnet meist eine hohe Arbeits- und lernmotivation aus. oft sind 
aber die erwartungen an eine Arbeitsmöglichkeit hoch und dabei unrealis-
tisch (z.B. studienwunsch bei geringer schulbildung). diese diskrepanz erklärt 
sich zum großen teil aus der unkenntnis des deutschen schul- und Ausbil-
dungssystems und der Wertigkeit einer dualen Ausbildung. ehrenamtliche 
Helfer fördern diese erwartungen manchmal aus eigener unwissenheit. die 
teilnehmer des Barcamps beklagen außerdem die derzeitige starre Alters-

grenze für die Beschulung junger geflüchteter und den fehlenden Zugang zu den förder-
ketten in Abhängigkeit vom Aufenthaltsstatus.

Wie soll es werden/sein? gefordert wird eine generelle Anhebung der Altersgrenzen im 
gesamten system, um harte Brüche zu vermeiden. Bso-maßnahmen sollten sich nicht nur 
jeweils an eine Zielgruppe – z.B. geflüchtete - richten, sondern auch andere seiteneinstei-
ger erreichen. dabei gilt es, das derzeitige „denken in Projekten“ aufzuheben und statt 
vieler verschiedener Programme besser weniger, dafür gute maßnahmen anzubieten.
Weitere Wünsche sind klare und bekannte Zuständigkeiten im themenfeld der Qualifizie-
rung und Beschäftigung von geflüchteten sowie ganz konkret eine berufsbezogene förde-
rung der deutschkenntnisse junger geflüchteter in den potentiellen Ausbildungsbetrieben.

ToDos/nächste Schritte
    gute Vernetzung aller Akteure im themenfeld „Bso und Qualifizierung von geflüch-

teten“ fördern
    räume und formate für konkrete Begegnungen zwischen geflüchteten und 

potentiellen Ausbildern / Ausbildungsbetrieben schaffen (Beispiele Aktionstag der 
iHk Hanau-gelnhausen-schlüchtern, runde tische in gemeinden und regionen, 
„refugees‘ days“)

    „mitentscheider“ bei der Qualifizierung, z.B. ehrenamtliche Helfer, Vormundschaften, 
inteA-lehrkräfte und andere, in informationen über das duale Ausbildungssystem 
und die Anforderungen von Arbeitgebern an Auszubildende einbinden

    Bündelung und Bekanntmachung von informationen über zentrale Ansprechpartner, 
Zuständigkeiten und Beratungsmöglichkeiten zum thema für alle Beteiligten

karin saar ist Ausbildungsleiterin der Heraeus Holding gmbH in Hanau und verantwortlich 
für Auszubildende und dual studierende in 15 Ausbildungsberufen und 8 dualen studien-
gängen. das unternehmen bietet in allen Berufsfeldern Praktika und Ausbildungsplätze für 
geflüchtete und andere seiteneinsteiger, z.B. leiharbeitnehmer oder benachteiligte Ju-
gendliche, an.

weil icH ein mädcHen Bin! frauen in minT-Berufen
sabine stuhlmann, mnu-Bundesvorstand mint-freundliche schulen, nawi-lola, lernort 
labor für mädchen

So ist es … in den klassischen mint Berufen, naturwissenschaftlichen 
und technischen studiengängen und Ausbildungsberufen sind frauen 
nach wie vor stark unterrepräsentiert. obwohl frauen bessere schulische 
Qualifikationen mitbringen, entscheiden sie sich häufig für klassische 
frauenberufe und schlüpfen in das alte rollenbild zurück. Auch die gerin-
ge Anzahl von weiblichen Vorbildern trägt dazu bei sowie eine geringe 
Anzahl von weiblichen mentorinnen, die als multiplikatoren arbeiten.

Wie soll es werden/sein? die mint-Bildung muss verstärkt werden und in der grundschu-
le beginnen. es gibt bereits starke Partner, die schulen bei Projekten unterstützen, z. B. 
mitarbeiter führen in der grundschule unterrichtseinheiten mit den schüler/innen durch. 
im studium muss gewährleistet sein, dass für Alleinerziehende genügend kita-Plätze an 
den universitäten ange-boten werden und schwangere studentinnen mehr unterstützung 
erfahren. Während der Ausbildungszeit könnte man mint-gruppen mentoring – speziell 
für frauen – durchführen.
Beruf: Wir plädieren für mehr Werbung in den Bereichen: „frauen in führungspositionen“, 
„frauen in männerberufe“ und stärkere Vernetzung von „frauen in mint-Berufen und 
-studiengängen“. Auch besondere fördermaßnahmen, umschulungen, frauen-computer-
schulungen, die es bereits gibt, müssen stärker beworben werden. 

ToDos/nächste Schritte
Wirtschaft: durch spezielle förderung, in form von sachmitteln oder gezielten Projekt-
geldern, könnten weitere mint-Projekte gefördert werden. denkbar wären Wettbewerbe 
speziell für frauen in mint-Berufen. Positiv zu bewerten wäre auch ein auf Zeit begrenzter 
gemeinsamer Personalpool von lehrkräften und Personen aus der Wirtschaft für schule, 
studium und Berufsausbildung, die gemeinsame unterrichtssequenzen umsetzen. 
Politik im Besonderen das hessische kultusministerium: die teilnehmerinnen und teilneh-
mer der session wünschen sich mehr spielraum bei der umsetzung der stundentafel an 
schulen, einen extra ausgewiesenen etat im schulbudget zur umsetzung von mint-Pro-
jekten und besondere förderung von gender-Projekten durch außerschulische Partner. 
ein positives signal zum Beispiel ist die strategie „digitales Hessen“. die lehrinhalte in den 
grundschulen und weiterführenden schulen sind weiterzuentwickeln, die ikt-Ausstattung 
der schulen zu verbessern und das lehrpersonal optimal auf die Vermittlung digitaler 
kompetenz vorzubereiten. Weiter so!

sabine stuhlmann, direktorin an der Johann-Amos-comenius-schule (igs) in kassel. 
seit 2004 förderung von mädchen in naturwissenschaft & technik. initiatorin und 
leiterin des Projektes nawi-lola, lernort labor für mädchen und junge frauen
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ausgeZeicHneT in die ZukunfT! -  
gÜTesiegel Bso weiTer denken!
dr. sabine Beck, institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und sozialpolitik, inBAs 
gmbH

So ist es … das gütesiegel Bso Hessen ist eine Auszeichnung für 
weiterführende schulen, die vorbildliche Berufs- und studienorientie-
rung umsetzen. Bewerben kann man sich jedes Jahr und muss dann ein 
Zertifizierungsverfahren in verschiedenen schritten durchlaufen. in einem 
feierlichen rahmen erhält die schule eine urkunde und schild, das für 
drei bzw. fünf Jahre gültig ist.

die Zertifizierung bezieht sich auf die drei Bereiche: 
    Begleitung und förderung der Jugendlichen im Bso-Prozess
    Bso im schulischen kontext
    schule im netzwerk
die Zertifizierung steigert die Zufriedenheit an der schule, weil es die gute Arbeit nach 
innen bewusst und sichtbar macht. das Verfahren ist teil des Qualitätsmanagements für 
die schulen und schärft das Profil als Attraktion für interessierte schülerinnen und schüler 
sowie eltern.
Aktuell tragen 136 schulen das gütesiegel in Hessen. im Zentrum steht das Projektbüro 
des gütesiegel Bso Hessen. es organisiert, informiert und schult, berät und empfiehlt die 
Akteure im Zertifizierungsverfahren. die schulen bewerben sich, schätzen sich selbst ein 
und präsentieren ihre Arbeit beim Audittermin. die Auditteams beobachten vor ort wie die 
schulen die Bso umsetzen und mit leben füllen. die Jury entscheidet dann auf grundlage 
der Beobachtung des Auditteams (3 Vertreter, je einer von schule, Beratung und Wirt-
schaft) über die siegelung.
die externe evaluation durch die universität gießen (forschungsleiterin Prof. friese) 
hat gezeigt, dass das siegel eine hochwertige qualitative Auszeichnung ist und dass 
der nutzen für die schulen intern (organisationsentwicklung) und extern (Profil und 
netzwerk) sehr wertvoll ist.

Wie soll es werden/sein? nach einer lebhaften diskussion zur Bedeutung des Bso-
erlasses für die Auszeichnung des gütesiegels kamen die teilnehmenden zu folgender 
schlussfolgerung:
das gütesiegel soll schulen für exzellenz auszeichnen, das heißt nur schulen, die deutlich 
mehr umsetzen als der Bso-erlass vom 8. Juni 2015, können diese Auszeichnung führen. 
die motivation für diese mehrarbeit soll mit einem Preisgeld für die schulen entlohnt 
werden. Andere formen der Belohnung für die schulen durch ressourcen wurden ange-
sprochen: deputatstunden, finanzielle mittel oder eine A14-Planstelle für die Bso-koor-
dination. der letzte Vorschlag wurde hinterfragt und nicht von der gesamten gruppe ge-
tragen.
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ToDos/nächste Schritte 
Zwei konkrete schritte wurden für die nahe Zukunft formuliert: 
 1)  die Akteure müssen mehr Werbung machen, um das gütesiegel Bso Hessen attrak-

tiver zu machen. der Aufwand für das Verfahren zur Zertifizierung soll verringert 
werden.

 2)  die studienberatung der Hochschulen soll mit ihrer expertise für studienorientie-
rung in das gütesiegelverfahren einbezogen werden und eine kooperation mit der 
Jury aufgebaut werden.

dr. sabine Beck wurde 1970 in frankreich geboren und studierte sowohl in gießen und 
Aix-en-Provence. sie promovierte 2008 an der Justus-liebig-universität, seit 2007 bei der 
inBAs gmbH mit dem schwerpunkt berufliche Bildung und krisenbegleitung in der dualen 
Ausbildung. seit 2017 hat sie die Projektleitung für das teilprojekt Projektbüro „gütesiegel 
Bso Hessen“ im rahmen der hessenweiten koordination von oloV inne. 

win-win fÜr scHule und unTerneHmen –  
parTnerscHafT auf augenHöHe
unter leitung von thorsten Wohlgemuth und martina gella diskutierten Vertreter aus 
Betrieben, schule und sonstigen organisation rege, wie man die aktuelle Zusammenarbeit 
zwischen schulen und Betrieben verbessern kann. 

So ist es … die session-teilnehmenden konstatierten einen man-
gelnden kontakt von unternehmen zu schulen sowie die fehlende 
Vernetzung und kommunikation.

Wie soll es werden/sein? gefordert wird eine feste stelle für die 
Berufs- und studienorientierung mit mindestens zwei bis drei stunden 
pro Woche. eine Plattform für alle Akteure der Bso soll installiert 
werden und so die kommunikation zwischen schulen und externen 

Partnern verbessern. 
Bso muss bereits in der lehrerausbildung verankert und als verbindliches element im lehr-
amtsstudium eingeführt werden. schülerinnen und schüler sollen durch vielfältige Prakti-
ka einblicke in verschiedenen Berufsfelder ermöglicht werden. 

