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Der Lehrstellenbeschluss 2: Evaluation Jahresbericht 2001 Zusammenfassunq

Zusammenfassung

Gegenstand und Auftrag:

Am 18. Juni 1999 haben die eidgenossischen Rdte mit dem ,,Bundesbeschluss tiber

Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebotes und zur Entwicklung der

Berufsbildung" (LSB 2) zum zweiten Mal ein Massnahmenprogramm zugunsten d"l
Berufsbildung verabschiedet. Mit dem LSB 2 stellt der Bund fur funf Jahre (2000-2004)

100 Mio. Franken zur Ver{i.igung, die wie folgt zu verwenden sind:

a. die Erschliessung von Ausbitdungsm\glichkeiten in anspruchsvollen Bereichen, in

denen ein Fachkrdftemangel besteht oder sich abzeichnet, insbesondere im Hightech'

Bereich sowie in anspruchsvollen Bereichen des Dienstleistungssektors ;
b. die Erschliessung von Ausbitdungsmogtichkeiten in Bereichen mit uberwiegend

praktischen Tiitigkeiten, insbesondere durch die Schaffung von']berbr1ckungsmassnahmen 
und die Fdrderung neuer Berufe, die eine

Weite rentwickl u n g e rmog lichen ;
c. besondere Ausbitdungsangebote und das Lehrstellenmarketing sowie

S e n s i bi t i s ie ru n g s p roi ekte f ti r d i e Be ruf sw ah I zu g u n sten vo n F rau e n ;
d. weitere Massnahmen f(ir die Verbesserung des Lehrstellenmarktes und zur

Erleichterung der Relorm der Berufsbildung (2.8. fnr Analysen und Studien zur
Optimierung der Datenlage in der Berufsbildung, f.ur gezielte

lnformationskampagnen sowie fur Pilotproiekte)"' .

lm April 2001 hat das Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie (BBT) die Koor-

dinationsstelle fur Weiterbildung der Universitdt Bern (KWB) mit der Gesamtevaluation

des LSB 2 von 2001 bis 2OO4 beauftragt. Dieses Evaluationsmandat gliedert sich gemdss

Konzept und Vertrag in die zwei Teilmandate ,,Grundauftrag Programmevaluation" und

,,Vertieiungsstudien" durch unabhdngige Dritte. Der vorliegende Bericht stellt die Ergeb-

nisse der Programmevaluation des Jahres 2001 zusammen.

Beobachtungszeitraum :

Dieser Bericht bezieht sich auf einen Beobachtungszeitraum von knapp acht Monaten,

beginnend mit der Erteilung des Evaluationsauftrages im April '0'l und endend im

Delember 2001. Nach dem 22. Dezember '01 eingereichte bzw. bewilligte Projekte sind

im vorliegenden Bericht nicht erfasst!

Vorgehensweisen:

primdre Informationsquelle und Grundlage dieser Evaluation war das Gesprdch mit den

Akteurinnen und Akteuren des LSB 2: anlAsslich von 38 leitfadengestutzten lnteruiews

haben wir insgesamt 55 Personen zum LSB 2 befragt. Ein zweites wesentliches

Standbein unserer Arbeit bildete die Dokumentenanalyse und -Verarbeitung: seit der

Evaluation der Startphase LSB 2 f0hren wir eine Access'Datenbank, in der alle

Einzelprojekte des Gesamtprogramms verzeichnet sind.

1 Bundesbeschluss LSB 2, Arl. 2, Unterst0tzte Vorhaben
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Ergebnisse der Umsetzung des LSB 2 Ende 2001:

Beteiligte:
Bis im Fruhsommer 2001 haben 23 Kantone mit dem BBT ihre Leistungsvereinbarungen
abgeschlossen. Die Kantone GL, Al und NW sehen aus unterschiedlichen Grunden von
einer Beteiligung am LSB 2 ab. Das Feld der Beteiligten auf Bundesebene hat sich im
Vergleich zum letzten Beobachtungszeitpunkt Ende 2000 hinsichtlich seiner Breite nur
unwesentlich verdndert. Mit SBB und Post sind zwei neue Akteure zum Kreis der am
LSB 2 Beteiligten gestossen. lnsgesamt hat sich das Akteurteld des LSB 2 vor allem in
seinen (Kooperations)Strukturen, seiner Ausdifferenzierung und Stabilitdt verdndert.

Projekte:
Bis Ende 2001 haben 23 Kantone ihre Programme zur Umsetzung des Beschlusses
vorgelegt bzw. ihre Leistungsvereinbarung mit dem BBT abgeschlossen. Zulasten der
Bundestranche wurden im gleichen Zeitraum rund 160 Projektantrdge eingereicht, wovon
bis Ende vergangenen Jahres 72 vom BBT bewilligt worden sind. lm Rahmen der
Programme dieser 23 Kantone sowie der 72 ProjektantrAge zulasten der Bundestranche
sind bis zum22. Dezember 2001 405 Projeffie konzipiert, verhandelt, bewilligt und zum
grossten Teil gestaftet worden. Fur diese 405 Vorhaben sind LSB 2-Beitrdge von Fr. 86
Mio. budgetiert, d.h. fur konkrete Projekte reseruiert. Diese Fr. 86 Mio. wiederum sub-
ventionieren nach Massgabe der Projektverantwortlichen ein Gesamtvolumen von rund
Fr.217,4 Mio..

Nach Abzug der bisher fur konkrete Projektvorhaben Dritter reservieften Beitrdge von Fr.
86 Mio. und unter Berucksichtigung der Reserve, die das BBT sich ftii Begleit-
massnahmen vorbehalten hat (Fr. 10 Mio.), bleiben nicht einmal mehr Fr. 5 Mio, der
gesamten LSB 2-Mittel als wirklich freie Reserven ubrig. Die verbleibenden freien Mittet
des LSB 2 sind angesichts einer weiteren Laufzeit von knapp 3 Jahren sehr gering.

Schwerpunktsetzung:
Was die Verteilung der Projekte und Mittel uber die Subventionsbereiche anbelangt,
zeigen sich ganz klar zwei Schwerpunkte:
- Der eine Schwerpunkt liegt auf den ,,weiteren Massnahmen zur Verbesserung des Lehr-
stellenmarktes und zur Erleichterung der Reform der Berufsbildung". Demenisprechend
ist der Finanzbedar{ in diesem Fdrderbereich d auch absolut gesehen am hochsten.
- Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Forderung ,,von Ausbildungsmoglichkeiten in
anspruchsvollen Bereichen, .....", insbesondere im lnformatikbereich und dem Bereich
informatiknaher und High-Tech Berufe. Relativ gesehen, d.h. gemessen an der Anzahl
Projekte, ist es dieser zweite Schwerpunkt des LSB 2, in dem am meisten Mittel aus dem
LSB 2 eingesetzt und das grosste Gesamtvolumen ausgerost werden.

Den Gegenpol dazu bildet der Subventionsbereich b, der mit seinen Projekten auf die
,,Erschliessung von Ausbildungsmoglichkeiten in Bereichen mit uberwiegend praktischen
Tdtigkeiten, insbesondere durch die Schaffung von Ueberbruckungsmassnahmen und
die Forderung neuer Berufe...." abzielt: in diesen Forderbereich fliessen relativ gesehen,
d.h. gemessen an der Zahl hier angesiedelter Projekte, am wenigsten Mittet Oes LSg Z.
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Umsetzungsverlauf:

Der Umsetzungsprozess des LSB 2 im vergangenen Jahr wird von den meisten unserer

lnterviewpartnerlnnen gesamthaft gesehen als positiv bewertet, wenn auch einzelne Ein-

flussgrossen als vielfach als kritisch beurteilt werden:

Der Umsetzungsverlauf des grossen Teil der 405 LSB 2-Projekte ist, nach Angaben

unserer lnterviewpaftnerlnnen, im Berichtsjahr weitgehend nach Plan verlaufen. Syste-

matisch auftretende spezifische Schwierigkeiten inhaltlicher oder materieller Art fur be-

stimmte Proiekttypen sind uns kaum berichtet worden.
Als teilweise problematisch wurden dagegen die Entwicklungen in einzelnen Forder-

bereichen und/oder geforderten Berufsfeldern empfunden, in dem diese teils in wider-

spruchliche Richtungen verlaufen und sich dies potenziell hemmend auf die Realisierung

einzelner Projekte auswirken wurde. ln diesem Zusammenhang wurden z.B. die

Abgrenzung zwischen und innerhalb der Subsysteme (bspw. Kerninformatik und Hybride,

GeiundheiVsoziales/Hauswirtschaft) oder die kritische Situation um das Grossprojekt

,,;-CH" bzw. um die Modularisierung der lnformatiklehre genannt. Als weitere kritische

intwicklung nannten viele Interviewpartnerlnnen die Reorganisation des BBT bzw. die

aus den dimit verbundenen personellen Wechseln resultierenden Unsicherheiten uber

evtl. Richtungswechsel bezuglich der Fdrderung von Projekten aus dem LSB 2.

Gesamteindruck des Evaluationsteams:

Am Ende des zweiten Jahres des LSB 2 zu einem eindeutigen Urteil uber dessen

Realisierungsprozesse zu finden, fdllt schwer. Dieser zweite LSB ist insgesamt sehr viel

schwieriger zu fassen und nach eindeutigen Kriterien zu beurteilen, als sein Vorldufer. So

erscheini er insbesondere von seinem Umfeld respektive der aktuellen Dynamik in der

,,Berufsbildungslandschaft" weniger klar abgegrenzt und von seinen Schwerpunkten und

btossrichtungen her vielfdltiger und diffuser. Hier druckt sich deutlich die Dualitdt der

Funktionen aus, die dem LSB 2 vom Parlament von Beginn weg zugedacht worden ist

und die in seinen Ausfuhrungsartikeln kodifizieft ist:
r ZUtl Einen die Funktion eines Verstetigungs- respektive Konsolidierungsinstrumentes
fur Massnahmen in der Tradition des LSB 1,

r ZU1TI Anderen diejenige eines lnnovationskatalysators im Berufsbildungssystem, insbe-

sondere im Hinblick auf das nBBG.

Auch im Berichtsjahr ist die Umsetzung des LSB 2, was die Konzeption, was Bewilligung

und Lancierung konkreter Projekte anbelangt, sehr zugig weiter fortgeschritten. So hat

sich die Zahl laufender Projekte in der Berichtsperiode fast verdoppelt und dement-

sprechend sind praktisch die gesamten verf0gbaren Mittel des LSB 2 verplant, d.h. fur
konkrete Projekte reservieft und eingestellt. Damit entfdillt fur den weiteren Verlauf die

Mdglichkeit weitgehend, die Ausrichtung des Programms mittels der Allokation neuer

Ressourcen zu steuern. Richtungswechsel, Verschiebungen der Schwerpunktsetzung
und/oder der Ausgleich in der finanziellen Dotierung der verschiedenen F6rderbereiche

kdnnen somit nur noch uber die Umvefteilung bereits disponierter Mittel erreicht werden.

Unseres Erachtens erzwingen nun teils verinderte Rahmenbedingungen des LSB 2,

erzwingt die Bedeutung einzelner im LSB 2 geforderten Projekte fur das nBBG und seine

Verordnungen nun eine ,,Denkpause" sowohl seitens des BBT, als auch seiner
Umsetzungspartnerlnnen. lnsgesamt erscheint uns der Realisierungsprozess des LSB 2

Ende 2O0i massgeblich von zwei potenziell gegensdtzlichen Entwicklungstendenzen
bzw. -Geschwindigkeiten gePrAgt:
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o zutrt Einen der Tendenz bzw. Veranlassung zu Re-Orientierung, Ueberprufung und
eventueller Anpassung der Entwicklungen, was eine Verlangsamung des Volizugstempos
nahelegt;
o ZUITI Anderen der den Projekten prinzipiell inhdrenten Tendenz zur Vedestigung und
Absicherung, die in weiterhin hohem Vollzugsdruck und -Tempo resultiert.

lm sachlichen Umgang mit dieser Spannungssituation, in der Ueberprufung der momen-
tanen Ausrichtung des LSB 2 auf der Programm- und Projektebene, in der 0eber-prufung
der durch den LSB 2 prdjudizierten Entwicklungen und insbesondere dann in deren
eventueller Adaptation durch Anpassungen des Programms LSB 2 sehen wir die zentrale
Herausforderung fur das BBT und seine Umsetzungspaftnerlnnen im weiteren Verlauf.

Empfehlungen:

V91dem Hintergrund des skizzierten Gesamteindruckes uber den bisherigen Verlauf des
LSB 2 scheinen uns die folgenden Empfehlungen relevant fur den weiteren Verlauf:
)Das BBT sollte, soweit die entsprechenden Entscheidungen in seiner Kompetenz
liegen, so rasch als mdglich Klarheit uber eventuelle Verdnderungen hinsichtlich der
Schwerpunktsetzung im Programm LSB 2, bezuglich seiner F-orderungsabsichten
gegenuber einzelnen Projektvorhaben resp. Umsetzungspaftnerlnnen schaffen. Hierbei
ist auf bestmogliche Klarheit und Verbindlichkeit zu achten.