ToDos/nächste Schritte
    die iHk soll als Vermittler agieren und die verschiedenen Akteure zusammenführen  

(iHk, oloV, schüler/innen, eltern, Handwerkskammer, schule, Bso-lehrer, schulamt 
…)
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Wie soll es werden/sein? nach einer 
evaluation, die die benötigten digitalen 
kompetenzen einer gesellschaft der Zu-
kunft und den grad der digitalisierung von 
schule bzw. unterricht erfassen soll, wird 
ein verbindliches, durchgängiges medi-
enkonzept für schulische Bildung erstellt. 
dies betrifft alle fächer. ein Pflichtunter-

richtsfach „informatik“ ist im Zuge der zunehmenden digitalisierung in gesellschaft und 
Wirtschaft notwendig. dabei sollen die schon vorhandenen technischen möglichkeiten 
bestmöglich eingesetzt, individuelles und selbstorganisiertes lernen ermöglicht und 
experten von außerhalb in der schule integriert werden.

ToDos/nächste Schritte um diese Ziele zu erreichen sollte der kultusministerkon-
ferenz-Beschluss „Bildung in der digitalen Welt“ vom 8. dezember 2016 hessenweit 
umgesetzt werden.
Besondere Berücksichtigung sollen dabei die folgenden Punkte erhalten:
    ein medienkonzept muss erstellt und curricular verankert werden.
    lehrkräfte müssen schon an den universitäten mit dem einsatz von digitalen medi-

en und den dahinterstehenden didaktischen konzepten vertraut gemacht werden.
    lehrkräfte sollen in fortbildungsmaßnahmen zu digitalen medien geschult werden.
    die technische infrastruktur an schulen muss ausgebaut, gewartet und administriert 

werden.

Andreas Voigtländer, Abteilungsleiter und lehrer an der Heinrich-emanuel-merck-schule 
darmstadt, beschäftigt sich seit dem Jahr 2000 mit dem thema „neues lernen mit digita-
len medien“. im Zentrum seiner pädagogischen Arbeit stehen die lernenden und wie sich 
diese mit der zunehmenden digitalisierung in der lebens- und Arbeitswelt durchaus auch 
kritisch auseinandersetzen und angemessen agieren. Zudem beschäftigt er sich mit dem 
einsatz von neuen technologien im unterricht, um das lernen positiv zu unterstützen.

dr. thomas schneidermeier ist nach stationen beim Zdf und it-dienstleister csc seit 2001 
im schulischen umfeld tätig. neben seiner unterrichtstätigkeit im goethe-gymnasium 
Bensheim, engagiert er sich als Vorstand des Zentrums für chemie (Zfc) u. a. für einen 
berufsorientierenden unterricht in den mint-fächern. in diesem Zusammenhang wurde 
das softwaremodul teach@note entwickelt, um u.a. mit dem Basiswissen gekoppelte be-
rufsorientierende unterrichtseinheiten nachhaltig in den fachunterricht zu integrieren.

ein TaBleT macHT nocH keine digiTale scHule! –  
scHule der ZukunfT
Andreas Voigtländer, Heinrich-emanuel-merck-schule darmstadt und 
dr. thomas schneidermeier, Zentrum für chemie e.V.

So ist es … die session-Beteiligten stellten einen sehr heterogenen status quo in Bezug 
auf die Aspekte der digitalisierung an schulen fest. Vorherrschend sind oftmals frontale 
lehr- und lernsituationen, in denen schüler/innen nicht individuell gefördert werden. 
größtenteils findet der unterricht mit analogen medien statt. dies ist teilweise auch der 
oftmals „maroden“ technikinfrastruktur an schulen geschuldet. eine technische unter-
stützung seitens der schulträger lässt oft zu wünschen übrig. Zudem fehlt ein konzept 
zur umsetzung von digitaler Bildung.

    Bso-leitfaden veröffentlichen
    Web-basierte koordinations-Plattform für schulen (z.B. um Praktika zeitlich abzu-

stimmen)

martina gella ist Ausbildungsverantwortliche in einem mittelständischen Autohaus mit  
95 Auszubildenden in vier verschiedenen lehrberufen. die Bach Holding gmbH engagiert 
sich sehr im Bereich Ausbildung, zum Beispiel durch regelmäßige Ausbildungsmessen an 
den ortsansässigen schulen, beim „tag der schulen“ der stadt limburg und ehrenamtlich 
bei der do it-messe. es handelt sich um eine Berufsorientierungsmesse, bei der Jugend-
liche in 70 verschiedene Ausbildungsberufe hineinschnuppern und sie ausprobieren kön-
nen.

Schulpartnerschaften lohnen sich - für beide Seiten! 
Viele gründe sprechen dafür, sich als unternehmen in schulen zu engagieren: sie kommen 
in kontakt mit potentiellen Auszubildenden und späteren fachkräften, gewinnen einblicke 
in die lebenswelt junger menschen und belegen das gesellschaftliche engagement ihres 
unternehmens. Auch die schulen profitieren von der kooperation mit unternehmen durch 
einblicke in die berufliche Praxis,  know-How-transfer, finanzielle unterstützung und Ver-
besserung des images.

Gewusst wie? 
in unserem Wegweiser „schulen als Partner für unternehmen“ finden Betriebe viele tipps 
und Hinweise wie eine schulkooperation gelingt. sie erhalten den gedruckten Wegweiser 
und weitere informationen unter bildung@darmstadt.ihk.de oder als download unter 
www.darmstadt.ihk.de, nr. 19863. schulen können sich auf der Website www.bso-hessen.
de oder bei ihrer regionalen iHk informieren.

© 
An

dr
ea

s 
Vo

ig
tlä

nd
er

© 
Ze

nt
ru

m
s 

fü
r c

he
m

ie
 e

.V
.



34 35

   förderung von teamarbeit
   kompetenzfeststellungen auch für lehrkräfte anbieten
   durchführung von fachkonferenzen „Bso“
    klare rahmenbedingungen zum Aufbau von kooperationen mit universitäten und  

unternehmen schaffen
   Verstärkte fortbildungen im Bso-Bereich
   stärkung der mittel und ressourcen für schulen

ursula güttler, 1966 in offenbach a. m. geboren. studium in frankfurt a. m. an der goethe-
universität. 1996 Abschlüsse m.A. in Amerikanistik sowie 1. staatsexamen lehramt an 
Haupt- u. realschulen (Arbeitslehre, englisch). 2. staatsexamen 1998. es folgten unter-
richt sekundarstufe i, unterricht für kinder beruflich reisender und schwerkranker schü-
ler/innen sowie Auslandsschuldienst. seit 2013 Abordnung Projektbüro gütesiegel Bso 
Hessen. ihr interesse für die Bso führt sie über ein ehrenamt auch weit über Hessen hinaus 
bis nach nairobi.

Hand in Hand! fäcHerÜBergreifendes  
Bso-curriculum 
ursula güttler, m.A., Hessisches kultusministerium, Projektbüro gütesiegel Bso Hessen

So ist es … Allgemeinbildende schulen haben den Auftrag, ein fächerüber-
greifendes curriculum zur Bso zu entwickeln. dieses curriculum wird über 
das Votum der schulkonferenz im schulprogramm verankert. es bildet die 
vielfältigen Aspekte der Berufs- und studienorientierung an schulen ab, zum 
Beispiel die systematische einbeziehung der eltern und elternvertretungen, 
die darstellung betrieblicher und schulischer Ausbildungswege, die Wege zu 
Abschlüssen, die zeitliche und inhaltliche Planung von Veranstaltungen, die 
Ausgestaltung der verpflichtenden Praktika, Qualifizierungsmaßnahmen der 

lehrkräfte und vieles mehr. 
im schulischen Alltag gibt es hierzu, je nach entwicklungsstand der Bso an der schule, 
stark unterschiedliche Wahrnehmungen in Bezug auf die Ausgestaltung eines curricu-
lums. „es schlummert viel.“ und es bedarf der nötigen Zeit und Abstimmung, alle Prozesse, 
Angebote und Zuständigkeiten zu erfassen, um sie für die schule und die schulgemeinde 
verständlich zu machen. dem fächerübergreifenden Ansatz steht oft eine stark ausgepräg-
te fachzuordnung von Bso entgegen. die skepsis von lehrkräften hinsichtlich der Ver-
schriftlichung von konzepten kann groß sein. Befürchtet wird „sinnlose mehrarbeit“, die 
zeitintensive entwicklung „wunderbarer-theoretischer-konzepte“, die dann im ordner 
verschwinden. „Was denn noch alles?“ ist eine oft gestellte frage. „Wie soll ich das denn 
machen bzw. angehen? das kann ich nicht!“ kommentieren junge lehrkräfte. Beides kann 
als Ablehnung der Aufgabe verstanden werden. dahinter steht jedoch die frage nach den 
zur Verfügung gestellten ressourcen, um diese Aufgabe im team konstruktiv und nachhal-
tig zu erfüllen. das interesse an Bso ist groß.

Wie soll es werden/sein? Während einer lebhaften diskussion formulierten die teilneh-
menden folgende schlussfolgerungen:
Wir brauchen ein verändertes rollenverständnis der lehrkräfte. Auch im kollegium sollten 
kompetenzen der einzelnen lehrkräfte festgestellt werden und in der schule stärker zum 
tragen kommen. entwicklung bedarf Zeit! diese Zeit muss zur Verfügung gestellt werden. 
die unterstützung durch die schulleitung ist elementar. Anerkennung motiviert jeden 
menschen. Wertschätzung von leistung sollte stärker im fokus stehen. raum für evalua-
tion soll geschaffen werden. 

ToDos/nächste Schritte Alle maßnahmen zur beruflichen orientierung müssen gebün-
delt und koordiniert werden. die Arbeit am Bso-curriculum ist beispielsweise ein wichti-
ger Bestandteil der fortbildung für lehrkräfte. die teilnehmer/innen des Workshops for-
mulierten verschiedene Ansätze, die die rahmenbedingungen für eine vielfältige und 
zukunftsweisende Bso-Arbeit im Blick haben.
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TypiscH icH?! kompeTenZfesTsTellung macHBar! 
Petra druckrey, Perspektiven denken, Wiesbaden

So ist es … in ihrer ist-Analyse fokussierten die teilnehmerinnen und teilneh-
mer des Barcamps „typisch ich?! – kompetenzfeststellung machbar!“ ver-
schiedene themenfelder und Zielgruppen:
es wurde diskutiert, dass viele schülerinnen und schüler im Berufswahlpro-
zess unter hohem druck stünden, da sie der meinung seien, sie müssten jetzt 
den einen, richtigen und für das gesamte weitere Berufsleben gültigen Beruf 
wählen. dieser druck führe oftmals zu Überforderungssituationen, in deren 
konsequenz schüler/innen u.a. mit ohnmacht reagierten.

    themenfeld „Berufswahl“ 
Hierzu wurde der standpunkt vertreten, dass es im Prozess der Berufswahl drei 
wichtige fragen zu klären gelte: Was kann ich? – Was will ich? – Wofür brenne ich? 
gerade die letzte frage komme aber oftmals zu kurz.

    themenfeld „Verfahren zur kompetenzfeststellung“ 
Vertreter aus gymnasien führten aus, dass es für ihre schüler/innen ab klasse 10 
und aufwärts keine geeigneten Verfahren zur kompetenzfeststellung gäbe. schü-
lerinnen und schüler, die danach abgingen, verließen somit die schule ohne ihre 
stärken, neigungen oder kompetenzen zu kennen.

    themenfeld „individuelle förderung und fächerübergreifender unterricht“ 
„kompetenzfeststellung ist nur dann sinnvoll, wenn sich individuelle förderung an-
schließt“, heißt es im erlass. doch vielerorts schließe sich individuelle förderung nur 
bedingt an und fächerübergreifend fände kompetenzentwicklung nur sehr vereinzelt 
statt.

    themenfeld „fächerübergreifendes Bso-curriculum“ 
das fächerübergreifende Bso-curriculum einer schule zeige, ob Bso an dieser 
schule wirklich gelebt werde oder nur auf dem Papier existiere. schulen seien aber 
lebendige, sich verändernde, lernende organisationen. dies - und damit ging der 
Blick schon in die Zukunft - müsse sich im curriculum widerspiegeln. es müsse 
zukunftsweisend den Veränderungen und lernzuwächsen angepasst werden.  

Wie soll es werden/sein? um kompetenzfeststellung zukünftig noch besser umsetzen 
und in den verschiedenen schulformen verankern zu können, formulierten die teilneh-
merinnen und teilnehmer folgende Wünsche:
    es gibt eine Vielzahl von Angeboten, Verfahren und methoden zur kompetenzfest-

stellung für schülerinnen und schüler unterschiedlicher schulformen und klassen-
stufen.

    es gibt Best-Practice-Beispiele für kompetenzfeststellungen mit gymnasiasten 
klasse 10 und aufwärts.
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    um in der Zukunft intensiver fächerübergreifend zu arbeiten und schülerinnen und 
schüler individuell zu fördern, bedarf es überzeugter schulleiter/innen. sie leben 
Bso und puschen, fördern und fordern sie im kollegium. dazu gehört es auch, über 
das kollegium hinaus die gesamte schulgemeinschaft zu stärken. Zu ihr gehören 
eltern, die das gefühl gewinnen müssen, dass ihre meinung wichtig ist und wertge-
schätzt wird.

Wenn dies gelingt, können schülerinnen und schüler ihre Berufswahl voller Zuversicht in 
die eigene entwicklung und die vielfältigen möglichkeiten, die ihnen der Arbeitsmarkt 
bietet, treffen (stichworte: durchlässigkeit des Bildungssystems, Vielfalt des Arbeitsmark-
tes).

ToDos/nächste Schritte
Abgeleitet aus ihren Wünschen formulierten die teilnehmerinnen und teilnehmer folgende 
nächste schritte:
    materialien zur kompetenzfeststellung in höheren klassen und in verschiedenen 

schulformen werden entwickelt, erprobt und zur Verfügung gestellt. 
    Best-Practice-Beispiele werden veröffentlicht.
    schulleiter/innen werden mit entsprechenden Angeboten für die stärkung und 

umsetzung der schuleigenen Bso gewonnen (erfahrungsaustausch, fortbildungsan-
gebote). 

    Jede schule verfügt über fest angestellte Jobchoaches et. al.
    Jede schule erhält eine stelle zur Vertiefung und Weiterentwicklung der schuleige-

nen Bso.

Petra druckrey, diplom-Pädagogin mit über 30 Jahren Berufserfahrung im Bereich der 
beruflichen Bildung. Arbeit mit Auszubildenden, Ausbildern und lehrern, kompetenzfest-
stellung, Planung und leitung von Bildungsprojekten, Abteilungsleiterin an einer berufs-
bildenden schule im Ausland, leiterin des geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung 
einer iHk. seit Januar 2017 selbstständig.
PersPektiVen denken – coaching, training und konzepte für Berufsvorbereitung, Aus- 
und Weiterbildung, Wiesbaden
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sTopp den akademisierungswaHn!  
imagepflege fÜr die duale ausBildung
Hans-Heinrich Benda, geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung, iHk darmstadt 

So ist es …
 1.   Verhältnis von Ausbildung und studium 50:50 

Bei weiter anhaltendem Wachstum allerdings bald 30:70 möglich.
 2.  duale Ausbildung unattraktiv im Verhältnis zu studium
 3.  studienabbruch liegt bei ⅓ aller studierenden

Wie soll es werden/sein?
 1. Verhältnis bei 50:50 möglichst einfrieren
2.  Wertschätzung der dualen Ausbildung steigern
 3. studienabbruch unter 25 % führen

To Dos/nächste Schritte
 1.  eltern besser informieren
 2.  stärkere imagepflege für die duale Ausbildung
 3.  Praxis Vernetzung in allen schulen, Austausch mit schulen/Betrieben steigern
 4.   entscheidung in der 5. klasse, mut zur selektion 

Aufgaben der schule ist selektieren z.B. nach der 5. klasse

Sonstiges:
-> gleichwertigkeit von studium und dualer Ausbildung wird infrage gestellt
-> zielgenaue Berufsorientierung

Hans-Heinrich Benda, 1963 in Braunschweig geboren. er studierte nach dem Abitur in 
Braunschweig, rechtswissenschaften in marburg und Heidelberg. seit 2000 arbeitet er bei 
der industrie- und Handelskammer (iHk) darmstadt. Bis 2012 leitete er den geschäftsbe-
reich Zentrale dienste. seit 2013 ist er leiter des geschäftsbereichs Aus- und Weiterbil-
dung. die iHk darmstadt nimmt jährlich mehrere tausend Prüfungen mit 2.200 ehrenamt-
lichen Prüferinnen und Prüfern in der dualen Ausbildung ab.

was kann icH? was will icH? –  
Bso aus der scHÜlerperspekTiVe
fabian Pflume, landesschülervertretung

So ist es … Bso in Hessen beschreibt ein breites und zu großen teilen chao-
tisches feld. Von kreis zu kreis, von schule zu schule und teilweise sogar von 
klasse zu klasse unterscheiden sich die maßnahmen, die zur unterstützung 
bei der Berufswahl und Vorbereitung auf das Berufsleben ergriffen werden. 
dadurch ist eine ausreichende und flächendeckende Berufsorientierung an 
Hessens schulen unmöglich.

dennoch muss hervorgehoben werden, dass sich junge menschen der reichweite der 
eigenen Berufsentscheidung bewusst sind. das ist jedoch auch verbunden mit sorgen 
und Befürchtungen, die Berufswahl setzt viele Jugendlich unter druck. Viele schieben 
die entscheidung vor sich her, verschaffen sich Zeit durch Auslandsaufenthalte oder 
freiwilligendienste und entscheiden sich manchmal auch nicht beim ersten mal richtig.

Wie soll es werden/sein? obwohl das undurchschaubare durcheinander der berufsvorbe-
reitenden maßnahmen in Hessen ein ernstes Problem darstellt, ist ein einheitliches orien-
tierungsprogramm für alle schüler/innen ebenfalls keine zufriedenstellende lösung. Bso 
muss dennoch einen gewissen standard erfüllen und alle Jugendlichen bei der Berufswahl 
unterstützen. da manch einer schon im kindergarten genau weiß, was er später werden 
will, während andere noch kurz vor ihrem Abschluss unentschlossen sind, ist individualität 
gefordert. Außerdem zentral ist aus schülersicht die möglichkeit in einen Beruf einzutau-
chen, Praxiserfahrung zu sammeln. deshalb sollten verpflichtende Praktika vermehrt im 
unterricht verankert werden. dazu gehören selbstverständlich ebenso eine umfassende 
Vorbereitung und eine ausführliche evaluation. Bei den allermeisten berufsvorbereitenden 
maßnahmen ist die klassenlehrerin oder der klassenlehrer die zentrale Bezugsperson für 
Jugendliche. Hilfreich wäre daher eine entsprechende Vorbereitung auf diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe. schließlich regeln viele Verordnungen den optimalen Ablauf von Bso, 
das bringt aber wenig, wenn lehrkräfte von den Vorgaben selbst nichts wissen oder mit 
ihnen nicht umzugehen wissen.

ToDos/nächste Schritte klassenlehrerinnen und klassenlehrer, die ihre klasse am aller 
besten kennen, müssen in die Bso eingebunden werden. Als Vorbereitung müssen Aus- 
und Weiterbildungsangebote verstärkt organisiert und beworben werden. insbesondere 
lehrkräfte, die Bso als Beauftragte für ihre schule koordinieren, brauchen eine solche 
unterstützung.

theorie und Praxis müssen verknüpft werden und dürfen nicht isoliert betrieben werden. 
einfach und effektiv wäre die erhöhung der Pflichtpraktika und das anschließende einbe-
ziehen von experten der Bundesagentur für Arbeit zur evaluation. 
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Viele andere Veranstaltung, Berufsmessen mit eltern oder schnuppertage an universitäten 
etwa, verlangen eigeninitiative von lehrkräften oder eltern. Wir erwarten von politischer 
seite und insbesondere vom hessischen kultusministerium mehr unterstützung, etwa bei 
didaktischen, organisatorischen oder rechtlichen fragen.

fabian Pflume, 18 Jahre, ist hessischer landschulsprecher. Als solcher vertritt er die inter-
essen der fast 800.000 hessischen schülerinnen und schüler. er ist schüler eines oberstu-
fengymnasiums im rheingau und ein Jahr vor seinem Abitur selbst alltäglich mit der eige-
nen Berufswahl konfrontiert.

der apfel fällT nicHT weiT Vom sTamm!? –  
elTern fÜr die Bso gewinnen
richard Jordan, stadtelternbeirat darmstadt

So ist es … eltern wünschen sich für ihre kinder einen möglichst hohen 
schulabschluss. durch den hohen Akademiker-Anteil in den elternbeiräten ist 
der Blickwickel auf mögliche karrierewege eingeschränkt. lehrkräfte bekla-
gen, dass eltern z. B. wegen ihrer Arbeitszeiten oder sprachlicher Hürden nicht 
erreicht werden. 

Wie soll es sein/werden? 
    Wertschätzende kommunikation 

    kooperation auf Augenhöhe 
    Bessere einbindung der schüler/innen (schüler-eltern-Abende) 
    konzentration auf die tatsächlichen fähigkeiten und interessen der kinder 
    erhöhung der transparenz in der Vielfalt der möglichkeiten 
    einführung von ausreichenden Zeitbudgets: eine klassenlehrerstunde bis zur 10. klasse 
    erhöhung der  kontinuität in der elternarbeit 

To Dos/nächste Schritte
    schulkooperationen und gemeinsame infoabende mit schulen und unternehmen gestalten 
    events mit information verbinden 
    informationen in mehreren sprachen herausgeben 
    termine bedarfsgerecht gestalten 
    nicht-akademische Vorbilder vorstellen 
    erfolgsgeschichten präsentieren („storytelling“) 
    eltern als experten einbinden (z.B. sprache, handwerkliches know-How) 
    communitys nutzen 
    schüler-eltern-gespräche organisieren

richard Jordan ist Vater zweier töchter, die in darmstadt eine integrierte gesamtschule 
besuchen. er ist seit Januar 2016 Vorsitzender des darmstädter stadtelterbeirats und bei 
der iHk darmstadt zuständig für die themenfelder technologietransfer, forschung und 
Wissenschaft.
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TÜröffner fÜr die arBeiTswelT –  
prakTika gemeinsam gesTalTen
thomas Hofferberth, Ausbildungsleiter friedrich Henkel feinmechanik kg 

So ist es …
    Praktikanten werden zum teil als Hilfskräfte gesehen und verrichten 

solche tätigkeiten.
    Praktika werden oft „um die ecke“ in der nähe angenommen, nicht nach 

Vorlieben oder interesse der schüler/innen.
    rechtliche grundlagen sind nicht oder nur bedingt bekannt (Vergütung 

etc.)
    flüchtlinge, die nicht gut deutsch können, haben Probleme die unfall-

verhütungsvorschriften zur verstehen.