)Ebenfalls seitens des BBT ist die administrative Ansiedlung des LSB 2 efil. noch
einmal zu uberprufen. Wenn es bei der auf Januar 2OO2 hin beschlossenen Aufteilung
der fachlichen und administrativen Verantwortlichkeiten fur den LSB 2 auf BBT und SIBF
bleibt, erscheint uns wichtig, dass die Steuerung, das Management und die strategische
Ausweftung des LSB 2 sowie die Koordination mit ordentlichen Venrualtungs-auflaben
beim BBT verblieben. Zentral scheint uns in jedem Fall, dass der Vollzug des iSg Z
weiterhin ein Kerngeschdft des BBT bleibt.

)lm Hinblick auf die zur Erarbeitung anstehenden Bildungsverordnungen, die Botschaft
uber die Fdrderung von Bildung, Forschung und Technologie (2004 - ZbOe;, die fur 2Oo4
geplante lnkraftsetzung des nBBG und daraus folgend die Erarbeitung dei Einfuhrungs-
gesetzgebungen in den Kantonen ist umgehend eine Verzichtsplanung unter Beteiligulg
aller Partner an die Hand zu nehmen.

_)Die Co.ntrollingverfahren sind zu uberdenken und nach Moglichkeit zu vereinfachen.
Bei der Uberarbeitung der Verfahren wdre insbesondere zu unterscheiden zwischen
Controlling (Ebene der.Umsetzung der Leistungsvereinbarungen; Standardisierung), der
inhaltlichen Aus- und Verwertung der Projektergebnisse (Evaluation, inhal1ichJ'Aus-
wertungen, Synthesen) und der Uberprufung dei Venrualtungsvedahren (f6deralistische
Zusammenarbeit, Berufsbildungscontrolling auf Berufsbildungisystemebene).

)lnsgesamt sollten die Controllingverfahren, ebenso wie die inhaltliche Auswertung
respektive Evaluation der Massnahmen und die Uberprufung der Verfahren verstdrkt auJ
die Erzeugung von fur die strategische Steuerung relevante Ergebnisse ausgerichtet
werden. ln diesem Zusammenhang scheint uns ein grosserer Beitrag der kantone
hinsichtlich der Auswertung und Synthese der Einzelprojekte in ihren jeweiligen
kantonalen Programmen unverzichtbar.

) Ftlr dringend halten wir mit Blick auf die Controlling- und Reportingverfahren
schliesslich, dass sie allen Umsetzungspartnerlnnen gegenriber gleich angewendet und
durchgesetzt werden. Hier ist stossend, dass einzelne Projekttrdger sechsmonatlich uber
ihre Projekte zu berichten haben, wdhrend allgemein ein jahdicher Berichtsrythmus
vorgesehen ist.
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)Das BBT konnte und sollte seinen Umsetzungspaftnerlnnen, was Controlling und

Evaluation anbelangt, gewisse Supportdienstleistungen anbieten: so z.B- durch die

Angabe respektive Bekanntmachung von Referenzprojekten oder die Vermittlung von

Support bei den Selbstevaluationen der Projekttrdgerlnnen.

)Der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch unter den Umsetzungspartnerlnnen
des LSB 2 sollte weiterhin hohe Aufmerksamkeit zukommen: so sind die regionalen

Erfahrungsgruppen der Projektleitenden (wieder) regelmhssig durchzufuhren respektive

uberhauft lrst'fltichendeckend einzufuhren. Diese Erfahrungsgruppen konnten und

sollten in Zukunft verstirkt in die inhaltlich-strategische Auswertung der LSB 2-Projekte

einbezogen werden.

)Zusdtzlich konnten fur das laufende Jahr eine Serie von Workshops fur Projektleitende

respektive Projektverantwortliche und involvierte Verwaltungsvertreterlnnen vorgesehen

*eid"n, die dle drei Dimensionen Ziele und lnhalte, Umsetzung und Verfahren der

Projekte des LSB 2 zum lnhalt hdtten.

)Und schliesslich ist zu kliiren, welches in Zukunft die Bedeutung der Strategie-

kommission sein solle: uns scheint die Reaktivierung und Stdrkung dieses

Konsultativorgans gerade im Hinblick auf die anstehende Ausweftungsphase des LSB 2,

die evtl. Neuorientierung, Adaptation oder Sistierung einzelner Projektvorhaben sowie die

im Fall der Umverteilung bereits disponierter Gelder absehbaren Konflikte sinnvoll. In

Zusammenhang mit der unabdingbaren Verzichtsplanung konnte es Aufgabe der

Strategiekommission sein, aus Sicht speziell der Verbandsvertreterlnnen und der

Sozial[artner Prioritdten festzulegen und gangbare Wege zu deren Umsetzung

aufzuzeigen.





Der Lehrstellenbeschluss 2: Evaluation Jahresbericht 2001

Einleitung und Ubersicht

lm Fruhling 2001 hat das Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie (BBT) die Koor-

dinationssielle fur Weiterbildung der Universitdt Bern (l(WB) mit dem Mandat der

Gesamtevaluation des Lehrstellenbeschlusses 2 (LSB 2) wtihrend der Jahre 2001 bis

2004 betraut.

lm Sinne eines ressourcenorientierten Vorgehens und zur Nutzung bestehenden Know-

Hows hat das BBT mit der KWB dieselbe Auftragnehmerin gewdhlt, die schon die

Mandate ,,Gesamtevaluation LSB 1" und ,,Evaluation der Startphase LSB 2' bearbeitet

hat. Um der Gesamtevaluation neues Know-How und neue Sichtweisen zu zuflhren,
wurde der Auftrag so formulieft, dass er den Beizug externer Partner zwingend erfordefi:
wdhrend der Grundauftrag der Programmevaluation durch die KruB selber bearbeitet

wird, sind Vertiefungs- und/oder Fallstudien in den einzelnen Forderbereichen oder zu

relevanten Grundsatzfragen im Ausschreibungsverfahren an Dritte zu vergeben. Die

Aufgabe der Synthetisierung der Ergebnisse der Vertiefungsstudien und deren Nutzbar-

maChung fur die Gesamtevaluation sind wiederum Aufgabe der 1(\A/8.

Dieser Bericht dokumentiert die Ergebnisse des Grundauftrags Programmevaluation
des Jahres 2001. Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich uber knapp acht Monate, von

der Auftragserteilung Ende April 2001 bis zum Abschluss der Informationserhebungen
am 22. Delember vergangenen Jahres. Nach diesem Zeitpunkt bewilligte Projekte des

LSB 2 sind somit in diesem Bericht nicht erfasst.

Das einfrihrende erste Kapitel beschreibt Gegenstand, Auftrag und Zielsetzungen des

Evaluationsmandates sowie dessen Umsetzung im vergangenen Jahr.

Das zweite Kapitel enthdlt die Bestandesaufnahme der Ergebnisse der Umsetzung des

LSB 2 per Dezember 2001: hier sind der Kreis der Beteiligten, die bis vor Weihnachten
2001 bewilligten respektive lancierten konkreten Projekte und Massnahmen, deren Ver-

teilung Uber die vier Forderbereiche des LSB 2 sowie der Einsatz der Mittel zusammen-
gestellt.

Das dritte Kapitel befasst sich dann mit dem bisherigen Verlauf des Umsetzungs-
prozesses des LSB 2. Der erste Abschnitt ist der allgemeinen Zufriedenheit unserer lnter-

viewpartnerlnnen mit diesem Vertauf und seinen Rahmenbedingungen gewidmet. Der

zweite Abschnitt befasst sich mit der Praxis des Arbeitens mit Leistungsvereinbarungen
im LSB 2. Der dritte Abschnitt schliesslich enthirlt unsere Bilanz uber den Umsetzungs-
verlauf des LSB 2 im vergangenen Jahr.

lm abschliessenden vierten Kapitel stellen wir unseren Gesamteindruck uber das zweite

Jahr des LSB 2 dar. Danach greifen wir diejenigen kritischen Punkte auf, hinsichtlich

derer unseres Erachtens Handlungsbedarf besteht. Schliesslich wenden wir uns den

Empfehlungen zu, die wir fur den weiteren Verlauf des LSB 2lur zenlral halten.

lm Anhang finden sich die Ubersichten uber die Projekte zulasten der Kantons- und der

Bundestrahche (Stand:22. Dezember 2001), das Verzeichnis unserer Interviewpartner-

lnnen sowie das Konzept der Gesamtevaluation 2001 - 2004. Eilige Leserinnen und

Leser finden eine kurze Zusammenfassung diesem Bericht vorangestellt. Ausserdem
sind die wichtigsten Punkte der einzelnen Kapiteljeweils optisch hervorgehoben.

1
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1 Gegenstand, Auftrag und Durchflihrung der Evaluation

1.1 Der Lehrstellenbeschluss 2

Am 18. Juni 1999 haben die eidgenossischen Rdte rrrit dem mit Fr. 100. Mio. dotieften
,,Bundesbeschluss uber Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebotes und
zur Entwicklung der Berufsbildung" (LSB 2) nach dem ersten Lehrstellenbeschluss von
1997 (LSB 1) zum zweiten Mal ein Massnahmenprogramm zugunsten der Berufsbildung
verabschiedet.

Bereits an ihrer Sitzung vom 25.2.1998, somit weniger als ein Jahr nach Verabschiedung
des ersten Lehrstellenbeschlusses am 30. April 1997, hat die nationalr6tliche Kom-
mission fur Wissenschaft, Bildung und Kultur beschlossen, den ersten LSB mit einem
Folgebeschluss weiterzufuhren. Dieser Entscheid ldsst sich in erster Linie darauf zuruck-
fuhren, dass zum damaligen Zeitpunkt bereits offenbar wurde, dass das neue Berufs-
bildungsgesetz (nBBG) fruhestens per 2003 wrirde in Kraft gesetzt werden kann.

Damit stand zu befUrchten, dass zwischen dem Ende des LSB 1 im Dezember 2000 und
der Inkraftsetzung des nBBG eine Lucke in der gezielten Forderung der Reformen des
Berufsbildungssystems entstehen wurde. Zudem wiesen erste Ergebnisse der Evaluation
des LSB 1 darauf hin, dass dieses Sonderprogramm sich zwar positiv auf den engen
Lehrstellenmarkt auswirkte, qualitative und strukturelle Mdingel dieses Marktes jedoch
nicht nachhaltig wurde losen konnen. Der Anlass fur einen Folgebeschluss LSB 2
erscheint somit ruckblickend als ein Doppelter: zum Einen war die Zeit bis zum ln-Kraft-
Treten des nBBG zu uberbrucken und damit die Konsolidierung und Weiterentwicklung
der mit dem LSB 1 in Bewegung gesetzten positiven Entwicklungen sicherzustellen. Zum
Anderen sollten mit dem zweiten LSB nun qualitative und strukturelle Mdngel des Lehr-
stellenmarktes angegangen und explizit Reformen im Hinblick auf das nBBG vorbereitet
und ausgetestet werden.

Der LSB 2 geht demnach von anderen und komplexeren PrAmissen aus, als sein
Vorldufer. War der LSB 1 noch als kurzfristiges, vornehmlich auf quantitative Effekte
angelegtes Kriseninterventionsprogramm im Hinblick auf den engen Lehrstellenmarkt von
Mitte der 90-er Jahre angelegt, ist der LSB 2 nun Konsolidierungs-, Entwicklungs- und
lnnovationsprogramm zugleich.

Mit dem LSB 2 stellt der Bund fur funf Jahre (2000 bis 2004) 100 Mio. Franken zur Verfu-
gung, die im Hinblick auf die folgenden generellen Ziele zu vetwenden sindl:

,,Der Bund leistet Beitrdge an Massnahmen, welche:

a. das Lehrstellenangebot erhohen und strukturelle Probleme auf dem Lehrstettenmarkt
lindern;

b. die taEechfiche Gleichstellung von Frau und Mann fordern;
c. neue Formen der Zusammenarbeit in der Berufsbildung erproben;
d. Reformen im )bergang zum revidierten Berufsbitdungigesetz vorbereiten"z.

t Samtliche Gesetzestexte, Grundlagen und Verfahrensvorschriften finden sich unter
www.Lehrstel lenbeschluss2.ch.

'@,Grundsatz.
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lm Hinblick auf diese im Grundsatzartikel festgeschriebenen Ziele, in denen sich die im
obigen Abschnitt angesprochene Komplexitdt der Zielsetzungen deutlich ausdruckt,

kdnnen mit dem LSB 2 die folgenden Vorhaben unterstutzt werden:

,,Die Beitriige konnen ausgerichtet werden fur:

a. die Erschliessung von Ausbitdungsmogtichkeiten in anspruchsvollen Bereichen, in

denen ein Fachkrdftemanget besteht oder sich abzeichnet, insbesondere im
Hightech-Bereich sowie in anspruchsvollen Bereichen des Dienstleistungssektors;

b. die Erschliessung von Ausbildungsmoglichkeiten in Bereichen mit uberwiegend
praktischen Tdtigkeiten, insbesondere durch die Schaffung von
lJberbrt)ckungsmassnahmen und die Forderung neuer Berufe, die eine

We ite rentwickl u n g e rmdg I ich e n ;

c. besondere Ausbitdungsangebote und das Lehrstellenmarketing sowie
Sensibitisierungsp roiekte fti r die Be rufswahl zug unsten von F rauen ;

d. weitere Massnahmen fur die Verbesserung des Lehrstellenmarktes und zur
Erleichterung der Reform der Berufsbildung (2.8. fur Analysen und Studien ztr
Optimierung der Datenlage in der Berufsbildung, fir gezielte
Informationskampagnen sowie filr Pilotproiekte)" ".