Wie soll es werden/sein
    mehr transparenz in rechtlichen fragen.
    Praktikumsauswahl nach interessen und neigungen.
    Bessere informationen für die schüler/innen, was sie können müssen, was sie be-

kommen.
    mehr initiativen wie „tag des offenen Betriebs“.
    Vereinfachung der unfallverhütungsvorschriften für flüchtlinge (Piktogramme etc.) 

ohne die notwendigkeit derer aus den Augen zu verlieren.

To Dos/nächste Schritte 
    mehr unterstützung durch die Berufsgenossenschaften durch material zu unfallver-

hütungsvorschriften (Piktogramme etc.)
    mehr lokale netzwerke aus Politik, unternehmen, schulen.
    im Praktikum auf karrierewege hinweisen.
    schulen durch Beschreibungen der einzelnen Berufe unterstützen.

FAZIT: 
Praktika sind für unternehmen und schulen eine ganz tolle sache: der Praktikant/die Prak-
tikantin von heute ist der Azubi von morgen. Wenn beide seiten, schule und Betrieb, zu-
sammenarbeiten ist es für beide eine Win-Win-situation. Aus eigener erfahrung kann ich 
sagen, dass ein gut laufendes netzwerk hier vieles leichter macht. so haben wir in rodgau 
drei weiterführende schulen, eine igs und zwei kgs, diese drei schulen stimmen immer 
untereinander ihre termine für die Praktika ab, damit es keine Überschneidungen gibt. 
Weiterhin sind den ausbildenden Betrieben und den schülern die termine mindestens zwei 
Jahre vor dem Praktikum bekannt.

die enge Vernetzung geht soweit, dass wir als Betrieb in die 7., 8. und 9. klassen steckbrie-
fe der Berufe und informationen zum Praktikum geben, damit die schüler/innen wissen, 
was wir wollen und was auf sie zukommt.

im Praktikum selbst kommen zu den normalen tätigkeiten noch informationen zu Weiter-
bildungsmaßnahmen (meister, techniker, studium etc.) hinzu, um hier den schülern/schü-
lerinnen die vielen möglichkeiten aufzuzeigen, die eine duale Ausbildung bietet.

natürlich spielen hier unsere Azubis eine wichtige rolle, die den Praktikanten als Paten 
mitbetreuen und unterstützen. eine tutorielle Begleitung beim Praktikumsbericht durch 
den Betrieb sehe ich ebenfalls als selbstverständlich an. im nachgang an das Praktikum 
machen die klassen sehr häufig Betriebsbesuche, damit alle schüler in der klasse sehen, 
wo ihre mitschüler/innen ihr Praktikum gemacht haben. Weiterhin stehe ich als Ausbilder 
mit meinen Azubis den lehrerinnen und lehrern in Arbeitslehre mit rat und tat zur seite. 
Weiterhin ist es selbstverständlich, dass wir als Betrieb ferien- und schnupperpraktika 
anbieten, wo schüler, die ihr Hauptpraktikum in einem anderen Bereich gemacht haben, 
zur orientierung noch mal in einen anderen Beruf hineinschnuppern können.

Wenn alle, schule und Betriebe, aufeinander zugehen und sich vernetzen, so wie bei uns in 
rodgau, ist vieles möglich.

thomas Hofferberth, Jahrgang 1971, verheiratet, 2 kinder. im unternehmen seit 1988, 
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker stanz und umformtechnik, später auf der Abend-
schule Weiterbildung zum staatlich geprüften maschinenbautechniker, seit 2000 Ausbil-
dungsleiter. komplett verantwortlich für den Bereich Ausbildung im unternehmen. 
er ist ehrenamtlich im Prüfungsausschuss Werkzeugmechaniker der iHk offenbach tätig, 
gründungsmitglied im Bildungsforum „rodgau bildet Zukunft“ und eng vernetzt mit allen 
schulen in rodgau sowie der gts offenbach.
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ÜBergänge gesTalTen! - Von der scHule ins sTudium
maike kirch und nele Peisker-Hein, ki²VA Brückenkonzept, Zfl, tu darmstadt 

So ist es … universitäten (z.B. tu darmstadt) 
verfügen über ein großes Angebot an orientie-
rungsmaßnahmen für schüler/innen vor allem 
im mint Bereich. diese an den schulen zu be-
werben gestaltet sich schwierig, da z.B. durch 
flyer eine nicht zu bearbeitende informations-
flut an den schulen entsteht. Zudem erschei-
nen schüler/innen als sehr entscheidungs-

schwach und „lost in information“. sie bekommen zu viel von ihren eltern abgenommen, 
was die entscheidungslosigkeit verstärkt oder sogar bedingt. Auch zeigt sich eine eklatan-
te konsumhaltung auf seiten der schüler/innen bezüglich der Angebote von unternehmen 
und universitäten.

Wie soll es werden/sein? entsprechend diesem Zustand besteht seitens der Barcamp-
teilnehmer vor allem der Wunsch eines „Übergänge gestalten-managements“, also eine 
koordination und organisation der bereits bestehenden Angebote für schüler/innen, wel-
che gebündelt an die Bso-lehrer/innen weitergeleitet werden. es erscheint sinnvoll, Wer-
bemaßnahmen einzelner fachbereiche zu bündeln, um die informationsflut an schulen zu 
verringern. schüler/innen wünschen sich, laut Aussage der anwesenden lehrkräfte, Vorle-
sungen kennenlernen zu dürfen, um einen einblick in das studienleben zu bekommen. es 
ist wichtig, sie verstärkt in die entscheidungsprozesse einzubinden, die entscheidung we-
niger den eltern zu überlassen und damit in der konsequenz ihre studierfähigkeit zu erhö-
hen.

ToDos/nächste Schritte Wünsche und ist-Zustand machen deutlich, dass es beim thema 
„Übergänge gestalten“ vor allem um eine klarere informationskette und eine gute organi-
sation für Anbieter und empfänger der Angebote der universitäten geht. Beides kann nach 
Ansicht der teilnehmer/innen des Barcamps nur durch etablierung eines langfristigen An-
sprechpartners / einer Ansprechpartnerin seitens der universitäten gewährleistet werden. 

folgende Wünsche an die universitäten bestehen: 
    gesamt-Bso-lehrer/innen-Austauschtreffen zur Vorstellung der aktuellen Angebote 

für schüler/innen an der universität
    organisation von infoveranstaltungen aller fachbereiche gemeinsam an schulen
    Vernetzung mit oloV, Projektbüro Bso Hessen

im Projekt „Übergänge gestalten: von der schule zum studium“ werden derzeit die Ange-
bote der fachbereiche evaluiert und gebündelt, um die unkoordinierte Werbung mit flyern 
an schulen einzudämmen und eine zentrale informationsplattform zu erstellen. dadurch 
können Bso-lehrer/innen ihre schüler/innen umfassender und strukturierter informieren.
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Auf seiten der schulen soll das Alumni-netzwerk der schulen gestärkt werden, um syner-
gien bzgl. der Berufs- und studienorientierung bei Austausch-treffen von schülern mit 
ehemaligen zu erzeugen. Hier ist die einstellung einer hauptamtlichen teilzeit-kraft für 
die organisation und durchführung solcher treffen erstrebenswert.

nele Peisker-Hein m.sc. studierte Biologie und arbeitete im Anschluss als referentin für 
studium und lehre sowie als stellvertretende studiendekanatsleitung. 

dipl. Päd. maike kirch studierte erwachsenenbildung und war vorher als Projektleitung in 
der Jugendbildung sowie als consultant angestellt.
seit oktober 2016 sind beide als wissenschaftliche mitarbeiterinnen im ki²VA schwer-
punktthema: „Brückenkonzept: Übergänge gestalten“ angestellt. dieses Projekt ist an das 
Zentrum für lehrerbildung der tu darmstadt angegliedert.
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der ricHTige mix fÜr die ZukunfT? –  
duales sTudium als alTernaTiVe
Prof. dr.-ing. em. Wilfried Hesser, Helmut-schmidt-universität, universität der Bundes-
wehr Hamburg

So ist es … die studie „das duale studium aus sicht der studierenden“ (Hesser/langfeldt, 
2017) deckt deutliche diskrepanzen zwischen den erwartungen der studierenden und der 
erlebten realität im studienverlauf und nach studienabschluss auf. An der bundesweiten 
erhebung haben sich 4.125 dual studierende aus den fachrichtungen Wirtschaftswissen-
schaften und ingenieurwissenschaften an öffentlichen und privaten Hochschulen und Be-
rufsakademien beteiligt.

erhoffen sich dual studierende vor allem bessere karrierechancen sowie finanzielle und 
berufliche sicherheit, haben in der realität nur 40 Prozent der dualen Absolventen eine 
Übernahmegarantie, die übrigen 60 Prozent werden entweder befristet beschäftigt oder 
gar nicht in ein Arbeitsverhältnis übernommen. studienmodelle sowie Vergütungen sind 
uneinheitlich geregelt und daher kaum vergleichbar. Auch wird das angestrebte karriere-
ziel einer managementposition seltener als gewünscht erreicht, rund 80 Prozent der Ab-
solventen werden als fachkräfte oder experten eingesetzt. nicht zuletzt aufgrund dieses 
miss-matchings wechseln rund 30 Prozent nach studienabschluss das unternehmen.

die studie weist weiterhin auf bestehende mängel in der theorie-Praxis-Verzahnung hin. 
in vielen unternehmen fehlt ein Qualifizierungskonzept als grundlage für die Betreuung 
der studierenden und die inhaltliche Verbindung der theorie- und Praxisphasen. Hier soll-

wer soll das leisTen? - Bso an gymnasien
Prof. dr. ralf tenberg, dr. christian lannert, Arbeitsbereich technikdidaktik, tu darmstadt

So ist es … Berufsorientierung an gymnasien 
ist ein bedeutendes Handlungsfeld schulischer 
Arbeit. Wesentlich für diesen Prozess ist die 
lehrperson. in den dimensionen motivierung, 
führung, strukturen und ressourcen, curricu-
lum sowie lehrerbildung und Qualifizierung 
lassen sich jedoch räume für Verbesserung 
feststellen und kontrovers diskutieren.

Wie soll es werden/sein? die schule sollte sowohl Personalressourcen als auch Zeitbud-
gets für eine wirkungsvolle Bso bereitstellen. An gymnasien sollten hierbei nicht nur aka-
demische Berufe adressiert werden. Bso sollte als konkreter Auftrag von den schulleitun-
gen angenommen werden, um identifikation und engagement des kollegiums zu stärken. 
gymnasiale Bso sollte curricular sowohl fachbezogen als auch überfachlich dargestellt 
sein. um sie konkret zu verankern, muss das thema in die lehrerbildung aufgenommen 
werden: in studium, referendariat und darüber hinaus. Ansätze, die lehrpersonen zu Be-
rufsberater/innen machen, werden dabei ebenso kritisch beurteilt, wie solche, in welchen 
umfassende Betriebspraktika zu absolvieren sind. Als deutlich zielführender werden An-
sätze eingeschätzt, in welchen gymnasiallehrpersonen zu Prozessberater/innen für eine 
Bso qualifiziert werden, also zu informations- und Vermittlungsstellen zwischen den 
schüler/innen und externen expert/innen.

ToDos/nächste Schritte Zunächst müsste ein rollen- und Aufgabenprofil für gymnasial-
lehrpersonen als Prozessbegleiter/innen in der Bso entwickelt werden. dann wäre ein 
schulversuch angezeigt, in welchem man dies in der schulrealität weiterentwickelt und 
gleichzeitig implementiert.

Prof. dr. ralf tenberg ist Professor für technikdidaktik an der tu darmstadt

dr. christian lannert ist wissenschaftlicher mitarbeiter im Arbeitsbereich technikdidaktik 
der tu darmstadt und unterrichtet an einem beruflichen schulzentrum.
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wer BraucHT ökonomiscHe Bildung? - VerTiefTe  
BerufsorienTierung miT scHÜlerfirmen
markus muszeika, iW Junior ggmbH

So ist es … Anfang 2015 erregte der folgende tweet der schülerin naina 
großes Aufsehen: „ich bin 18 Jahre und habe keine Ahnung von steuern, 
miete und Versicherung. Aber ich kann eine gedichtanalyse in 4 sprachen 
verfassen.“
sie drückte damit aus, was auch die Wirtschaft oft kritisiert: die schule 
bildet die spätere Berufspraxis nicht ab, die berufliche lebenswelt sieht oft 
anders aus. schülerinnen und schülern fehlt die nötige Ausbildungsreife 
und es wird in den schulen kaum Wirtschaftswissen vermittelt.

Wirtschaftsthemen sind im curriculum zu wenig verankert, unternehmerische erfahrun-
gen in form von schülerfirmen sind zu selten.

Wie soll es werden/sein? Ökonomische Bildung gehört als lebenskompetenz in die schu-
le, um schülerinnen und schüler auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. die schule soll 
lerninhalte mit der Praxis verknüpfen. Wenn genügend Zeit für Praxisprojekte zur Verfü-
gung gestellt wird, können fruchtbare lernortkooperationen entstehen. Praxiserfahrungen 
werden von unternehmen immer höher bewertet und sollen schon zu schulzeiten ermög-
licht werden. die teilnahme an einer schülerfirma ist das ideale instrument für diesen 
Praxisbezug, da sie kompetenzerwerb und engagement mit spaß und kreativität verbin-
det. diese erfahrung sollte daher jeder schülerin und jedem schüler in Hessen ermöglicht 
werden.

ToDos/nächste Schritte  es muss eine höhere Verbindlichkeit für die Vermittlung von 
ökonomischen kompetenzen in den schulen erreicht werden. Wer eine hessische schule 
verlässt, sollte über rechtliche, wie auch betriebswirtschaftliche Aspekte aufgeklärt wor-
den sein und die notwendigen kenntnisse vermittelt bekommen haben.
um mehr schülerinnen und schüler auf das Berufsleben vorzubereiten, müssen informati-
onen über bestehende Praxisprojekte den schulen einfacher zugänglich gemacht werden, 
damit mehr schülerinnen und schüler erreicht werden und etablierte außerschulische An-
gebote wie schülerfirmen nutzen können.

markus muszeika ist senior Projektmanager bei der iW Junior, dem gemeinnützigen An-
bieter der Junior schülerfirmenprogramme. seit vielen Jahren begleitet er jährlich Hun-
derte von schüler/innen in Hessen, die in ihren schülerfirmen eigene ideen umsetzen und 
sich als team zusammenfinden. ihn motiviert, wie sie dabei nicht nur wertvolle Wirt-
schaftskenntnisse, sondern vor allem schlüsselqualifikationen wie team- und kommuni-
kationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und selbständigkeit erwerben und sich per-
sönlich weiterentwickeln.
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te den empfehlungen des Wissenschaftsrates nach einer konkreten Betreuungsinfrastruk-
tur rechnung getragen werden, die lernortübergreifend einen regelmäßigen Austausch 
der Verantwortlichen auf akademischer und praktischer seite vorsieht. 

Wie soll es werden/sein? eine umsetzung der empfehlungen des Wissenschaftsrates in 
form eines dokumentierten und funktionierenden Betreuungs- und Qualifizierungskon-
zepts ist dringend angeraten und sollte in enger Abstimmung zwischen unternehmen und 
Hochschulen erarbeitet werden. für die koordination der beiden lernorte eignet sich ins-
besondere eine web-basierte Projektmanagementsoftware. um den erwartungen dual 
studierender gerechter zu werden, sollte eine bessere Vergleichbarkeit und eine höhere 
transparenz der Angebote geschaffen und nach möglichkeit eine Vereinheitlichung der 
studienmodelle erfolgen. grundlegend ist weiterhin die definition einheitlicher Qualitäts-
standards durch abgestimmte Qualifizierungskonzepte. Bei der Vergütung sollten einheit-
liche mindeststandards gelten.

ToDos/nächste Schritte damit studieninteressierte die richtige entscheidung treffen 
können, muss eine gute informationsgrundlage geschaffen und die Berufs- und studien-
orientierung verstärkt werden. Aktuelle informationen können über soziale netzwerke 
verbreitet werden, hier kann auch ein direkter Austausch mit dual studierenden erfolgen.

Hochschulen und Berufsakademien sollten bei der inhaltlichen Verknüpfung von theorie- 
und Praxisphasen mehr Verantwortung übernehmen und eine stärkere Verzahnung unter-
stützen. einheitliche Qualitätsstandards für die Betreuung in unternehmen sollten mög-
lichst bundesweit umgesetzt werden und bei der Akkreditierung von dualen studiengängen 
berücksichtigt werden.

Literaturhinweis
–  Hesser/langfeldt, das duale studium aus sicht der studierenden (2017) 

–  http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2017/3155/pdf/22.01.2017_final_Bericht_duales_stu-

dium_mit_dB_1.pdf 

–  Wissenschaftsrat: empfehlungen zur entwicklung des dualen studiums (2013) https://www.wissen-

schaftsrat.de/download/archiv/3479-13.pdf

Prof. dr.-ing. em. Wilfried Hesser, Helmut-schmidt-universität, universität der Bundes-
wehr Hamburg. er arbeitet seit dem Jahr 2014 ehrenamtlich in dem sektor duales studium. 
das forschungsprojekt: „das duale studium aus sicht der studierenden“ wurde 2017 er-
folgreich abgeschlossen. die ergebnisse dieser bundesweiten studierendenuntersuchung 
(n=4125) beleuchtet gezielt die lernortkooperation aus der sicht dual studierender in den 
fächergruppen ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft.
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oloV im wandel? - lokale VermiTTlungsarBeiT  
sTärken!
monika von Brasch, institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und sozialpolitik, inBAs gmbH

So ist es … immer mehr schülerinnen und schüler ziehen die fortsetzung der 
schullaufbahn einer dualen Ausbildung vor. Bei dieser entscheidung spielen 
häufig die eltern eine große rolle, deshalb sind sie eine wichtige Zielgruppe 
in der Bso. 
die oloV-strukturen sind der regionale netzwerk-rahmen für Bso und „die 
Plattform“ für die lokale Vermittlungsarbeit, in der die Ausbildungsmarkt-
Akteure Bso-informationen austauschen. die regionalen oloV-strategien, 
welche die steuerungsgruppen abgeschlossen haben, schaffen motivation 

und Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit der Ausbildungsmarkt-Partner, elternarbeit ist 
dabei ein wichtiges thema. Veranstaltungen und Aktionen müssen auf unterschiedliche 
informationsbedarfe zugeschnitten werden, denn eltern sind keine homogene und zusam-
mengefügte gruppe. Berufsbilder und studiengänge müssen mit ihren Anforderungen und 
Zukunftschancen zielgruppengerecht transparent gemacht werden, damit eltern und Ju-
gendliche die Berufswahl möglichst gut informiert angehen können. die Berufsschulen 
sind nicht formal in die oloV-strategie einbezogen, obwohl sie ein wichtiger Partner sind. 
Allgemein wurde konstatiert, dass der schulische Alltag zu wenig Zeit für gute Bso lasse. 
mancherorts fehlen auch geeignete Vermittlungsmöglichkeiten für schwache Jugendliche. 

Wie soll es werden/sein? die geschlechtsspezifische orientierung der jungen menschen 
auf „immer dieselben“ Berufe sollte frühzeitig im rahmen der Bso thematisiert werden. 
schulen können Bso nicht alleine übernehmen, sie sollten mit außerschulischen Partnern 
zusammen arbeiten. 
schule und Wirtschaft sollten sich auf Augenhöhe begegnen und Verständnis für die je-
weiligen Handlungsanforderungen haben bzw. dieses entwickeln, sofern es noch nicht 
besteht. ein Wirtschaftsvertreter sagte: „die Wirtschaft muss auch ihren Beitrag leisten!“
die beruflichen schulen sollten in die oloV-strategie einbezogen werden, denn sie sind 
wichtige Partner der allgemeinbildenden schulen in der Bso. für gute Bso braucht schule 
gute ressourcen. Hier wurde der Vorschlag vom Vormittag wieder aufgenommen, pro 
schule eine stelle für Bso zu schaffen. 

ToDos/nächste Schritte der Berufswahlpass sollte digitalisiert und die kompetenzfest-
stellung in den schulen evaluiert werden.

monika von Brasch ist Bereichsleiterin für die themenfelder „Übergang schule-Beruf“ und 
„Berufliche Bildung“ beim institut für Berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und sozialpolitik, 
inBAs gmbH. seit 2005 leitet sie die hessenweite oloV-koordination, berät mit ihrem 
team die Akteure des Ausbildungsmarktes bei der umsetzung der regionalen strategien 
und berichtet regelmäßig auf landesebene über die entwicklung von oloV.
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Teil 3: 
sTaTemenTs Von poliTik 
und wissenscHafT 
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   tobias eckert, sPd, Wirtschaftspolitischer sprecher
   Wolfgang greilich, fdP, Bildungspolitischer sprecher
    daniel may, Bündnis 90/die grünen, sprecher für Wissenschafts- und Hochschul-

politik
    Prof. dr. ralf tenberg, tu darmstadt, leiter des Arbeitsbereichs technikdidaktik

was sind fÜr sie die ZenTralen ergeBnisse der  
Tagung und was neHmen sie miT?