Der Kreis der beitragsberechtigten Empfiingerlnnen ist wie folgt definierl; ,,Beitrdge
k1nnen ausgerichtet werden an Kantone, Berufsverbdnde, andere geeignete lnstitutionen
und an Beiuftragte des Bundesamtes"4. Da die Gesundheits-, Sozial- und Kunstberufe

nun ebenfalls der Regelungskompetenz des Bundes unterstellt werden, hat das BBT

auch deren lnstitutionen dazu eingeladen, sich mit Proiekten am LSB 2 zu beteiligen.

50 der insgesamt 100 Mio. Franken aus dem LSB 2 sind ftrr Massnahmen der Kantone

reseruiert (Kantonstranchen). Der SchlUssel fur die Verteilung der 50 Mio' ttber die

Kantone basiert auf der Einwohnerzahl, der Anzahl der 1999 abgeschlossenen Lehr-

vertr6ge und der Hohe der Jugendarbeitslosigkeit (Anteile der Kantone siehe Anhang B).

Eine Neuerung im Vergleich zum LSB 1, die im weiteren Verlauf wichtig werden konnte,

ist die folgende: ,,Verzichtet ein Kanton auf seinen Anteil, so werden die g2tsprec!9n-d-9n
Mittel ful Projekte von gesamtschweizerischem lnteresse verwendef." " Fr. 50 Mio'

verwaltet das BBT und setzt sie zur Finanzierung von Projekten von gesamt-

schweizerischer Bedeutung und fur Pilotprojekte von allgemeinem lnteresse sowie fur die

Begleitmassnahmen zum LSB 2 ein (Bundestranche).

Der LSB 2 ist am 1. Januar 2000 in Kraft getreten - seine Startphase hat somit den

LSB 1 um 6 Monate uberschnitten - und endet am 31. Dezember 2004, spdtestens
jedoch 1 Jahr nach Inkrafttreten des neuen Berufsbildungsgesetzes (nBBG).6

3

3 Bundesbeschluss LSB 2, Arl.2, Untersttitzte Vorhaben.
a Bundesbeschluss LSB 2, Art. 3, Beitragsberechtigte.
5 Verordnung zum LSB 2, Arl.4, Absalz?.
6 Bundesbeschluss LSB 2, Ablauf der Relerendumsfrist und lnkrafttreten.
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1.2 Ausgangslage, Zielsetzung und Fragestellungen der Evaluation

1.2.1 Ausgangslage

Wie es der neueren Praxis des Bundes entspricht und aufgrund von Aft. 170 der Bundes-
verfassung zunehmend der Fall sein wird, sind die aus dem LSB 2 subventionierten
Projekte, bzw. ist der LSB 2 als Gesamtprogramm zu evaluieren. t Dementsprechend
wurde bereits die Startphase des LSB 2 einer Evaluation durch die Koordinationsstelle fur
Weiterbildung (KWB) unterzogen. 8

Auf diesem Hintergrund hat das Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie (BBT) die
KWB aufgefordeft, ein Konzept f ur die Gesamtevaluation des LSB 2 von ZOO1 nis 2OO4
zu erarbeiten. Auf Wunsch des Amtes hatte dieses Konzept sowohl Bewdhrtes der
Evaluationen LSB 1 und Startphase LSB 2 weiter zu schreiben, als auch neues Know-
How und neue Sichtweisen durch den Einbezug Dritter sicher zu stellen. lm Hinblick auf
diese Zielsetzung hat die KWB im Mdrz '01 ein Konzept der Gesamtevaluation LSB 2 vor-
gelegt, das vom BBT bewilligt wurde und die Grundlage des im April '01 erteilten Auf-
trages der Gesamtevaluation LSB 2 von 2001 bis 2OO4 bildet. s

Dieses Evaluationsmandat gliedert sich gemiss Konzept und Vertrag in zwei Teil-
mandate, in denen die Evaluationsarbeiten unterschiedliche Perspektiven einnehmen:
. Grundauftrag Programmevaluation; dieser Teil des Mandates wird durch die KWB

selber bearbeitet. Hier wird der LSB 2 als Gesamtprogramm, hinsichtlich seiner Um-
setzungsprozesse und seiner Wirkungen evaluiefi.

. Vertiefungs- oder Detailstudien durch unabhdngige Dritte: fur die Belange der Ge-
samtevaluation unmittelbar relevante Fragestellungen, die einer vefiieften Bear-
beitung bedtirfen, werden durch unabhingige Dritte in eigenen Vertiefungsstudien
bearbeitet. Solche Vertiefungsstudien fokussieren einzelne Aspekte und/odei projekt-
typen des Gesamtprogramms LSB 2 oder fUr dieses wichtige Grundsatzfragen.

Die KWB tritt als ,,Generalunternehmerin" in dem Sinne auf, als sie solche Teilauftrdge an
Dritte in Absprache mit dem BBT konzipiert, die entsprechenden Mandate ausschreibt
und in Auftrag gibt sowie deren Ergebnisse in den Jahresberichten der Gesamtevaluation
synthetisieft und kommentiert. Die Studienberichte der externen Mandate werden zudem
nach Absprache mit dem BBT als eigenstdndige Publikationen verdffentlicht werden.

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Programmevaluation (Grundauftrag)
des Jahres 2001 zusammen. Ueber diesen Grundauftrag hinausgehend wurden lm
vergangenen Jahr erste Vertiefungsstudien mit dem BBT diskutiert und deren Ziel-
bereiche festgelegt. Die Ausschreibung der entsprechenden Mandate steht unmittelbar
bevor.

7 Bundesbeschluss LSB 2, An. 4, Voraussetzungen. Zum jetzigen Stand der Beratungen enthdlt das
- nBBG, im Unterschied etwa zum AVIG, keine Evaluationsklausel. -
8 M. Gertsch, A. Gerlings (2001): Der Lehrstellenbeschluss 2. Evaluation der Startphase. Bern, Universitdt
^ 

Bern, Koordinationsstelle fUr Weiterbildung.
e M. Gertsch, K. Weber: Konzept der Gesamtevaluation des LSB 2 vom 7. Mdrz20O1. Siehe Anhang D.
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1.2.2 Zielsetzung und Fragestellungen der Evaluation 2001

Die Gesamtevaluation des LSB 2 ist darauf angelegt zu uberprufen, ob und wie der

LSB 2 Wirkungen im Sinne seiner Zielsetzungen entfaltet (Konzept der Gesamtevaluation

siehe Anhang D). So wird die Evaluation am Ende des LSB 2 insbesondere daruber

Aufschluss zu geben haben, inwiefern
. der LSB 2 zum Ausbau der Ausbildungsmoglichkeiten im Bereich der ICT- und

Hightech,Berufe sowie der anspruchsvollen Dienstleistungen gef0hrt hat;

. der LSB 2 zur Verbesserung der Zugangschancen von Jugendlichen mit nachteiligen

Ausgangslagen gefuhrt hat;
. der LSB 2 zur Gleichstellung der Geschlechter in der Berufsbildung beigetragen hat;

. der LSB 2 den Uebergang zum neuen Berufsbildungsgesetz vorbereitet und

erleichtert hat.

Letztlich steht somit die Frage nach der Wirksamkeit des LSB 2 in seinen Zielbereichen

im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aus dieser Perspektive hat die Gesamtevaluation auch

der Rechenschaftsablegung gegenuber Parlament und Oeffentlichkeit zu dienen. Aus der

Beobachtung der Program-mumsetzung und deren Ergebnissen im vergangenen Jahr
bereits auf Wirkungen des LSB 2 schliessen zu wollen, wdre nun jedoch verfruht und

sehr spekulativ. Der Fokus der Evaluation im vergangenen Jahr lag denn auch auf der

Beobachtung und Analyse des Realisierungsprozesses des zweiten LSB. Aus der

Beobachtung dieses Prozesses lassen sich Entwicklungstendenzen ablesen und

HandlungsneOarf fur die weitere Umsetzung eruieren sowie Hinweise auf mogliche bzw.

wahrscheinliche Wirkungen des LSB 2 fur die Berufsbildung erschliessen.

lm Einzelnen standen im vergangenen Jahr die folgenden Fragen zum Realisierungs-
prozess des LSB 2 und dessen Ergebnissen im Zentrum der Evaluation:

. Zur Programmentwicklung:
- Welches sind die Ergebnisse (Projekte und Massnahmen) des LSB 2 Ende 2001?
- Wie vefteilen sich Projekte und Mittel 0ber die Subventionsbereiche?
- welche schwerpunkte wurden im bisherigen Verlauf gesetzt?
- Entsprechen sich intendierte und faktische Schwerpunktsetzung im LSB 2?

. Zu Umsetzungsbedingungen und Verlauf:
- Wie beurteilen die Beteiligten den Umsetzungsverlauf im Berichtsjahr?
- Wie ist die Praxis des Arbeitens mit Leistungsvereinbarungen zu beufteilen?
- Wie sind Einsatz und Nutzen der Controlling- und Reportingverfahren zu beurteilen?
- Welche Kontextbedingungen wirken sich - wie - auf die Umsetzung LSB 2 aus?

. Welche kritischen Punkte der inhaltlichen, strategischen und verfahrenstechnischen
Programmentwicklung und des Vollzugs sind zu beobachten?

. Welcher Handlungsbedart ergibt sich im Hinblick auf den weiteren Verlauf des LSB 2?

5
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1.3 Umsetzung des Evaluationsauftrages

1.3.1 Vorerfahrungen und Perspektiven

Unsere Vorerfahrungen mit der Gesamtevalution LSB 1 und der Evaluation der Start-
phase LSB 2 haben unsere Konzeption der Gesamtevaluation LSB 2 sowohl inhaltlich,
als auch von den Vorgehensweisen her wesentlich mitbestimmt. So bildete denn auch
die Evaluation der Startphase LSB 2 den Ausgangspunkt bzw. die ,,Baseline" der Evalu-
ationsarbeiten im vergangenen Jahr.

Der Fokus der Evaluation 2001 liegt auf der Frage, wie sich der LSB 2 bisher entwickelt
hat und was die kritischen Bedingungen fur diese Entwicklungen waren. Unser Blick auf
diese Entwicklungen des LSB 2 erfolgt dabei im Wesentlichen aus zwei Perspektiven:
- zum Einen arbeiten wir aus einer deskriptiven Perspektive, die von unseren konkreten
Beobachtungen der Entwicklungen des LSB 2 sowie massgeblich von den Sichtweisen
unserer vielfdltigen lnterviewpartnerlnnen auf diese Entwicklungen geprdgt ist.
' Zum Anderen erfolgt der Blick auf die Praxis des Vollzugs LSB 2 aut dem Hintergrund
prinzipieller Ueberlegungen zur Konzeption und zum Vollzug des LSB 2 auch ausliner
eher normativen Perspektive.

Der Beobachtungszeitraum dieses Berichts umfasst knapp acht Monate, beginnend mit
der Efteilung des Evaluationsauftrages im April 2001 und endend im Dezember 2001: am
22. Dezember haben wir die lnformationserhebungen bei den Projekttrdgern des LSB 2
abgeschlossen. Nach diesem Zeitpunkt eingereichte bzw. bewilligte Rroptte sind somit
in der in Kapitel 2 niedergelegten Bestandesaufnahme nicht ertasst! Dagegen sind
einzelne Entwicklungen des LSB 2 bzw. seiner Rahmenbedingungen nach 

-dem 
22.

Dezember, soweit sie uns zur Kenntnis gelangt sind, in der Phase-der Berichtslegung
noch in unsere Ueberlegungen eingeflossen.

1.3.2 Vorgehensweisen

Ein Leitprinzip unserer Arbeit ist laut Gesamtkonzept der Evaluation (siehe Anhang D),
dass dem regelmdssigen Kontakt mit den Aktorinnen und Aktoren des LSB 2 unJ Oer
lnformationserhebung und -verarbeitung im direkten Gesprdch mit den unmittelbar
Beteiligten hohe Prioritdt zukommt. Primdre Informationsquelle und Grundlage dieser
Evaluation war entsprechend das Gesprdch mit den Akteurinnen und Akteuren des
LSB 2: anldsslich von 38 leitfadengestutzten lnterviews von durchschnitflich 2 Stunden
Dauer haben wir insgesamt 55 Personen zum LSB 2 befragt (Verzeichnis der Auskunfts-
personen in Anhang C). Dazu kamen im Verlauf des Jahres mehrfache, teils auch
informelle, Gespriiche mit dem Auftraggeber bzw. den Mitgliedern des 'Teams LSB 2'des
BBT. Mit den 38 lnterviews sind die Sichtweisen der Projektverantwortlichen der 23
beteiligten Kantone, diejenigen der Verantwortlichen von rund 20 Projekten zulasten der
Bundestranche sowie der Vertreter der Schweiz. Berufsbildungsimter Konferenz (SBBK)
und der beiden sprachregionalen Konferenzen, der Deutschschweizer Berufsbiidungs-
dmter Konferenz (DBK) und der Conf6rence des offices cantonaux de la formati-on
professionnelle de la Suisse Romande et du Tessin (CRFP) reprdsentiefi.

Ein zweites wesentliches Standbein unserer Arbeit bildete die Dokumentenanalyse und -Verarbeitung: seit der Evaluation der Startphase LSB 2 fuhren wir eins Access-
Datenbank, in der alle Einzelprojekte des Gesamtprogramms verzeichnet sind. Diese
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Datenbank wird regelmassig anhand der Verarbeitung der Projektdokumentationen
(Projekteingaben, Zwischen- und Schlussberichte, Web-Sites etc.) und der lnteruiews
aktualisiert. Diese jeweils aktualisierte Datenbank wiederum ermoglicht uns die
regelmdssige Bestandesaufnahme der Programmentwicklung des LSB 2.

7
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2 Bestandesaufnahme der Umsetzung LSB 2 per Ende 2001

Dieses Kapitel stellt im Sinne einer Bestandesaufnahme zusammen, welche Akteure am
LSB2 beteiligt sind und welche konkreten Projekte und Massnahmen von diesen bis zum
Ende des Jahres 2001 konzipiert, eingereicht bzw. bewilligt und gestartet wurden. Nach
der Beschreibung des Akteurfeldes wenden wir uns der Frage zu, welche 'Produkte', d.h.
konkrete Projektvorhaben, bis zum 22. Dezember 2001 generiert wurden. Ueber die
Darstellung der Verteilung von Projelcten und Mitteln uber die vier Forderbereiche des
Beschlusses und der ndheren Beschreibung der unter den vier Subventionstatbestdnden
unterstutzten Massnahmen gelangen wir zur Beschreibung der aktuellen Schwerpunkt-
setzung im LSB 2. Als Ausgangs- und Vergleichspunkt dient uns dabei der Stand der
Entwicklungen zu Ende des Jahres 2000, wie wir sie im Bericht zur Evaluation der
Startphase des LSB 2 niedergelegt haben.

2.1 Beteiligte, Projekte und Begleitmassnahmen

2.1.1 Akteurfeld

Wie im Vollzug schweizerischer Politik sehr hdufig der Fall, treten nebst den staatlichen
Akteuren im Vollzug des LSB 2 viele sogenannte parastaatliche Akteure als wesentliche
Handlungstriger in Erscheinung. Zu den parastaatlichen Akteuren zdhlen sowohl
lnstitutionen privaten, als auch solche otfentlichen Rechts, welche seitens der
offentlichen Hdnde mit,,quasi-staatlichen" Kompetenzen ausgestattet werden. Der LSB 2
ist in dem Sinn ein Musterbeispiel schweizerischen Politikvollzugs, in dem er ganz
wesentlich in enger Vedlechtung staatlicher und parastaatlicher Akteure - namentlich der
Berufs-, Branchen- und Wirtschaftsverbdnde - umgesetzt wird. Dies gilt sowohl fur das
Gesamtprogramm, als auch fur die meisten der kantonalen LSB 2-Programme"

Wie im Evaluationsbericht zur Startphase des LSB 2 beschrieben, ist das Feld der an der
Umsetzung des Beschlusses Beteiligten sehr breit (Gertsch&Gerlings, 2001, S. 20 ff):
nationale und kantonale Berufs-, Branchen- und Wirtschaftsverbdnde, die Berufs-
bildungsdmter Konferenzen, der Schweiz. Gewerkschaftsbund, die Landwirtschaft, die
Schweiz. Sozialdirektorenkonlerenz, die eidg. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
ebenso wie kantonale Buros fur die Gleichstellung von Frau und Mann, Berufsschulen,
Lehrmeistervereinigungen, der Schweiz. Verband fur Berufsberatung, die Bildungsstelle
des WWF oder die Schweiz. Gesellschaft fur angewandte Berufsbildungsforschung
(SGAB), die Genossenschaft ,,|-CH" oder die Zentralschweizer Bildungsdirektoren-
konferenz ZBK sind allesamt Teil des Akteurfeldes des LSB 2. Dabei ist diese Aufzdhlung
durchaus nicht abschliessend (fur die Trdger der Projekte zulasten der Bundestranche
siehe Anhang A).

lm Verlauf des vergangenen Jahres hat sich dieses Akteurfeld, insbesondere was die
Tr6ger von Projekten zulasten der Bundestranche anbelangt, nur wenig verdndert:

Hatten zum Zeilpunkt der ersten Bestandesaufnahme Ende 2000 vorerst 19 Kantone ihre
Leistungsvereinbarungen (LV) uber die Umsetzung des LSB 2 mit dem BBT ab-
geschlossen, ist dies nun tLr 23 Kantone der Fall. Die Kantone Al, GL und NW haben aus
unterschiedlichen Gr0nden entschieden, sich nicht am LSB 2 zu beteiligen.
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Neu sind mit SBB und Post, die Projekte zur Schaffung einer neuen Berufsausbildung
Logistikpraktikerinilogistikpraktiker bzw. eines Ausbildungsverbundes Berufsbildung

,,login" tragen, auch private Akteure am LSB 2 beteiligt. lndem das BBT letztes Jahr ein
Projekt der eidg. Ausldnderkommission EKA bewilligt hat, ist ausserdem die EKA, die
bereits an der Umsetzung des LSB 1 mit einem grosseren Projekt paftizipierte, auch am
LSB 2 wieder beteiligt.

Weit mehr, als hinsichtlich seiner Grosse und Breite hat sich das Akteurteld des LSB 2 im
Verlauf des letzten Jahres hinsichtlich seiner Strukturen, seiner Stabilitdt, Ausdif-
ferenzierung und Vernetzung verdndert. Wenn wir solche Verdnderungen im Folgenden
nachzeichnen, unterscheiden wir zwischen den Ebenen des BBT, als verantwortlichem
Akteur fur den Vollzug LSB 2, und seinen Umsetzungspartnern auf nationaler und
kantonaler Ebene.

BBT:

Ganz wesentlich hat sich das ftir den Vollzug des Beschlusses verantwortliche BBT
verdndert. Nach dem Amtsantritt des neuen Direktors, Herrn Fumeaux, wurde das BBT
einer Reorganisation unterzogen, die auch in den fur Steuerung und Vollzug des LSB 2
zustdndigen Sektoren des Amtes einschneidende Veranderungen gebracht hat: auf allen
Hierarchiestufen, von den Positionen von drei der vier wiss. Mitarbeiterlnnen im Team
LSB 2, uber die Projektleitung bis hin zur Stufe der 2001 neu gew6hlten stellveftretenden
Direktorin, Frau Renold, hat sich die Zusammensetzung des fur den LSB 2 zustindigen
Personenkreises mit Wirkung auf den 1. Januar 2002 vdllig veriindeft. Ueberdies wurde
auch die administrative Ansiedlung des LSB 2 in den Amtsstrukturen mit Wirkung auf den
1. Januar 2002 verdndert: so bleibt zwar die fachliche und operative Verantwoftung fur
das Gesamtprogramm im Leistungsbereich ,,Berufsbildung" des BBT, die Projektleitung
und die personellen Ressourcen des LSB 2 werden jedoch administrativ neu beim
Schweiz. lnstitut fur Berufspiidagogik (SIBP) angegliedert.

Die personellen und administrativen Neu- bzw. Umbesetzungen von Schlusselpositionen
des Vollzugs LSB 2 dUrften absehbar auch strategische, inhaltliche und strukturelle
Verdnderungen zur Folge haben. Erste Verschiebungen der Schwerpunktsetzung
und/oder Neubewertungen einzelner Projekte des LSB 2 durch das BBT zeichnen sich
ab: ein Beispiel hierfur ist der Fall des Grossprojektes ,,|-CH". lm Zusammenhang mit
diesen Verdnderungen im BBT hat sich denn auch bei mehreren unserer Inter-
viewpaftnerlnnen gegen Ende letzten Jahres zunehmend Verunsicherung uber die un-
mittelbare Zukunft ihrer LSB 2-Projekte bzw. der Entwicklung des Gesamtprogramms
generell ergeben.

Ein mit Blick auf die anstehenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem nBBG - Stichwort
,,Bildungsverordnungen" - potenziell problematischer Effekt der oben skizzierten Verdn-
derungen im BBT ist im Verlust bzw. der Destabilisierung von Erfahrungswissen,
Kompetenzen und eingespielten Arbeitsgemeinschaften zu sehen.

ln diesem Zusammenhang halten wir auch die Tatsache, dass im vergangenen Jahr nur
eine Sitzung der Strategiekommission stattgefunden hat, fur bedeutsam: die Strategie-
kommission konnte dadurch ihre Funktion, namentlich dem BBT als,,Sounding Board" zu
dienen und das Amt als Konsultativorgan bei der Beratung von wichtigen LSB 2-
Projekten zu unterstutzen, nicht erfullen.

9
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Umsetzungspartner auf nationaler und kantonaler Ebene:

Die Grundung der Schweiz. Konferenz der Berufsbildungsdmter (SBBK) im November
2001 und deren institutionelle Ansiedlung bei der Schweiz. Erziehungsdirektoren
Konferenz (EDK) kommt einer wichtigen Verdnderung im institutionellen Gefuge der
Berufsbildung gleich. Mit diesem Schritt in der Ausdifferenzierung der politischen lnsti-
tutionen im Politikfeld ,,Berufsbildung" wird einerseits manifest, dass sich dieses in einer
anhaltenden Dynamik befindel. Zum Anderen ist die Ansiedlung der SBBK als Fach-
konferenz der EDK im Hinblick auf das traditionell oft schwierige Verhdltnis zwischen
(Allgemein)Bildung und Berufsbildung von Bedeutung. Damit wird die EDK auch im
Politikfeld ,,Berufsbildung" zu einem zentralen Akteur im Rahmen der foderalistischen
Zusammenarbeit.

Wesentliche Verdnderungen, sowohl stabilisierender als auch destabilisierender Aft, sind
im Berichtsjahr im Akteurfeld des Bereiches ,,Forderung der lnformatik und informatik-
naher Berufe" eingetreten. So ist der in diesem Forderbereich des LSB 2 zentrale, vom
BBT ins Leben gerufene Akteur,,Genossenschaft l-CH" im Berichtsjahr mit dem teuersten
LSB 2-Projekt 0berhaupt in eine zunehmend schwierige Situation geraten. Die auch
seitens des BBT gegen Ende des Jahres vermehrt gedusserten Bedenken hinsichtlich
Organisierbarkeit resp. Realisierungsverlauf des Projektes ,,|-CH' hat potenziell zur
Destabilisierung des Akteurs ,,|-CH" gef0hrt. Umgekehrt zeichnen sich eine stdrkere
Strukturierung und potenzielle Re-Stabilisierung des Feldes ab: zum Einen hat das BBT
mit seinem Eingreifen in den Realisierungsprozess des Projektes ,,|-CH" seinen Willen
bekundet, vermehrt auch direkte Verantwortung fur LSB 2-Projekte Ubernehmen zu
wollen. Zum Anderen hat die institutionelle Ausdifferenzierung des lnformatikbereiches
auf kantonaler Ebene im vergangenen Jahr deutlich zugenommen, was sich unter
anderem an der Grundung kantonaler,,Pendents" zu ,|-cH" (l-BE, AG-l, l-ZH etc.) zeigt.

Schliesslich zeichnen sich bei den staatlichen Akteuren auf regionaler, respektive riber-
kantonaler Ebene wichtige Verdnderungen der Kooperationsstrukturen ab: in der
Zentralschweiz hat sich mit der Zentralschweizer Bildungsdirektoren Konferenz (ZBK),
die mit einem Mehrfachprojekt am LSB 2 beteiligt ist, eine interkantonale Struktur
aufgebaut und konsolidiert. In eine iihnliche Richtung weist die verstdrkte Kooperation
der beiden Basel, die mehrere ihrer LSB 2-Projekte gemeinsam lanciert haben und
umsetzen.
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2.1.2 Proiekte und Begleitmassnahmen

Seit der letzten Bestandesaufnahme der Evaluation per Januar .2001 (Gertsch &

Gerlings, 2001, S. 2}fl.) ist die Umsetzung des LSB 2, was die Definition bzw'

foni"ition, was Blwilligung und Start konkreter Projektvorhaben anbelangt, ztigig weiter

tortgescnritien. Die er-ogrimmierungsphase d": LSB 2 kann nun, angesichts des

nacifolgend dar-gestellien Ausschlpfungsgrades der Mittel, als abgeschlossen

betrachtet werden."spielraum fur die Lancierung bzw. Finanzierung bedeutender neuer

Vorhaben und damit das Setzen neuer Gewichte ist faktisch kaum mehr vorhanden'

Projekte zulasten der kantonalen Tranchen:

Bis zum Fruhsommer 2001 haben alle 23 Kantone, die sich am LSB 2 beteiligen (o!!9
At, ruW und GL), ihre Vorhaben ausgearbeitet und ihre diesbezuglichen LV mit dem BBT

angescnlossen. Auch die Feinverteilung der Gelder innerhalb der kantonalen Gesamt-

fiJgr"rre ist zugig weiter vorangetr'Lben worden: die 23 kantonalen LV enthalten

zusammen insgesitit gzs definier[e Proiekte 10 
lstand: 22' Dezember'01\- ,,Proiekt"

meint dabei jede einzelne, von anderen Vorhaben getrennte Massnahme mit eigener

Kostenrechnung, uber die von den Kantonen Buch gefuhrt. wird- Der Titel ,,Projekt"

bezeichnet denn auch sehr heterogene Einheiten, indem der eine Kanton mehrere

inhaltlich zusammenhdngende Vorhiben unter demselben Projekttitel subsummiert und

abrechnet, wahrend der Indere jeden noch so geringen Beitrag, z'B' an eine Massnahme

Dritter, als eigenes Projekt fuhrt und abrechnet.