Greilich: nicht für die schule, sondern fürs leben lernen wir – das gilt auch heute noch. 
Aber ist es denn nur das akademische Bildungsziel oder ist es nicht auch die Verankerung 
in der lebenswirklichkeit? das bedeutet auch die einbeziehung von wirtschaftlichen sach-
verhalten, der Arbeitswelt, also insgesamt des lebens, auf das vorbereitet werden soll. da 
müssen wir ansetzen. sehr viel früher als bei irgendwelchen erlassen des kultusministeri-
ums. Wir müssen ansetzen bei der lehrerbildung und die Berufsorientierung dort veran-
kern. 
Es muss klar sein, dass die Vorbereitung auf die Lebenswelt auch im gymnasialen 
Bildungsgang ein entscheidender Faktor ist. 

der ruf nach mehr ressourcen ist auch heute wieder sehr deutlich geworden, obwohl von 
regierungsseite ständig mehr stellen zur Verfügung gestellt werden. die frage ist also: 
was geschieht mit diesen ressourcen, wie wird mit ihnen umgegangen? Wir brauchen 
viel mehr Freiheit der einzelnen Schulen, zu organisieren, wie sie diese Ressourcen 
einsetzen! 

und es geht auch um die frage: wie organisiere ich denn Berufsorientierung, wie organi-
siere ich zum Beispiel Praktika? Isolierte Praktika, wie wir sie heute haben, die nicht 
vorbereitet, die nicht nachbereitet werden, bringen unter dem Strich nichts. das 

entscheidende ist, dass man die inhalte in der Vor- und nachberei-
tung zusammenführt, so dass bei den schülern entsprechende Vor-
stellungen und ideen geweckt werden: was gibt es eigentlich da 
draußen für möglichkeiten?

schade, dass vom kultusministerium niemand mehr da ist. ich hät-
te mir gewünscht, dass der kultusminister jetzt da wäre, um die 
Präsentationen aus dem Barcamp zu hören, insbesondere wie 
wichtig eine flexiblere gestaltung von unterricht ist. Was wir 
brauchen ist Vertrauen in die Schulen und Freiheit für die 
Schulen, flexibler zu arbeiten! 

Eckert: Zentral, aber wenig überraschend, war die debatte über die ressourcen und über 
die themenbezogene Zusammenarbeit: dass nämlich die Berufs- und studienorientierung 
nicht alleine von den schulen und einzelnen lehrkräften getragen werden kann. BSO 
funktioniert nur, wenn Wirtschaft auf der anderen Seite nicht nur mit macht, son-
dern auch mit in die Pflicht genommen wird.

Wir brauchen die ressourcen aber nicht nur bei den lehrkräften, sondern auch in form von 
zeitlichen ressourcen für die schülerinnen und schüler und deren eltern. ich beschäftige 
mich sonst im hessischen landtag hauptsächlich mit der Blickrichtung auf den Wirt-
schaftsbereich und bekomme oft die rückmeldung, dass eltern ihre kinder zum studieren 
drängen, egal ob der Wunschberuf vielleicht eher durch eine duale Ausbildung zu errei-
chen wäre. deswegen bin ich nicht für „mut zur selektion ab der 5. klasse“, wie es in einer 
gruppe des Barcamps gefordert wurde, sondern würde das gegenteil davon hochhalten: 
Wir brauchen Zeit, weil die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern die Zeit 
brauchen, sich zu orientieren, auf den Weg ins Leben zu gehen und einen Einstieg zu 
finden, was nachher wirklich ihr Thema ist – jenseits der Schule.

dafür brauchen wir eine andere Art, die Zeit in der schule für die Berufs- und studienori-
entierung zu organisieren. das funktioniert nicht im Halbjahresmodus eines 45-minuten-
rhythmusses in einem einzelfach. Wir brauchen für die BSO ein Ankerfach – gerade 
auch in den Gymnasien! Deswegen diskutieren wir das Thema Arbeitslehre auch für 
Gymnasien.  
es ist eine der wesentlichen Herausforderungen unseres landes, wie wir neben dem ideal 
„Bildung hat einen Wert an sich“ darüber hinaus die lebenswirklichkeiten 2017 in die 
Zukunft übertragen können. 

May: Zunächst möchte ich darum bitten, dass sie die ergebnisse der tagung an die frak-
tionen im landtag weiterreichen, weil die Abgeordneten natürlich die Bildungspolitik mit-
gestalten wollen. Was ich mitgenommen habe, sind viele fragestellungen, die auch uns 
Parteien beschäftigen. 

Wolfgang greilich  tobias eckert ralf tenberg daniel may
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in der Arbeitsgruppe von Professor tenberg zum Beispiel ging es um die umsetzung der 
Berufs- und studienorientierung im gymnasium. ich habe aufgenommen, dass es eine 
große unsicherheit gibt, dass die frage gestellt wird: wie sollen wir das denn überhaupt 
machen, neben dem, was wir bisher gemacht haben? ist das ein infragestellen von dem, 
was wir bisher gemacht haben? Um diese Verunsicherung zu nehmen, braucht es tat-
sächlich klare Hinweise von Seiten der Politik, wie die Veränderungen in der Ausrich-
tung der Bildungspolitik zu verstehen sind. deshalb finde ich sehr wertvoll, was sie 
heute hier erarbeitet haben. 

es geht nicht darum, dass jeder Berufsberatung, jeder studienberatung betreiben soll, son-
dern es geht darum, Orientierung zu bieten und das auch bei der Schulleitung zu 
verankern. natürlich muss die frage gestellt werden: was bringt uns das denn alles, was 
wir in der schule lernen? Was bleibt wirklich hängen, von dem, was gelehrt wurde? da 
gehen die Perspektiven irgendwie auseinander! trotzdem finde ich, wir sollten nicht alle 
unterrichtsinhalte in frage stellen – vieles von dem hat für den ein oder anderen eine hohe 
Bedeutung.

Wir sollten also beides machen: wir sollten den Kontakt zur Lebenswelt herstellen 
und die Berufsorientierung intensivieren, aber wir sollten auch das, was wir gut ge-
macht haben, weitermachen.
Wir arbeiten daran, noch besser zu werden. dazu möchte ich gerne die ideen, die sie heu-
te entwickelt haben, in meine parlamentarische Arbeit aufnehmen. 

Tenberg: nachdem so viel adressiert wurde an die schulen, so viel adressiert wurde an die 
Politik, insbesondere an das ministerium, möchte ich etwas adressieren an die Wirtschaft: 
speziell bezogen auf die vorgestellten Befunde zum dualen studium, das für mich ein eti-
kettenschwindel ist, was das thema studium bzw. Berufsorientierung angeht und bezogen 
nochmal auf das thema klassifiziertes Bildungssystem. 

Also einerseits schauen, dass man die eigenen kinder auf das gymnasium bringt und an-
dererseits die duale Berufsausbildung hochloben. die einzigen, die daran konkret etwas 
ändern können, sind die unternehmen, ist die Wirtschaft, weil die Wirtschaft diese klassi-
fizierung durch die endgeldsysteme und durch ihre Aufstiegssysteme erzeugt hat und auch 
konserviert. 
das heißt: Erst, wenn die Wirtschaft angefangen hat, Fachlaufbahnen zu schaffen, 
die – egal ob sie aus der Ausbildung oder aus dem Studium kommen – in die Füh-
rungsposition führen, dann wird sich die Klassifizierung des Bildungssystems aufhe-
ben lassen.

Teil 4: 
praxisBeispiele und 
unTerricHTskonZepTe

im Projekt „unterstützung der Berufs- und studienorientierung 
Hessen“ bewegte uns stets die frage: wie sieht eine gelungene 
Bso aus? Hierauf erhielten wir im laufe der letzten zwei Jah-
re immer wieder neue Antworten von den vielen engagierten 
lehrkräften, mit denen wir regelmäßig im Austausch standen. 
diesen einfallsreichtum haben wir gezielt gefördert.

Zum einen haben wir erprobte unterrichtskonzepte und erfolg-
reiche Projekte in Zusammenarbeit mit lehrkräften und Bil-
dungsexperten als lehrmaterial veröffentlicht, damit auch an-
dere schulen von den wertvollen Praxisbeispielen im täglichen 
unterricht profitieren können. Zum anderen haben wir enga-
gierte lehrkräfte beim Ausprobieren von neuen konzepten und 
formaten unterstützt. einige besonders vielversprechende Vor-
haben haben wir auch durch finanzielle Zuschüsse gefördert. 
Auf diese Weise konnten verschiedene Pilotprojekte realisiert 
werden, die anderen schulen als Best-Practice-Beispiele einer 
praxisnahen Bso dienen sollen.

einen teil der entstandenen unterrichtskonzepte und Pilotpro-
jekte stellen wir in diesem kapitel kurz vor. An dieser stelle sei 
den lehrkräften gedankt, die durch ihren ideenreichtum und ihr 
engagement diese Best-Practice-sammlung ermöglicht haben.
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piloTproJekTe
dr. Benedikt Porzelt, iHk darmstadt 
 
das prakTikum als THema im kunsTunTerricHT

Betriebspraktika stellen eine wesentliche grundlage für eine praxisnahe Berufsorientierung an-
gehender schulabgänger dar. sie ermöglichen den schülerinnen und schülern wichtige einbli-
cke in den späteren Berufsalltag. Aus diesem grund ist es wichtig, die Praktika gut zu planen 
und nachzubereiten. dass dies auch auf kreative Weise geschehen kann, beweist ein Pilotpro-
jekt, in dem die Praktikanten ihre erfahrungen im rahmen einer kunstausstellung aufbereiten. 
Hierdurch wird eine neue form des reflektierens gefördert und die individuellen erkenntnisse 
aus den Praktika der gesamten schulgemeinde sichtbar gemacht.

Unterrichtsform und Teilnehmer
    Wahlpflichtunterricht für schülerinnen und schüler in der sekundarstufe i (r + gym).

Was wird benötigt?
    digitale spiegelreflexkamera für dokumentation des Praktikums.
    stellwände und druck für die erste kunstausstellung an der schule und bei kooperations-

partnern.

Wie wird die BSO gestärkt?
    durch die Ausstellung bearbeiten die schülerinnen und schüler auf kreative Weise vorge-

gebene fragestellungen zu den themen Praktikum und Berufswahl.
    die Ausstellung macht die erfahrungen der Praktikanten für die gesamte schulgemein-

schaft zugänglich. dadurch werden vor allem auch jüngere schülerinnen und schüler 
frühzeitig für das thema sensibilisiert.

    im rahmen des Projekts veröffentlichen die beteiligten schülerinnen und schüler eine 
ratgeber-Broschüre, durch welche die Ausstellungsbesucher zentrale informationen zu 
berufsbezogenen Hintergründen erhalten (z.B. richtiges Verhalten im Vorstellungsge-
spräch).

Nachhaltigkeit
    die erfahrungen im Pilotprojekt werden evaluiert und gehen in die entwicklung eines 

Bso-moduls für den Wahlpflichtunterricht ein. dieses wird im anschließenden schuljahr 
fester Bestandteil des schulischen Bso-konzepts.

    die stellwände und erstellte Broschüren können wiederverwendet werden. din-A3-
drucke sind in der schule möglich, wodurch eine Aktualisierung der Ausstellungsinhalte 
sichergestellt ist. für die Akquirierung von zusätzlichen mitteln wird über ein sponsoring 
durch die Praktikumsunternehmen nachgedacht.