Fur diese 325 projektvorhaben haben die 23 kantonalen Verantwortlichen budgetierte

Beitrdgeaus dem LSB 2 von insgesamt Fr. 44,8 Mio. reserviert. Damit sind bereits 90%

J* g"-""rten Kantonstranche von Fr. 50 Mio. verplant, d.h. ftir konkrete Projekte vor-

gesihen, reserviert und/oder den Antragstellenden bewilligt.

Die mit diesen LSB 2-Beitrigen ausgelosten Gesamtkosten sind uns von insgesamt 237

der 325 kantonalen Projektd bekanrit. Da diese 237 Proiekle 72,6 "h. der bis Dezember

'01 insgesamt geplanten Vorhaben ausmachen, konnen deren budgetierte Gesamtkosten

als gut6 Anniilierung an die Gesamtkosten aller kantonalen Proiekte genommen werden:

tur 
-ZSl projekte r,e6hnen die Kantone mit einem Gesamtaufwand von 114 Mio., be)

LSB 2-Aufwendungen von Fr. 36,1 Mio. Die LSB 2-Beitrdge haben somit in den Kantonen

rund das Dreifache an Gesamtvolumen ausgelost'

Mit der Definition und Budgetierung von 325 Projekten haben die meisten der 23 Kantone

ihre Anteile an der Kant6nstranche von Fr. 50 Mio. vollumfdnglich verplant, d.h. {ur

bestimmte Vorhaben vorgesehen und eingestellt. Nur vereinzelt verbleiben in den

kantonalen programmen grossere offene Reserven (hauptsiichlich AG, BE und ZH), die

vor Allem im Hinblick auf Folgeprojekte im Zusammenhang mit dem.neuen BBG und/oder

m1 der anstehenden lntegrltion'der Gesundheits-, Sozial- und Kunstberufe bewusst

eingestellt worden sind. DJ die Kantone GL, Al und NW sich nicht am LSB 2 beteiligen'

bleiben ihre Anteile von insgesamt Fr. 523'899.-- fur die Venruendung durch Drllte

u"*rgO"t. Alles in allem verbleiben von der gesamten Kantonstranche von Fr. 50 Mio.

Enojzoot noch rund Fr.5,7 Mio. als offene, fiir neue Projektvorhaben disponible

Reserven ubrig.

10 ubersicht uber projekte und Beitrdge aus dem LSB 2 pro Kanton siehe Projektlisten im Anhang B



Projekte zulasten der Bundestranche:

Fur die Bundestranche von Fr. 50 Mio. hat das BBT zu Beginn der Umsetzung LSB 2eine Aufteilung vorgenommen, nach der Fr. 40 Mio. fur die Ulnterstutzung von projekten
Dritter und Fr. 10 Mio. fur die Finanzierung der Begleitmassnahmen des Amtes zum
LSB 2 vorgesehen sind.

A: Projekte Dritter
Bis Dezember 2001 sind rund 160 _Beitragsgesuche zulasten der Bundestranche, miteinem Gesamtvolum.en_ beantragter Beitrriie-von uber Fr. 100 Mio. beim aar einge-gangen' Mehr als die Hdlfte davon hat dls BBT abgelehnt, einige wenige waren 

-im
Dezember '01 noch beim Amt hiingig, und 72 BeitrAgsgesuche-sind bis zu diesemZeitpunkt bewilligt worden. Damit praisentiert sich dei Stand der Ausschopfunj 

-Jer
vorerst ftir die Unterstutzung von Projekten Dritter vorgesehenen Fr. 40 Mio. der Bundes-
tranche wie folgt:

Schon Ende 2000 waren 35 Beitragsgesuche Dritter vom BBT bewilligt und damit uber80% der Fr. 40 Mio. (rund Fr' 33 Mio.f verplant, d.h. fOr konkrete prolektvorhaben Drittergesprochen und eingestellt worden (Gertsch&Gerlings, 2001, S. 2z/2g). Somit standenzu Anfang 2001 noch rund Fr. 7 Mio. ftlr die Bewilligung weiterer Vorhaben Dritter zurDisposition - vorausgesetzt, die Reserue des Amtes trir B6gleltmassnahmen (Fr. 1O Mio.)sollte vorerst erhalten bleiben.

lm Verlauf des Berichtsjahres sind nun auch diese restlichen Fr. 7 Mio. aus der Bundes-tranche disponiert, d.h. konkreten Projekten Dritter zugesprochen und entsprechend alsverpf lichtet ein gestellt worden :

Bis zum Abschluss unserer lnformationserhebun gen (22.12.'01) hat das BBT insgesamt72 Beitragsgesuchen Dritter zulasten der Bundistranche entsprochen. Angesichts derTatsache, dass die insgesamt beantragten Beitrdge die veriugbaren Mittel aus derBundestranche bei Weitem tiberstiegen, musste oal ggf zum Elnen ein gutes Teil derBeitragsgesuche ablehnen, und zum Anderen fielen die bewilligten Beitfuge in vielen
Faillen tiefer aus, als von den Antragstellenden gewtinscht.

It/it.der BewilligungderT2 Beitragsgesuche, von denen Einzelne mehrere eiqenstdndioe
Teilprojekte enthalten (Mehrfacrrpropkte- mit LV), hat das BBT insger"rigo'pr.;;;;";
(sprich einzelne definierte, von anderen Massnahmen abgegrenzte-Vorhaben mit LijenerKosteruecllrng) zulasten der Bundestranche bewilligt. rrir-oiese g0 projekte sind insge-samt Fr' 41,2 Mio' aus der Bundestranche budgetiert, d.h. verpflichtet und eingestellt.
Damit sind die fUr Projektvorhaben Dritter uorges"henen Fr. 40 Mio. der Bundestranche
mit Fr. 1,2 Mio. leicht ,,riberbucht,,.

Gem-dss den Projektunterlagen belaufen sich das budgetierte Gesamtvolumen der g0
bewilligten Projekte auf rund Fr. 103,4 Mio.. Damit nioen die lnvestitionen des LSB 2hier laut den Projekttrdgern gut das 2,5-fache an Volumen ausgelost.

Tabelle 1 stellt die Anzahl der bis Ende 2001 bewilligten projekte, deren budgetiertes
Gesamtvolumen und die budgetierten Beitrdge aus oem tsg 2 iusammen:

12 M. Gertsch, M Universitdt Bern, Koordinationsstel le fUr Weiterbildung

t' Prolekte, Trdgerschaften und Beitrdge aus dem LSB 2 zulasten der Bundestranche siehe Anhang A.
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Tabelle 1: Projekte , budgetierte LSB 2-Beitrdge, budgetierte Gesamtkosten; Dezember 01

Kantone Bund Total

Bewilligte Projekte 325 80 405

Budgetierte Beitrdge aus LSB 2 44,9 Mio 41, 2 Mio 86 Mio

B u dg etie rtes Gesamtvolumen 1 14 Mio** 103,4 Mio 217,4 Mio
** Budgetierte Gesamtkosten von 237 Kantonsprojekten

B: Begleitmassnahmen
Die zu Anfang der Umsetzung LSB 2 aus der Bundestranche ausgeschiedenen Fr. 10

Mio. sind fur die Finanzierung sdmtlicher sogenannter Begleitmassnahmen zum LSB 2,

wie z.B. Offentlichkeitsarbeit, Supportstrukturen, lnternetauftritt, Grundlagen und lnstru-

mente etc. vorgesehen. Ebenfalls diesen Fr. 10 Mio. werden die Personalkosten der-
jenigen 4 Mitarbeiterlnnen (350 Stellenprozente) belastet, die mit der Projektleitung zu-
-samhen 

das Umsetzungsteam des LSB 2 bilden. Als wichtige Begleitmassnahmen sind

weiter zu enrydhnen das auch im letzten Jahr weiter gefuhrte ,,Lehrstellenbarometef', die

im Zweijahrestakt stattfindenden nationalen Berufsbildungskonferenzen (letztmals 200_0),

nationale Kampagnen zugunsten der Berufsbildung (2.B. ,,Profi Surf") sowie schliesslich
die Gesamtevaluation des LSB 2.

lm ersten Jahr des LSB 2 (2000) hat das BBT laut dem damaligen Projektleiter Christoph
Schmitter rund Fr. 1,5 Mio. der f0r Begleitmassnahmen reseruierten Fr. 10Mio. einge-

setzt. ln diesem ersten Jahr waren denn auch vergleichsweise kostspielige Massnahmen
wie die 5. Welle der nationalen Kampagne zugunsten der Berufsbildung oder die natio-

nale Berufsbildungskonferenz 2000 zum Thema,,lCT" zu finanzieren.

lm Berichtsjahr 2001 nun wurde weder die nationale Motivationskampagne zugunsten
der Berufsbildung mit einer neuen Auflage weitergeftihrt, noch eine nationale Berufs-

bildungskonferenz veranstaltet (Zwei-Jahres-Rythmus). Weitergefuhrt wurde dagegen
das ,,L-ehrstellenbarometef' mit 2 Erhebungswellen, und die Gesamtevaluation, irber die

hier berichtet wird, war ebenfalls zu finanzieren. Ebenso waren selbstversttindlich die
personellen Ressourcen des BBT f0r den Vollzug des LSB 2 weiterhin zu finanzieren.

Wir gehen davon aus, dass im vergangenen Jahr alles in allem weniger Mittel fitr
Begleitmassnahmen eingesetzt worden sind, als im Jahr 2000. Der genaue Betrag

ent2ieht sich jedoch unserer Kenntnis. lnsgesamt durften so von den reservierten Fr 10

Mio. noch maximal Fr. 7 bis 8 Mio. verbleiben. Auch wenn, laut Auskunft aus dem BBT,

offen ist, ob diese Reserve fur Begleitmassnahmen voll erhalten werden soll und kann,

muss das Amt sich in jedem Fall einen gewissen Betrag ftlr die Finanzierung der
Begleitung LSB 2 wdhrend der verbleibenden 3 Jahre vorbehalten.
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2.1.3 Bilanz: Ausschopfung der LSB 2-Gelder per Ende 2001

Aus d91 vorangegangenen Abschnitten wird deutlich, dass die Programmierungsphase
des LSB 2 - d.h. der Zeitraum, wtihrend dessen das Gesamtprogramm LSB Z Ourbn Oie
Bewilligung konkreter Projekte in seiner Ausrichtung gep6gt wird - faktisch abge-
schlossen ist. Die verftigbaren Gelder von Fr. 100 Mio. sind bis auf einen sehr kleinen
Rest disponiert und somit ist praktisch kein Spielraum fur die Lancierung neuer Vorhaben
mehr vorhanden: die budgetierten Beitrdge - d.h. die fiir konkrete Projekte bewilligten
und entsprechend reservierten Beitrige - aus dem LSB 2 an Projekte der Kantone und
Dritter beliefen sich per 22. Dezember 2001 auf Fr. 86 Mio. Dazu sind noch die vom BBT
bis Ende 2001 ftir die Finanzierung der Begleitmassnahmen eingesetzten Mittel (ca. Fr. 2
bis 3 Mio.) zu rechnen.

Nach Abzug der bisher ffir 80 Bundesprojekte reservierten Beitrige (Fr. 41,2 Mio.), den
von den 23 Kantonen fest disponierten Projekt-Beitrdgen (Fr. M,8 Mio.) sowie den bisher
entstandenen Kosten fur Begleitmassnahmen zum LSB 2 (ca. Fr. 2 bis 3 Mio.) verbleiben
somit hdchstens rund Fr. 12 Mio. der LSB 2-Mittel. Fast die Hiilfte dieser ilestsumme
besteht dabei aus bisher nicht disponierten Mitteln der kantonaten Tranchen (rund 5,7
Mio.). Angesichts der Tatsache, dass der LSB 2 noch 3 Jahre dauern wird und sich das
pBT .dementsprechend weiterhin eine gewisse Reserve ftir die Finanzierung von
Begleitmassnahmen erhalten muss, sind diese verbleibenden freien Mittel als aulserst
gering zu betrachten.

Allerdings ist hier zu betonen, dass der gr6ssere Teil der bewilligten Beitrdge als
Planungsgrilssen zu verstehen sind! Die Auszahlung der verpflichteten Mittel l*otgt
etappenweise und je nach Realisierungsverlauf der einzelnen Projekte. Dement-
sprechend sind Verinderungen der dargestellten Disposition der LSB 2-Mittel im
weiteren Verlauf wahrscheinlich.

Trotzdem ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich, dass gr6ssere eventuelle
Richtungswechsel, das Schliessen von Programml0cken oder die Verdnderung der
SchwerpunHsetzung des LSB 2 im weiteren Verlauf angesichts des aktuellen
Ve_rplanungsgrades der Mittel nur noch durch Verschiebung bbreits disponierter Mittel
moglich sein werden. Dies wiederum setzt eine gezielte Veaichtsplanung unter
Beteiligung aller Akteure des LSB 2 und dementsprechend eine hohe- Kooperations-
bereitschaft der Beteiligten voraus.



Der Lehrstellenbeschluss 2: Evaluation Jahresbericht 2001 15

2.2 Verteilung der Projekte, Einsatz der Mittel in den Ftirderbereichen

Wenn wir in den folgenden Abschnitten die Verteilung der 405 Projekte uber die vier

Subventionsbereiche des LSB 2, den Einsatz der Mittel in denselben darstellen und den

Versuch einer niiheren Beschreibung der Projekte nach Zielrichtung und

Vorgehensweisen unternehmen, geht es uns einerseits darum, das ,,lnnenleben" des

LSg Z bis Ende 2OO1 konkreter fassbar zu machen. Andererseits ergeben sich aus

diesen drei Perspektiven Hinweise darauf, welche Schwerpunkte bei der Umsetzung des

LSB 2 bisher gesetzt wurden.