Bso-proJekTwocHe an gymnasialer oBersTufe

für angehende Abiturienten ist das thema Berufswahl in den Vorabgangsklassen oftmals 
wenig präsent. dies ist insofern problematisch, da eine gezielte karriereplanung möglichst 
frühzeitig begonnen werden sollte. im rahmen des Projektes „unterstützung der Berufs- 
und studienorientierung Hessen“ wurde deshalb zusammen mit einer gymnasialen ober-
stufe eine Projektwoche konzipiert, die sich einer praxisnahen Bso der Vorabgangsklassen 
widmet.
An drei tagen werden alle klassen der 11. und 12. Jahrgangsstufe umfassend über karrie-
rewege in ihrer region informiert. Am ersten tag erhalten die schülerinnen und schüler zu 
Beginn eine allgemeine einführung in die themen duale Ausbildung, duales studium und 
studium. im Anschluss besuchen die schülerinnen und schüler im klassenverband ver-
schiedene Vorträge, in denen unternehmensvertreter ihre Berufsfelder und karrierewege 
vorstellen und fragen der angehenden Abiturienten beantworten. Am zweiten tag besu-
chen die schülerinnen und schüler im klassenverband (jeweils ca. 20 Personen) zwei Be-
triebe, um sich vor ort ein realistisches Bild vom späteren Berufsalltag machen zu können. 
Am dritten tag reflektieren die schülerinnen und schüler gemeinsam mit ihren lehrkräften 
und klassenkammeraden die gemachten erfahrungen.

Unterrichtsform und Teilnehmer
   Projektwoche (drei tage) in der gymnasialen oberstufe.
    insgesamt nahmen 120 schülerinnen und schüler aus der e- und Q-Phase (ohne 

aktuelle Abiturienten) teil. Während der unternehmensvorträge und Betriebsbesu-
che sind die schülerinnen und schüler im klassenverband unterwegs (jeweils ca. 20 
Personen), um einen möglichst effektiven Austausch zu ermöglichen.

Was wird benötigt?
    organisatorische Planung und Ansprache von regionalen Partnerunternehmen sowie 

referenten bei Bedarf mit unterstützung der regionalen iHk.

Wie wird die BSO gestärkt?
    die schülerinnen und schüler erhalten an drei tagen einen intensiven einblick in 

die vielfältigen karrierewege in ihrer region und reflektieren diese erfahrungen im 
Anschluss gemeinsam mit klassenkammeraden und lehrkraft.

    die schülerinnen und schüler erhalten informationen zu Ausbildungs- und studien-
möglichkeiten aus erster Hand und können ihre fragen direkt an aktuelle Auszubil-
dende und Personalverantwortliche richten.
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Nachhaltigkeit
    die Bso-Projektwoche wird fester Bestandteil des schulischen Bso-konzepts und 

nach einem ersten Pilotlauf jährlich durchgeführt. die entstandenen kontakte zwi-
schen der schule und regionalen Partnerbetrieben sind eine ideale Voraussetzung für 
eine regelmäßige Wiederholung der Veranstaltung und das entstehen von möglichen 
weiteren kooperationsprojekten.

sie wollen die Berufs- und studienorientierung in ihrer schule vorranbringen oder weiter-
entwickeln? Wenden sie sich an ihre regionale iHk, wir unterstützen sie gerne bei der 
kooperation mit unternehmen, bei lehrerfortbildungen und informationsveranstaltungen.

TecHnik ag

technikunterricht findet kaum an gymnasien statt, da er im fächerkanon nur in wenigen 
Ansätzen berücksichtigt wird. durch das Pilotprojekt „technik Ag“ kommen schülerinnen 
und schüler mit technik in Berührung und werden gezielt beim Ausbau ihrer technischen 
kompetenzen unterstützt. der umgang mit einplatinencomputern (raspberry Pi) in kom-
bination mit einer lötstation ermöglicht es zudem, gezielt einblicke in technische Berufs-
felder sowie ingenieurwissenschaften zu vermitteln.

Unterrichtsform und Teilnehmer
    Ag-unterricht in der gymnasialen oberstufe.

Was wird benötigt?
    Zehn einplatinencomputer (raspberry Pi) inklusive vorinstallierter software  

(z. B. matheprogramm und musiksoftware).
    lötstation und technisches Zubehör.

Wie wird die BSO gestärkt?
    die lernenden erlangen einblicke in technische Berufsfelder und ingenieurwis-

senschaftliche tätigkeiten, mit denen sie im schulalltag nur wenig in Berührung 
kommen.

    durch die kooperation mit einer nahegelegenen Hochschule und die durchführung 
von Betriebsbesichtigungen bei firmen mit passendem Branchenschwerpunkt wird 
eine hohe Praxisnähe des Angebots gewährleistet.

Nachhaltigkeit
    nach erfolgreichem testlauf und positiver evaluation wird die Ag im schulcurricu-

lum verankert.
    um alle schülerinnen und schüler an der Ausstattung teilhaben zu lassen (auch 

außerhalb der Ag), werden die einplatinencomputer auch im regulären unterricht 
eingesetzt. Zum Beispiel enthält das Betriebssystem raspbian kostenfreie lizenzen 
von mathematica, das im mathematikunterricht genutzt werden kann. Zudem ist die 
musik-software sonic Pi vorinstalliert. die inhaltliche nachhaltigkeit des Projek-
tes wird durch Anschluss an unterrichtliche inhalte im fach informatik und Physik 
erreicht. darüber hinaus kann die lötstation im informatik-, kunst- und Physikun-
terricht eingesetzt werden.

    die raspberry Pi foundation veröffentlicht kostenfreie unterrichtsmaterialien, die 
auch neuen lehrkräften einen niederschwelligen einstieg in die thematik ermögli-
chen.

es entstehen nur geringe folgekosten, da die Hardware viele Jahre wiederverwendet wer-
den kann. Zudem kosten viele Zubehörteile (z.B. sensoren oder kabel) oftmals nur wenige 
cent bis wenige euro. die kosten können entweder über den förderverein der schule oder 
die Ag-teilnehmer getragen werden.
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unTerricHTsmaTerial
thorsten Wohlgemuth, schule am sportpark

design und 3d-druck im unTerricHT

Praxisnahe unterrichtseinheiten mit einbezug von aktuellen technologien und Beteiligung 
von Partnerfirmen bewirken bei schülerinnen und schülern eine hohe motivation. sie ent-
wickeln spaß am unterricht und werden durch eigenverantwortliche Projektarbeiten an-
geregt, über ihre späteren Berufsperspektiven nachzudenken. Wie ein solches Vorhaben 
erfolgreich durchgeführt werden kann, zeigt ein unterrichtskonzept, das im rahmen des 
Projekts „unterstützung der Berufs- und studienorientierung Hessen“ veröffentlicht wur-
de.

in dem beispielhaften Jahresarbeitsplan wird die unterrichtsgestaltung mit einem 3d-
cAd-Programm1), der 3d-drucktechnik und einem Partnerunternehmen beschrieben. das 
entstandene material ist das ergebnis einer unterrichtsentwicklung an der schule am 
sportpark (erbach im odenwald) seit 2014. die Zielsetzung ist hierbei, in technischen und 
angrenzenden Bereichen die wichtigsten Akteure (eltern, Betriebe sowie schülerinnen und 
schüler) der Berufsorientierung zu vernetzen und Vorteile für alle Beteiligten zu ermögli-
chen. im rahmen des Wahlpflichtunterrichts erlernen die beteiligten schülerinnen und 
schüler aus der sekundarstufe i mit der unterstützung eines betrieblichen kooperations-
partners die grundlagen des 3d-cAd-Programms z.B. solidWorks und der 3d-druck-
technik. darüber hinaus erleben die schülerinnen und schüler den einsatz der technik im 
realen Arbeitsalltag und erhalten vom kooperationspartner konkrete Arbeitsaufträge, die 
sich auf den praktischen umgang mit cAd-software und 3d-druck beziehen.

der schwerpunkt liegt in der Berufsorientierung, kann aber natürlich eine stärkere Akzen-
tuierung (z.B. in den naturwissenschaften) erfahren. die einsatzmöglichkeiten sind aber 
nicht nur auf den technischen Bereich begrenzt. so sind beispielsweise auch kunstprojek-
te (z.B. designentwürfe) denkbar.

die schülerinnen und schüler erhalten durch die kooperation mit einem unternehmen 
einblicke in die alltägliche Arbeit im technischen Bereich eines ausgewählten Betriebes. 
gleichzeitig können die unternehmen mit technik- und designinteressierten schülerinnen 
und schülern in kontakt treten und diese über ihre Ausbildungs- und karrieremöglichkei-
ten informieren. Weiterhin erlernen die schülerinnen und schüler, ein Projekt über ein Jahr 

1) unter 3d-cAd (computer-aided design) versteht man das computergestützte erstellen von 3d-entwür-

fen. cAd-software kommt in vielen Berufsfeldern und studiengängen zum einsatz (z.B. maschinenbau, 

design und gestaltung, luft- und raumfahrt, elektrotechnik, mechatronik, Architektur).

zu planen und durchzuführen, hierbei werden vor allem die sogenannten „softskills“ und 
die eigenverantwortung gefördert. Beginnend im „geschützten raum“ schule erleben die 
schülerinnen und schüler über das Jahr eine intensive Zusammenarbeit mit dem unter-
nehmen und schließen dieses mit einer Präsentation im Betrieb ab.

für die eltern besteht ebenso die möglichkeit, sich über aktuelle regionale Ausbildungs-
möglichkeiten und die Zukunftsperspektiven konkreter Berufsfelder zu informieren.
durch die kooperation mit unternehmen war es für die schule möglich, die benötigte 
technische Ausstattung anzuschaffen und so einen wichtigen Baustein zur schulentwick-
lung beizutragen. für die umsetzung wurde das cAd-Programm solidWorks genutzt, es 
ist aber auch problemlos möglich, mit anderen softwarelösungen (z.B. solid edge oder 
AutocAd) die beschriebene unterrichtsstruktur durchzuführen.

das erarbeitete unterrichtsmaterial ist so aufgebaut, dass es keinerlei Vorkenntnisse erfor-
dert. es soll schulen als Anregung für die durchführung ähnlicher Projekte an anderen 
standorten dienen.

die genannten unterrichtsmaterialien sowie weitere finden sie auf www.bso-hessen.de. 
Per mail an info@bso-hessen.de können sie gedruckte exemplare kostenlos bestellen. die 
hohe Qualität der unterrichtskonzepte wurde von unabhängigen Bildungsforschern der 
Justus-liebig-universität gießen (unter der leitung von Prof. dr. marianne friese) bestä-
tigt. die detaillierten evaluationsbefunde und Hinweise zu einsatzmöglichkeiten des ma-
terials  sind ebenfalls auf www.bso-hessen.de verfügbar.
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JaHresarBeiTspläne fÜr das facH arBeiTsleHre  
(JaHrgangssTufe 7 + 8)

das fach Arbeitslehre stellt für die schulische Bso einen zentralen Ausgangspunkt dar. 
gleichzeitig wird ein großteil des Arbeitslehreunterrichts an hessischen schulen fach-
fremd unterrichtet, da es oftmals an entsprechend ausgebildetem Personal mangelt. Aus 
diesem grund wurden im Projekt „unterstützung der Berufs- und studienorientierung“ 
Jahresarbeitspläne für das fach Arbeitslehre publiziert, die an einer integrierten gesamt-
schule (igs) erarbeitet und erprobt wurden. es wurde sowohl ein Jahresarbeitsplan für die 
Jahrgangsstufe 7 als auch für die Jahrgangsstufe 8 veröffentlicht.

Ziel dieses unterrichtsmaterials ist es, dass sowohl erfahrene als auch fachfremde lehrer 
im schwerpunkt Berufsorientierung damit arbeiten können und eine hohe inhaltliche un-
terrichtsqualität sicherstellen. Bei der erstellung wurde besonderer Wert darauf gelegt, 
dass die Pläne für das fach Arbeitslehre (schwerpunkt Berufsorientierung) vor allem auch 
für fachfremde lehrkräfte leicht zu nutzen sind.

so wird in einem ersten schritt die umsetzung des erlasses zur Ausgestaltung der Berufs- 
und studienorientierung in schulen (ABl. 7/2015, s. 214 – 235) mit seinen modulen auf-
gezeigt. dabei sind neben allen für die Berufsorientierung relevanten Personen auch die 
verschiedenen Bo-maßnahmen als Übersicht dargestellt.

Als nächstes werden in den Plänen die kompetenzen beschrieben, die die schülerinnen 
und schüler aus den jeweiligen unterrichtseinheiten nach Vorgabe der Bildungsstandards 
gewinnen sollen. Weiterhin ist in jedem Plan eine Jahresübersicht der themen aufgelistet.
in jedem Jahresarbeitsplan werden die jeweils benötigten lehrmaterialien mit Bezugs-
quellen aufgelistet. die materialien haben sich über mehrere Jahre im alltäglichen unter-
richtsgeschehen bewährt und beinhalten neben den lehrbüchern auch zahlreiche andere 
informationsquellen. in einzelnen unterrichtseinheiten wird der konkrete einsatz der ma-
terialien dargestellt.

damit die schülerinnen und schüler möglichst eigenverantwortlich die Angebote der Be-
rufsorientierung nutzen können, sind zudem Arbeitsblätter erstellt worden, die als kopier-
vorlagen im unterrichtsmaterial enthalten sind. die Arbeitsblätter sind so gestaltet, dass 
die schülerinnen und schüler sich gezielt informationen für ihren Berufsorientierungspro-
zess heraussuchen können.

TecHnik im unTerricHT

im rahmen des Projekts „unterstützung der Berufs- und studienorientierung Hessen“ 
wurde ein Jahresprojektplan zum einsatz von technik-modellen wie z.B. fischertechnik im 
Wahlpflichtunterricht der sekundarstufe i erarbeitet. dieser basiert auf einer kontinuierli-
chen unterrichtsentwicklung an der schule am sportpark (erbach im odenwald) seit 2008.

die Zielsetzung ist hierbei, im technischen Bereich die wichtigsten Akteure (eltern, Betrie-
be sowie schülerinnen und schüler) der Berufsorientierung zu vernetzen und Vorteile für 
alle Beteiligten zu ermöglichen. der schwerpunkt liegt im Bereich der Berufsorientierung, 
kann aber natürlich eine stärkere Akzentuierung (z.B. in den naturwissenschaften) erfah-
ren.

die schülerinnen und schüler erhalten im rahmen des unterrichts eine einführung in den 
Aufbau und die Programmierung von fischertechnik-modellen. die kooperation mit einem 
regional ansässigen Betrieb ermöglicht zudem einblicke in die alltägliche Arbeit im tech-
nischen Bereich. Weiterhin können unternehmen und technikinteressierte schülerinnen 
und schüler bei gemeinsamen terminen miteinander in kontakt treten und sich über mög-
liche karrierewege in technischen Berufsfeldern austauschen. im Anschluss an eine Be-
triebserkundung erhalten die schülerinnen und schüler von einem firmenvertreter kon-
krete Arbeitsaufträge für den unterricht. Auf diese Weise erlernen die schülerinnen und 
schüler ein Projekt über ein Jahr selbstständig zu planen und durchzuführen, hierbei wer-
den vor allem die sogenannten „softskills“ und die eigenverantwortung gefördert. Begin-
nend im „geschützten raum“ schule, erleben die schülerinnen und schüler über das Jahr 
eine intensive Zusammenarbeit mit dem unternehmen und schließen dieses mit einer Prä-
sentation im Betrieb ab.

für die eltern besteht ebenso die möglichkeit, sich über aktuelle regionale Ausbildungs-
möglichkeiten und die Zukunftsperspektiven konkreter Berufsfelder zu informieren.
durch die kooperation mit unternehmen war es für die schule möglich, die Anschaffungen 
der technikmodelle zu gewährleisten und so einen wichtigen Baustein zur schulentwick-
lung beizutragen. für die umsetzung wurden modelle von fischertechnik genutzt, es ist 
aber auch problemlos möglich, mit Produkten anderer Anbieter (z.B. lego oder festo) die 
beschriebene unterrichtsstruktur durchzuführen. das erarbeitete unterrichtsmaterial soll 
schulen als Anregung für die durchführung ähnlicher Projekte an anderen standorten 
dienen.
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um weniger erfahrenen lehrkräften den einstieg in den technikunterricht zu erleichtern, 
wurden als ergänzung zum unterrichtsmaterial vier kurze Video-tutorials erstellt. in den 
Videos werden die einzelnen stationsarbeiten und Programmierungsschritte aus dem un-
terrichtskonzept erklärt. die Videos sind direkt über youtube abrufbar: 
http://bit.ly/2rQxn5J

dAs teAm des ProJektBÜros 
Berufs- und studienorientierung 
Hessen in der iHk dArmstAdt

kirsten rowedder
Annette Adamczyk
dr. Benedikt Porzelt
dr. carolin mülverstedt
Alessandra sagona
selin Altinay
felix roßmann
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weiTere informaTionen

eine sammlung verschiedener Projekten, die eine praxisnahe Berufs- und studienorientierung fördern 

und anderen schulen als Vorbild dienen können: www.bso-hessen.de/Best-Practice-Beispiele

eine sammlung möglicher Praxispartner, mit denen schulen gemeinsam den Bso-Prozess ausgestalten 

können: www.bso-hessen.de/produktmarken/Praxispartner

erprobtes material für den einsatz im unterricht. die verschiedenen experimente, infomaterialien und 

unterrichtskonzepte sind schulformspezifisch abgelegt: www.bso-hessen.de/produktmarken/ 

materialien-fuer-den-unterricht

Aktuelle Praktikumsstellen und grundlegende informationen zur durchführung von Praktika für schulen 

und angehende Praktikanten: www.bso-hessen.de/produktmarken/Praktikum

Übersicht zu regionalen iHk-fortbildungsangeboten für lehrkräfte zu verschiedenen Bso-themen  

(von der Praktikumsbegleitung bis zur unternehmenskooperation): www.bso-hessen.de/produktmarken/

lehrkraeftefortbildungen

Zentrale Webseite des dualen studium Hessen mit informationen und kontaktmöglichkeiten für  

schulen, Betriebe und studieninteressierte: www.dualesstudium-hessen.de

online-Präsenz des „gütesiegel Berufs- und studienorientierung Hessen“, das die bestehende Bso an 

schulen durch ein externes Audit überprüft: www.olov-hessen.de/guetesiegel

Auslistung der Angebote aus dem „team Bildung“ der iHk darmstadt für unternehmen und Bildungs-

einrichtungen: www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/aus_und_weiterbildung_channel/Berufsorientie-

rung/Angebote--Berufsorientierung/3471920

Übersicht zu möglichkeiten, wie sich unternehmen in den Bereich der schulischen Berufs- und studi-

enorientierung einbringen können, sowie zu rechtlichen rahmenbedingungen: www.darmstadt.ihk.de/

produktmarken/aus_und_weiterbildung_channel/Berufsorientierung/fuer-unternehmen/3475020

Aus unternehmensperspektive sprechen viele gründe für die Zusammenarbeit mit schulen. unter dem 

link erhalten sie zentrale informationen und leitfäden, die den nutzen und die organisation einer sol-

chen Partnerschaft erklären: www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/aus_und_weiterbildung_channel/

Berufsorientierung/schulbildung/schulpartnerschaften_index/2529684

mit dem online-test „Handelsblatt macht schule“ soll das interesse und Verständnis für ökonomische 

Zusammenhänge von schülern der gymnasialen oberstufe gestärkt werden:  

www.handelsblattmachtschule.de/specials-aktionen/online-wissens-test.html

die iHks engagieren sich für die nachwuchsförderung im mint-Bereich. sehen sie hier eine Übersicht 

verschiedener Projekte, Veranstaltungen und Wettbewerbe: www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/

aus_und_weiterbildung_channel/Berufsorientierung/foerderung-von-naturwissenschaftlich-techni-

scher-Bildung--mint-/3472842

in den Zukunftswerkstätten arbeiten schüler/innen im engen Austausch mit regionalen Betrieben an 

ihrer beruflichen Zukunft. unter dem link erhalten schulen und unternehmen zentrale informationen 

zur initiative der iHk darmstadt: www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/aus_und_weiterbildung_chan-

nel/ausbildung_channel/Hintergrund/2535524

Ausbildungsbotschafter geben ihre Begeisterung und ihr Wissen über ihren Ausbildungsberuf an 

schüler/innen weiter. unternehmen können dies durch eigene Azubis  unterstützen und schulen können 

Ausbildungsbotschafter im unterricht aus dem Berufsalltag berichten lassen: www.darmstadt.ihk.de/

produktmarken/aus_und_weiterbildung_channel/ausbildung_channel/schulabgaenger/Ausbildungsbot-

schafter/2769682
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Webseite mit zentralen informationen zur hessenweiten oloV-strategie: www.olov-hessen.de

erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und studienorientierung in schulen:

http://bso.bildung.hessen.de/2015_06_08_erlass_bso_abl._7-2015_s._217.pdf

online-Portal zum thema Berufs- und studienorientierung des Hessischen Bildungsservers:

http://bso.bildung.hessen.de 

Ausführlicher evaluationsbericht zu entwickelten lehrkräftefortbildungen und publizierten unterrichts-

materialien im Projekt unterstützung der Berufs- und studienorientierung Hessen: www.bso-hessen.de/

blob/da_beruf/produktmarken/materialien-fuer-den-unterricht/3764046/04add41fcf75d1b807fd4b743

7c329ae/evaluation--1--data.pdf

Zusammenfassung der evaluationsbefunde zum gütesiegel Berufs- und studienorientierung Hessen.

www.bso-hessen.de/blob/da_beruf/3772658/2da489a78994f5b1a6c9ce837a7b8a1c/evaluationsbefun-

de-der-universitaet-giessen-data.pdf
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eine zielgerichtete Berufs- und studienorientierung (Bso) zählt 
zu den wichtigsten gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben, denn 
starke nachwuchskräfte sind gefragt. in der schule werden 
dazu die wesentlichen Weichen gestellt, wenn es gelingt, Be-
rufs- und studienorientierung (Bso) praxisnah zu gestalten.

im „Zukunftsforum Bso Hessen“ am 23. Juni 2017 in der iHk 
darmstadt haben sich mehr als 170 Akteure im Übergang schule 
und Beruf über die künftigen Anforderungen einer schulischen 
Berufs- und studienorientierung ausgetauscht und strategien 
entwickelt, um die Berufswahlprozesse an hessischen schulen 
weiter zu optimieren. 

die vorliegende Publikation fasst die von lehrkräften, Wissen-
schaftlern und unternehmensvertretern im Zukunftsforum ge-
meinsam gestalteten Handlungsimpulse als Aufforderung an 
die politisch Verantwortlichen zusammen.
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