2.2.'l Verteilung der Proiekte iiber die Subventionsbereiche

lm folgenden Abschnitt stellen wir dar, wie_sich die bisher generierten 405 Projekte uber

die vier Subventionsbereiche des LSB 2 12 verteilen. Diese Zusammenstellung basiert

zwar auf den Zuordnungen, wie sie die Projekttrdger selber vorgenommen haben, wurde
von uns aus folgenden Grunden jedoch in einigen wesentlichen Punkten bereinigt:

o Viele Projekte sind von ihren Trdgern mehreren Subventionsbereichen zugeordnet
worden. Projekte des Lehrstellenmarketings beispielsweise wurden sehr oft allen vier
F6rderbereichen gleichzeitig zugeteilt. Solche wenig aussagekrdftigen Mehr{achzutei-
lungen haben wir durchgiingig aufgelost. Entweder haben wir uns ftrr den Subven-
tionltatbestand entschieden, der uns fur das jeweilige Projekt am treffendsten schien,
oder aber wir haben das Projekt neu dem Subventionsbereich d (,,weitere Massnahmen
zur Verbesserung des Lehrstellenmarktes") zugeordnet. Naheliegendenrueise war sehr oft

zweiteres der Fall.

r Mehrfach wurden von den Projekttriigern nicht nachvollziehbare Zuteilungen vorge-
nommen, die wir ebenfalls durchgdngig korrigiert haben: so wurde das ,,zu Gunsten von

Frauen" beim Subventionstatbestand c hiiufig uberlesen, so dass hier auch allgemeines
Lehrstellenmarketing oder Projekte der allgemeinen Berufsinformation zugeteilt wurden'
Alle so zugeordneten Projekte haben wir ebenfalls dem Subventionsbereich d, ,,weitere
Massnahmen", zugeteilt.

o Schliesslich waren es insbesondere die Zuordnungen der Projekte zu den Subventions-
bereichen a und b, die nach uneinheitlichen und fur uns schwer nachvollziehbaren
Kriterien erfolgt sind: so wurden z.B. Projekte zur Fdrderung der neuen Hauswirtschafts-
lehre einmal dem Subventionsbereich a (,,anspruchsvolle Dienstleistungen"), einmal dem

Bereich b (,,ribenruiegend praktische Tdtigkeiten") zugewiesen; das Projekt ,,Soziale
Lehre" findet sich bei den ,,0benruiegend praktischen Tdtigkeiten", wahrend der Bioland-

wirt ebenso wie der Bootsfachwart dem ,,anspruchsvollen Bereich" zugeteilt wurden.

Offenbar ist die Zuordnung der Projekte zu den Forderbereichen a und b manchmal

tt 4 Subventionsbereiche nach Art. 2 des LSB 2:
a: Erschliessung von Ausbildungsm6glichkeiten in anspruchsvollen Bereichen, (...), insbesondere im

Hightech-Bereich sowie in anspruchsvollen Bereichen des Dienstleistungssektors;
b: Erschliessung von Ausbildungsmdglichkeiten in Bereichen mit Uberwiegend praktischen

T6tigkeiten, insbesondere duich die Schaffung von Uberbr0ckungsmassnahmen und die Fdrderung

neuer Berufe (...);
c: Besondere Ausbildungsangebote und Lehrstellenmarketing sowie Sensibilisierungsprojekte ftir die

Berufswahl zugunsten von Frauen;
d: Weitere Massnahmen fiir die Verbesserung des Lehrstellenmarktes und zur Erleichterung der

Reform der Berufsbildung (...).
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wertend nach dem Prinzip ,,Bereich a = oben", ,,Bereich b = unten" erfolgt. Auch hier
haben wir Korrekturen in erster Linie durch die Umteilung der fraglichen Projekte zum
F6rderbereich d, ,,weitere Massnahmen", vorgenommen. Damit haben wir versucht, eine
hinsichtlich der angesprochenen Wertungen neutrale Zuordnung der Projekte zu den
Subventionsbereich en zu erreichen.

lm Ergebnis ist en/vartungsgemiss die Anzahl der Projekte im Subventionsbereich d
erheblich gewachsen. lm Subventionsbereich a verbleiben nun vor allem Projekte, die
Massnahmen zur Forderung der lnformatik respektive informatiknaher und High-Tech
Berufe beinhalten: es waren denn auch diese Projektvorhaben, die von den Projekt-
trdgern resp. dem BBT systematisch und einheitlich dem Fdrderbereich a zugeteilt
worden sind. lm Forderbereich b dagegen haben wir diejenigen Projekte belassen, die
laut ihren Trdgern explizit auf die Verbesserung der Ausbildungsmoglichkeiten Jugend-
licher mit nachteiligen Ausgangslagen ausgerichtet sind.

Diese unsere Umteilungen m6gen nicht in allen Fdllen uber jeden Zweitel erhaben sein.
Als gute Anndherung genugen sie jedoch unserem Zweck, moglichst aussagekniftige
und einheitliche Zuteilungen zu erreichen, vollauf und erlauben eine ubersichtliche und
schlussige Beschreibung der Verteilung der 405 Projekte 0ber die Subventionsbereiche.

Tabelle 2: Verteilung der Projekte riber die Subventionsbereiche Stand: 22. iZ. ZOO1
(Zuteilungen durch das Evaluationsteam)

Subventionsbereiche Kantons-
tranche

Bundes-
tranche Total

a) Ausbildungsmoglichkeiten in I nformatik, informatiknahen
Berufen und Hightech-Berufen 62 15 77

b) Ausbildungsmoglichkeiten im uberwiegend
praktischen Bereich / Brfickenangebote / neue Berufe 56 8 64

c) Ausbildungsangebote, Lehrstellenmarketing,
Sensibilisierungsprojekte zur Berufswahl fur Frauen 39 8 47

d) Weitere Massnahmen zur Verbesserung des
Leh rstellen m arkts, E rleichte rung d e r Reform BBG 168 49 217

Total 325 80 405

Wie zu enruaften und nach unseren oben begrtindeten Umteilungen noch verstarkt, finden
sich mit Abstand am meisten Projekte im Forderbereich d. Dies entspricht in dem Sinne
den Enrvartungen, als dieser Subventionstatbestand sehr offen beschrieben und somit die
Bandbreite forderungswurdiger Projekte hier die grosste war. Aus Tabelle 2 wird uberdies
deutlich, dass von der Anzahl der Projekte her gesehen die Subventionsbereiche a und b
wie beabsichtigtl3 etwa vergleichbaies Gewicnt haben. Wie im folgenden Abschnitt
dargestellt, gilt dies zwar mit Blick auf die Anzahl der Projekte, jedoch nicht mit Blick auf
die in den verschiedenen Subventionsbereichen eingesetzten Mittel.

13 nach Finanzbeschluss zum LSB 2 sind vorgesehen: je 4O7o der Mittel f0r die Subventionsbereiche a
und b; je 10"h frir die Subventionsbereiche c und d.
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2.2.2 Einsatz der Mittel in den Subventionsbereichen

Die folgenden Tabellen 3 und 4 stellen zusammen, wie hoch die bisher budgetierten
Beitriige aus dem LSB 2 pro Subventionsbereich (basierend auf den Zuordnungen der

Projekte durch das Evaluationsteam) ausfallen. Hier sei noch einmal darauf hingewiesen,
dass es sich dabei in vielen Fiillen vorerst um Planungsgrossen handelt. Voraussichtlich
werden sich im weiteren Verlauf noch Umlagerungen ergeben. Die Aufstellungen geben
jedoch nutzliche Hinweise auf die Schwerpunktsetzung des LSB 2 per Ende 2001, eine

Schwerpunktsetzung, die sich angesichts des fortgeschrittenen Verplanungsgrades der
Mittel nicht mehr so einfach wesentlich verdndern ldsst (siehe dazu Kap. 2.1.2).

Aufgrund der Beitrdge, die das BBT bisher an 80 Projekte gesprochen, und angesichts
der Verteilung der Mittel der 23 Kantone uber ihre bisher 325 Projekte sieht der

finanzielle Einsatz in den vier Fdrderbereichen aktuell wie folgt aus:

Tabelle 3'. Budgetierte Beitr6ge an 80 Projekte zulasten Bundestranche, Stand: 22.12.2OO1
(Zuteilungen durch das Evaluationsteam)

Subventionsbereiche Projekte Beitrdge
LSB 2

o//o

a) Ausbildungsmdglichkeiten in Informatik, informatiknahen
Berufen und

15 15,0 Mio 36,4

b) Ausbildungsmdglichkeiten im tiberwiegend
praktischen Bereich / Bruckenangebote / neue Berufe

8 2,1 Mio 5,4

c) Ausbildungsangebote, Lehrstellenmarketing,
S e n s i b i I i s i e ru n g sp roi e kte zur Berufswahl fur Frauen

8 6,9 Mio 16,8

d) Weitere Massnahmen zur Verbesserung des
L der Reform BBG

49 17,2 Mio 41,4

Total budgetierte Beitrdge aus Bundestranche 80 41,2 Mio 100

Tabelle 4: Budgetiede LSB 2-Beitrdge an 325 Projekte von 23 Kantonen, Stand: 22.12.2001
(Zuteilungen durch das Evaluationsteam)

Subventionsbereiche Projekte Beitrdge
LSB 2

o//o

a) Ausbildungsm6glichkeiten in lnformatik, informa
Berufen und Hightech-Berufen

tiknahen 62 12,5 Mio 28,0

b) Ausbildungsmoglichkeiten im uberwiegend
praktischen Bereich / Bruckenangebote / neue Berufe 56 9,2 Mio 18,3

c) Ausbildungsangebote, Lehrstellenmarketing,
Sensibilisierungsproiekte zur Berufswahl fur Frauen

39 3,1 Mio 6 7

d) Weitere Massnahmen zur Verbesserung des
der Reform BBG

168 21,0 Mio 47,0

Total budgetierte Beitrdge aus Kantonstranchen 325 44,9 Mio 100

Die Tabellen 3 und 4 machen sowohl Gemeinsamkeiten, wie auch Unterschiede im

Einsatz der Mittel aus Bundes- und Kantonstranchen deutlich: so ist die Gewichtung der
Subventionsbereiche b und c bei Bundes- und Kantonstranche gerade gegensdtzlich.

Sowohl aus der Bundes-, wie auch aus den Kantonstranchen fliessen dagegen am
meisten Mittel in die Subventionsbereiche a und d. lm Fall des Subventionsbereiches a

erkldrt sich dies daraus, dass hier die insgesamt teuersten Projekte zu finden sind. lm
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Fall des Subventionsbereiches d dagegen entsteht der hohe Finanzbedarf in erster Linie
durch die grosse Menge an Projekten.

Die zusammenfassende Tabelle 5 stellt sowohl den budgetierten absoluten Finanz-
bedarf, als auch die durchschnittlich budgetierten Beitrdge pro Projekt und somit den
relativen Finanzbedarf pro Forderbereich zusammen. Dabei wird offenbar, dass die
Projekte im Fdrderbereich a - die zu einem grossen Teil Projekte zur Forderung der
lnformatik bzw. informatiknaher Berufe sind - relativ gesehen, das heisst gemessen an
der Anzahl der Projekte, deutlich am meisten Mittel aus dem LSB 2 in Anspruch nehmen.
Hier schldgt allerdings das Grossprojekt ,,|-CH" mit fast Fr. 10 Mio. budgetierten Mitteln zu
Buche. Aber auch bereinigt um dieses Projekt bleibt dieser Forderbereich derjenige mit
dem gemessen an der Anzahl Projekte hochsten finanziellen Bedarf.

Genau Umgekehrtes gilt fur den Subventionsbereich c: hier schldigt ebenfalls ein Projekt,
das Lehrstellenprojekt ,,16+" der eidg. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten mit
einem vergleichsweise hohen Betrag (Fr. 5,9 Mio.) zu Buche. ln diesem Fall iindert die
Berechnung des Finanzbedads bzw. der Durchschnittskosten pro Projekt ohne Einbezug
dieses Grossprojektes in die Rechnung erheblich. Das heisst, dass die dem
Finanzbeschluss zum LSB 2 vergleichsweise gut entsprechende Dotierung des Forder-
bereiches c (vorgesehen: 1 Oo/" der Mittel) durch das Projekt ,,16+" zustande kommt.

Tabelle 5 : Projekte und budgetierte Mittel pro Forderbereich, durchschnittl. Mittel pro Projekt;
Bundestranche und 23 Kantone; 405 Projekte Stand: 2Z.|2.2OO1|

Tabelle 5 macht schliesslich deutlich, dass die faktische Schwerpunktsetzung im LSB 2,
was den Einsatz der Mittel anbelangt, von der im Finanzbeschluss 1a zum LSB 2
geplanten Priorisierung der Forderbereiche zum Teil stark abweicht: wdhrend die
Forderbereiche a (lnformatik, High-Tech und anspruchsvolle Dienstleistungen) und c
(Forderung der Gleichstellung) mit kleinen Abweichungen der Planung entsprechend
dotiert sind, liegen die Subventionsbereiche b (praktische Taitigkeiten, Ueberbruckungs-
massnahmen) und d (weitere Massnahmen, Reform BBG) deutlich uber respektive unier
den Vorgaben des Finanzbeschlusses zum LSB 2.

Dass der Subventionsbereich d (weitere Massnahmen, Reform BBG) so klar riberdotiert
ist, ldsst sich in erster Linie mit seiner sehr offenen Formulierung - d.h. der Moglichkeit,
eine sehr breite Palette von Projekten hier zu subsummieren - erkldren. Unsere praxis
der Zuweisung der Projekte zu den Forderbereichen (siehe dazu Kap.2.2.1) hat hier die

Subventionsbereiche Projekte Beitrdge
LSB 2

Q pro
Proiekt

Anteilan
LSB 2

a) Ausbildungsm1glichkeiten in lnformatik,
informatiknahen Berufen und Hightech-Berufen 77 27,5 Mio 35714A 32,O V"

b) Ausbildungsmoglichkeiten im Iberwiegend
Bereich / / neue Berufe 64 10,3 Mio 160'937 12,O o/o

c) Ausbildungsangebote, Lehrstellenmarketing,
zur Berufswahl fur Frauen 47 10,0 Mio 212',760 11,6 0/o

d) Weitere Massnahmen zur Verbesserung des
Erleichterune der Reform BBG 217 38,2 Mio 176'036 44,4 7"

Total 405 86,0 Mio 396'313 100 %

to 
ie 4OVo der Mittel ftlr die Subventionsbereiche a und b; je 1o%f0r die Bereiche c und d
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Verhdltnisse noch akzentuiert. Auch ohne unser diesbezugliches Vorgehen wdren die

,,weiteren Massnahmen" allerdings die mit Abstand grosste Gruppe von LSB 2-Projekten.

Ueberraschender ist denn auch unseres Erachtens die mit Blick auf den Finanzbeschluss

finanzielle Unterdotierung des Forderbereiches b (Bereiche mit eher praktischen

Tdtigkeiten/Ueberbruckungsmassnahmen): dieser Subventionsbereich, f0r den ursprung-

licn bis 40"/" der LSB 2-Mittel vorgesehen waren, bleibt klar - noch deutlicher als zum

Zeitpunkt der letzten Bestandesaufnahme Ende 2000 (Gertsch & Gerlings,2001, t. 3t).-
hinter diesen Vorgaben zuruck. Diese Unterdotierung entsteht nicht in erster Linie durch

eine (zu) geringe Anzahl von Projekten, sondern vielmehr dadurch, dass die insgesamt

O+ ero;etcte in diesem Subventionsbereich die tiefsten durchschnittlichen LSB 2-Beitrdge

"rr*eiren. 
Relativ gesehen, d.h. gemessen an der Anzahl Projekte, nimmt der Sub-

ventionsbereich b somit am wenigsten Mittel aus dem LSB 2 in Anspruch'

Hier hat uns nun das Verhdltnis eingesetzter LSB 2-Mittel und ausgeloster Gesamt-

volumina pro Subventionsbereich interessieft. Diese Betrachtungsweise ist von daher

interessani, als je nach Trdger, je nach Forderbereich und den entsprechenden kon-

kreten Massnahmen die LSB 2- Beitrdge unterschiedliche Gesamtvolumina auslosen

di.jrften. So haben wir z.B. erwartet, dass den LSB 2-Beitrdgen aus den Kantonstranchen

im Subventionsbereich b verhdltnismAssig grosse Gesamtvolumen und damit seitens der

Trdgerkantone selber zu deckende Gesamtkosten gegenuber stehen wurden'

Tabelle 6: LSB 2-Beitrdge und ausgelOste Gesamtvolumina pro Subventionsbereich; 22.12.2001

(Betriige in Mio. Franken)

Auch hinsichtlich der ausgelosten Gesamtkosten bleibt der Forderbereich b, was die

absoluten Werte anbelangt, hinter den Subventionsbereichen a und d zuruck. Tabelle 6

zeigt jedoch tatsdchlich auch, dass seitens der Kantone der vergleichsweise kleine

LSg e-Aeitrag von Fr. 8,2 Mio. im Forderbereich b mehr als das 2,5-fache an Gesamt-

volumen (Fr.22 Mio.) ausl6st,

Fur den Forderbereich a wird bei dieser Betrachtungsweise umgekehrt offenbar, dass er

auch hinsichtlich der ausgelosten Gesamtkosten, zumindest was die kantonalen Projekte

anbelangt, ,,spitzenreiteft mit dem grossten Volumen ausgeloster Gesamtkosten ist. Hier

steht den LSB 2-Beitrdgen von Fr. 12,5 Mio. mit Fr. 5O,2 Mio. das Vierfache an

ausgeldstem Gesamtaufwand gegenuber.

Subventionsbereiche

Bundestranche Kantonstranchen

Gesamt-
kosten

Beitrdige
LSB 2

Gesamt-
kosten

Beitrdge
LSB 2

a) Ausbildungsmdglichkeiten in
informatiknahen Berufen und

lnformatik, 39,8 15,0 50,2 12,5

b) Ausbildungsmoglichkeiten im uberwiegend
Bereich / / neue Berufe

4,6 2,1 22,O 8,2

c) Ausbildungsangebote, Lehrstellenmarketing,
zur Berufswahl fur Frauen

10,2 6 ,9 8,5 3,1

d) Weitere Massnahmen zur Verbesserung des
der Reform BBG

48,7 17,2 33,3 21,1

LSB 2-Beitriig e und Gesamtaufwand total 103,4 41,2 114,0 44,8
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2.2.3 Zur ndheren Beschreibung der Massnahmen in den F6rderbereichen

In diesem Kapitel verlassen wir die Ebene des Gesamtprogramms LSB 2 und seiner
Subventionsbereiche und wenden uns der Frage zu, auf welche Ziele bzw. Zielgruppen
im Einzelnen die aktuell 405 Projekte des LSB 2 ausgerichtet sind und welche konkreten
Massnahmen zum Zuge kommen. Diese Betrachtungsweise soll den Leserinnen und
Lesern dieses Berichtes eine anschauliche Vorstellung davon vermitteln, welcher Art die
unter unter dem Label ,,LSB 2" subventionierten Projekte sind und wie ausgepraigt deren
Vielfalt ist.

Als Gruppierungskriterien ftlr die nachfolgende Zusammenstellung der Projekte im LSB 2
sind nun die 4 Subventionstatbestdnde, wie wir sie bisher zur Strukturierung dieser
Bestandesaufnahme venrvendet haben, aus mehreren Grunden nicht geeignet:

Hinsichtlich der Anzahl Projekte pro Subventionsbereich liegt ein Schwerpunkt im Ge-
samtprogramm LSB 2 aul den ,,weiteren Massnahmen zur Verbesserung des
Lehrstellenmarktes und zur Erleichterung der Refom der Berufsbildung'. Dement-
sprechend ist der Finanzbedarf in diesem Forderbereich d auch absolut gesehen am
hdchsten. Es wird im folgenden Kapitel niher zu beschreiben sein, welcher Art die im
betreff enden S ubventionsbereich angesiedelten Projekte sind.

Der zweite Schwerpunkt des Programms LSB 2 liegt auf der F6rderung ,von
Ausbildungsm6glichkeiten in anspruchsvollen Bereichen, ..... , insbesondere im Hightech-
Bereich sowie in anspruchsvollen Bereichen des Dienstleistungssektors." Wie in Kap.
2.2.1 und nachfolgend dargestellt, ist der 0berwiegende Teil der Projekte hier dem
lnformatikbereich, bzw. dem Bereich der infonnatiknahen Berufe zuzuordnen.

Relativ gesehen, d.h. gemessen an der Anzahl Projekte, ist es dieser zweite Schwer-
punkt des LSB 2, in dem am meisten Mittel eingesetzt und darnit das grosste
Gesamtvolumen ausgelOst werden. Anders ausgedrtickt finden sich im Forderbereich a
die deutlich teuersten mit LSB 2-Geldem subventionierten projekte.

D_en Gegenpol dazu bildet der Subventionsbereich b, der mit seinen Projekten auf die

"Erschliessung von Ausbildungsm6glichkeiten in Bereichen mit 0berwiegend praktischen
TAtigkeiten, insbesondere durch die Schatfung von Uebebrtckungsmassnahmen und
die Forderung neuer Berufe...." abzielt: in diesen F6rderbereich fliessen relativ gesehen,
d.h. gemessen an der Anzahl hier angesiedelter Projekte, insgesamt am wenigst-en Mittei
aus dem LSB 2. Anders ausgedr0ckt finden sich hier die durchschnittlich grinstigsten,
d.h. die mit den irn Schnitt tiefsten LSB 2-Beitragen dotierten projekte.

lnsbesondere hinsichtlich dieser finanziellen Unterdotierung des Subventionsbereiches b
weicht die faktische Schwerpunktsetzung im LSB 2 von der im Finanzbeschluss zum
LSB 2 vorgesehenen Priorisierung der Forderbereiche ab. Umgekehrt ist der Sub-
ventionsbereich d (weitere Massnahmen) deutlich 0berdotiert, wihrend die Bereiche a
(High-Tech und anspruchsvolle Dienstleistungen) und c (Gleichstellung von Frau und
Mann) in etwa den Vorgaben des Finanzbeschlusses entsprechend ausgestattet sind.
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o wds die Umschreibung der Subventionsbereiche a (Hightech-Bereich und anspruchs-

volle Dienstleistungen) respektive b (Bereiche mit Oberwiegend praktischen Tiitigkeiten)
anbelangt, bleibt die Definition von ,,anspruchsvoll" und ,,praktisch" noch zu leisten'

o die Umschreibung des Subventionsbereiches d (weitere Massnahmen) ergibt praktisch

keine Hinweise darauf, welcher Art die Massnahmen, die in diesem Fdrderbereich zu

enruarten sind, sein konnten/sollten. Fiir die tjber 200 diesem Subventionsbereich zuge-

teilten Projekte drdngt sich von daher eine ndhere Beschreibung auf.

Letztlich ist nur der Forderbereich c (Forderung der Gleichstellung von Frau und Mann)

als Gruppierungskriterium schlussig, indem hier sowohl die ubergeordnete Zielsetzung,

als auch die primiire Zielgruppe der Massnahmen (Frauen) benannt bzw. implizieft sind.

Der Versuch, angesichts der reinen Menge (405) und Vielfalt der aktuellen Projekte im

LSB 2 zu einer durchwegs stimmigen und trennscharten Typologisierung zu finden, hat

uns einiges Kopfzerbrechen bereitet. Die folgende Zusammenstellung der 405 Projekte

nach Zielsetzungen und/oder Zielgruppen bleibt denn auch stark pauschalisierend, d.h.

die konkreten Projektvorhaben auf einer relativ hohen Abstraktionsebene zusammen-

fassend. Ueberdies sind die verschiedenen Gruppen nicht immer trennscharf, indem sich

einzelne Projektvorhaben mehdach zuordnen liessen. Und schliesslich finden sich im
LSB 2 auch Vorhaben, die in keine der Gruppen so richtig hineinpassen wollten. Trotz
dieser Schwichen unseres Gruppierungssystems beschreiben die folgenden 10 Gruppen

unseres Erachtens die konkreten aus dem LSB 2 subventionierten Massnahmen ziemlich

umfassend.

Die ersten vier Gruppen von Massnahmen haben uns bei ihrer Zusammenstellung
insofern wenig Schwierigkeiten bereitet, indem hier die Zielsetzungen, bzw. das Ziel-

segment der Berufsbildung und/oder die prioritdre Zielgruppe der Massnahmen klar

benannt sind:

Massnahmen zum Ausbau der Ausbildungsmtiglichkeiten im Hightech'Bereichn
namentlich in lnlormatik und informatiknahen Berufen, z.B':
- Basislehrjahre und Project-Learning-Centers
- Lehrstellenmarketing, PR- und Motivationskampagnen
- Lancierung fachschuldihnlicher Modelle (lnformatikmittelschule, lT-School)
- Ausbildungsverbunde
- Standardisierung und Modularisierung der lnformatiklehre

O

a Massnahmen zur Verbesserung der Ausbildungschancen schulisch undloder
intellektuell schwdcherer J ugendlicher, z.B. :
- Bruckenangebote
- Coaching von Lehrlingen und/oder Ausbildnerlnnen
- Konzeption und Pilote der,,berufspraktischen Bildung" / Attestausbildungen
- Konzeption und Lancierung neuer Berufe
- Aufbau Kompetenzzentrum fur Fordermassnahmen im Bereich SEK ll
- Schulung und Einsatz von Multiplikatorlnnen / Mediatorlnnen
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a Massnahmen zur Verbesserung der Ausbildungschancen fremdsprachiger
Jugendlicher bzw. von iungen Migrantlnnen, z.B.:
- lntegrationskurse
- Patlnnen- respektive Mentorlnnen - Modelle
- Schulung und Einsatz von Multiplikatorlnnen
- Zusammenarbeit mit Ausldndergemeinschaften
- Produktion und Diffusion von lnformations-, Berufswahl- und Unterrichtsmaterial
- Aufbau Kompetenzzentrum fur interkulturelle Kompetenzen von Ausbildnerlnnen

I nformations-, Promotions- und Werbemassnahmen fii r einzelne Berufe
und/oder die Berufsbildung generell, z.B.:
- Berufsschauen und -Messen
- Broschriren, Flyer, Videos, CD-Rom, lnternetauftritte etc.
- Oeffentlichkeits-, insbesondere Medienarbeit
- Lehrlingswerbung
- Unterst0tzung von Berufsmeisterschaften

M assnah men zu r An pass u ngAllfeiterentwi ckl u n g u nd Reform von Berufs lehren
und/oder Berufsfeldern :
- Modularisierung der Informatikausbildung
- Umsetzung der Reform der kaufmdnnischen Grundausbildung
- Aktualisierung und/oder Neudefinition von Ausbildungsinhalten und -abl6ufen
- Schaffung neuer Ausbildungsgdinge durch Zusammenlegung von

Grundausbildungen / Lehren im selben Berufsfeld
- Schaffung neuer Berufe durch Ausdifferenzierung bestehender Berufe
- Schaffung von Aufbau- und Doppellehren

o Massnahmen zur Fcirderung der Gleichsteilung der Frauen, z.B.:
- Monoedukative Angebote (Maidchenklassen lnformatik, Schnuppennrochen, Stages

speziell in technischen Berufen)
- Produktion und Diffusion von lnformations- und Motivationsmaterialien,

von Berufswahl- und Unterrichtsmaterialien,
- Coaching- und Mentoringangebote,
- Vernetzungs-, Beratungs- und lnformationsmassnahmen fur Projektteitende,

Leh rmeisterlnnen, Eltern, Lehrkrdfte
- Positionierung des Zieles,,Gleichstellung" in allen Bereichen des LSB 2 nach den

Grundsdtzen des,,Gender mainstreaming"

Die verbleibenden 6 Gruppen von Massnahmen waren weit schwieriger zu gruppieren
und voneinander abzugrenzen. Dies insbesondere auch daher, da einzeine Mass-
nahmen durchaus im Hinblick auf mehrere der im Folgenden zusammengestellten Ziel-
setzungen zum Einsatz kommen:

Massnahmen zur VerbesserunglErhaltung des Lehrstellenmarktes generell, z.B.:
- Leh rstellenmarketing
- Mediale Kampagnen
- Label,,Ausbildungsbetrieb/Entreprise f o rmatrice"
- Berufsmessen
- Ausbildungsverbunde

o

a

a
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. Massnahmen zur Erleichterung des lJebergangs zum nBBG , z.B,:
- Lancierung und Pilot von Fachschul-Modellen
- Lancierung und Pilot der Berufspraktischen Bildung / Attestausbildung
- Lancierung und Pilot neuer SEK ll Ausbildungen im Zug der lntegration der GSK-

Berufe (Gesundheitsfachangestellte, Soziale Lehre, Formation int6gr6e d'aide
familiale, gestionnaire en economie familiale et assistante en soins)

- Bildung von Reserven zur Umsetzung nBBG

. Massnahmen zur Verbesserung der Berufswahlprozesse ,zB':
- Einsatz von Lehrlingen im Berufswahlunterricht : ,,Rent-a-Stift"
- Ausbau/Modern isierung von Be ruf s I nfo rmationsZentren, elektron ische

Leh rstellennachweise,
- Verbesserung , Systematisierung und Evaluation von Schnupperlehren
- Broschuren, CD-Rom, Videos etc.
- Begegnungs- und Beratungsangebote f0r Lehrstellensuchende
- Verbesserung der Zusammenarbeit SEK I / SEK ll

. Massnahmen zur Modernisierung und Verbesserung des Berufsbildungs'
systems (Stru ktu ren, I nstru mente, Kom petenzen, Kooperati onen), z. B. :
- Studien und Evaluationen
- I nf ormationssamm lun g, -Auf bereitu ng und -Verbreitun g

- lnternetportale / Bildungsserver / Datenbanken
- Kompete nzzentren, Fo rderstellen
- Qualitdtssicherungsmassnahmen an Schulen, in Aemtern, Projekten etc.
- Aufbau von neuen (interkantonalen) Kooperationsstrukturen

Abschliessend sind noch die - allerdings sehr vereinzelten - Projekte zu erwdhnen, die

auf Ansitzen und Systeme der Anerkennung (ausser)beruflich erworbener Kompetenzen
(,,Validation des acquis") beruhen: solche Projekte kommen sowohl im Hinblick auf
jugendlich e (2.8. in Br0ckenangeboten oder Coachingangeboten), als auch im Hinblick

auf Ennrachsene (Nachholen des Berufsabschlusses) zum Zuge.

Diese stichwortartige Auflistung der Zielrichtungen und Massnahmen, die obige 
'Auslege-

ordnung" machen deutlich, dass mit dem LSB 2 ein sehr breites Spektrum von Ziel-
setzungen, Zielgruppen und Zielsegmenten im Berufsbildungssystem abgedeckt werde_n.

Oie nuflistung der gef6rderten Massnahmen weist darauf hin, dass seitens der bewilli-
gungskornpeienten Akteure ein sehr breites Spektrum von Massnahmen als fdrderungs-
wurOig befunden worden ist.

Dieser Befund gilt insbesondere fur die zweitgenannten sechs Massnahmengruppen, die

zusammen im Wesentlichen den Subventionsbereich d, "weitere Massnahmen zur Ver-
besserung des Lehrstellenmarktes und zur Erleichterung des Uebergangs zum nBBG'
ausmachen. Auf der Ebene der konkreten Projekte ist hier eine klare Priorisierung von
Zietsetzungen, Zielgruppen, Zielsegmenten der Berufsbildung und entsprechenden
Massnahmen kaum zu erkennen.

Deutlich wird dagegen, dass der LSB 2 in seiner aktuellen Ausgestaltung durch die 405
Projekte und deren konkrete Massnahmen, insbesondere im F6rderbereich d, vsn-
einander an sich unabhdngigen bzw. potenziell gar widerspruchlichen Stossrichtungen
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folgtt. lm einftihrenden Kapitel 1.1 haben wir dargelegt, dass dem LSB 2 konzeptionell von
Beginn weg zwei Funklionen zugewiesen worde; seien:
o-zum Einen diejenige eines Verstetigungs- respektive Konsolidierungsinstrumentes fur
Massnahmen in der Tradition des LSB 1,
o ZUITI Anderen diejenige eines lnnovationskatalysators im Berufsbildungssystem, insbe-
sondere im Hinblick auf das nBBG

Eine klare Schwerpunktsetzung auf einer der beiden Stossrichtungen wird weder von der
Anzahl der Projekte, noch vom Einsatz der Mittel her deutlich er*ennbar. Vielmehr sind
99 naheliegendenrveise die der zweiten Stossrichtung zuzuordnenden Projekte und
Massnahmen des LSB 2, die tendenziell mehr Aufmer.ksamkeit und durchaus auch
kritisches lnteresse auf sich ziehen. Diejenigen Massnahmen, die eher der Funktion der
Verstetigung und Tradierung bewihrter Massnahmen zuzurechnen sind, treten im
Vergleich dazu eher in den Hintergrund - obwohl sie unseres Erachtens fur die
Entwicklung des Systems Berufsbildung nicht weniger bedeutsam sein diirften, als die
lnnovationsprojekte.

2.3 Bilanz nach zwei Jahren der Umsetzung LSB 2

Bis Ende 2001 haben 23 Kantone ihre Programme zur Umsetzung des BeschLrsses
vorgelegt bzw. ihre Leistungsvereinbarung mit dem BBT abgeschloisen. Zutasten der
Bundestranche wurden im gleichen Zeitraum rund 160 Projektintriige eingereicht, wovon
bis Ende vergangenen Jahres 70 vom BBT bewilligft worden sind.

lm Rahmen der Programme dieser 23 Kantone sowie der 70 Projektantrige zulasten der
Bundestranche sind bis Ende Dezember 2001 405 Proiekta konzipidrt, verhandelt,
bewilligt und zum grossten Teil gestartet worden. Fur diese 405 Vorhaben sind LSts 2-
BeitrAge von Fr. 86 Mio. budgetiert. Diese Fr. 86 Mio. wiederum subventionieren nach
Massgabe der Projektverantwortlichen ein Gesamtvolumen von rund 2,lzr4 Mio..

Damit ist die Programmierungsphase des LSB 2 - d.h. der Zeitraum, wahrend dem das
Gesamtprogramm durch konkrete Projekte in seiner Ausrichtung gepriigt wird - faktisch
abgeschlossen. Die verftigbaren Gelder von Fr. 100 Mio. sind bii iui eiien sehr kleinen
Rest disponiert und somit ist praktisch kein Spielraum fur die Lancierung neuer Vorhaben
mehr vorhanden:

Nach Abzug der bisher fur konkrete Projektvorhaben Dritter reseruierlen Fr. 86 Mio. und
unter Ber0cksichtigung der Reserve, die das BBT sich f6r Begleitmassnahmen
vorbehaltel h|t (fr. 10_Mio.), bleiben nicht einmal mehr Fr. 5 Mio. der gesamten LSB 2-
Mittel als wirklich freie Reserven 0brig. Selbst wenn das BBT nicht die gesamte Reserve
von Fr- 10 Mio. f0rBegleitmassnahmen beanspruchen wird, muss es siih angesichts der
verbleibenden Laufzeit des LSB 2 von 3 Jahren einen gewissen finanziel6i Spieltaut
erhalten. Die verbleibenden freien Mittel des LSB 2 sind somit tatsachlich als iusserst
gering zu betrachten.
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Allerdings ist hier zu betonen, dass ein gutes Teil der bewilligten Beitrdge als Planungs'
grosse-n zu verstehen sind. Trotzdem ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich,

Iu5 eventuelle Richtungswechsel oder wesentliche Verdinderungen der Schwerpunkt-

setzung im weiteren Verliuf nur noch durch Verschiebung bereits disponieder Mittel bzw.

die Verzichtsplanung in einzelnen Bereichen mdglich sein werden.

Was die Verteilung der Projekte und Mittel 0ber die Subventionsbereiche anbelangt,

zeigen sich ganz klar zwei Schwerpunkte:

Der eine Schwerpunkt im Gesamtprogramm LSB 2 liegt, mit 217 von 405 Proiekten, auf

den ,,weiteren Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenmarktes und zur

Erleicirterung der Reform der Berufsbildung". Dementsprechend ist der Finanzbedarf in

diesem Fdrderbereich d auch absolut gesehen am h6chsten-

Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Forderung nvon Ausbildungsmoglichkejten. in

anspruchsvoHen Beieichen, .....", insbesondere im lnformatikbereich und dem Bereich

informatiknaher und HiEh-Tech Berufe. Relativ gesehen, d.h. gemessen an der Anzahl

Projekte, ist es dieser zweite Schwerpunkt des LSB 2, in dem am meisten Mittel aus dem

LSB 2 eingesetzt und das grosste Gesamtvolumen ausgelost werden.

Den Gegenpol dazu bildet der Subventionsbereich b, der mit seinen Projekten auf die

,,Erschlielsung von Ausbildungsm6glichkeiten in Bereichen mit tiberwiegend praktischen

?atigt"iten, iisbesondere duich die Schaffung von Ueberbruckungsmassnahmen und

die Forderung neuer Berufe...." abzielt: in diesen Forderbereich fliessen relativ gesehen,

d.h. gemessJn an der Anzahl hier angesiedelter Projekte, insgesamt am wenigsten Mittel

"u" 
-dern 

LSB 2. Anders ausgedr0ckt finden sich hier die durchschnittlich giinstigsten,

d.h. die mit den im Schnitt tiefsten LSB 2-Beitrigen dotierten Proiekte.

Auf der Ebene der konkreten Projekte respektive der zum Zuge kommenden Mass-

nahmen, l6sst sich eine so klare Schwerpunktsetzung dagegen nicht erkennen: vielmehr

wird hier deutlich, dass rnit dem LSB 2 ein sehr breites Spektrum von Zielsetzungen'
Zielgruppen und Zielsegmenten im Berufsbildungssystem abgedeckt werden. Die Auf-

listuirg'der geforderten Massnahmen weist darauf hin, dass seitens der bewilligungs-

kompEtenten Akteure ein sehr breites Spektrum von Massnahmen als f6rderungsw0rdig
befunden worden ist. Dieser Befund gilt nun insbesondere f0r die dem Subventions-
bereich d, ,,weitere Massnahmen", zugeordneten Projekte: hier ist auf der Ebene der

konkreten Projekte eine klare Priorisierung von Zielsetzungen, Zielgruppen, Zielseg-

menten der Berufsbildung und entsprechenden Massnahmen kaum zu erkennen.

Deutlich wird dagegen, dass der LSB 2 in seiner faktischen Ausgestaltung durgh die bis

Ende 2001 generierten bzw. bewilligten Projekfe und Massnahmen durchaus der

funktionalen Dualitdt entspricht, die ihm vom Parlament von Beginn weg zugewiesen und

wie sie in seinen Ausf0hrungsartikeln kodifiziert worden ist (siehe dazu Kap. 1.1).

Schliesslich entsteht bei nAherer Betrachtung der konkreten Massnahmen, wie sie mit

dem LSB 2 gefordert werden auch der Eindruck, dass bei der Auswahl f6rderungs-

wurdiger Projekte durchaus auf die Beachtung einer gewissen 
"Verteilungsgerechtigkeit"

Wert gelegt worden ist.



26 M. Gertsch, M. Mevrat UniversitAt Bern, Koordinationsstelle f tir Weiterbild unq

3 Zum Verlauf der Umsetzung LSB 2

War das vorhergehende Kapitel 2 der Bestandesaufnahme der Ergebnisse (projekte und
Massnahmen) des LSB 2 nach zwei Jahren gewidmet, blicken wir mit diesem Kapitel auf
einzelne Aspekte des Verlaufs des Umsetzungsprozesses LSB 2 und dessen Bedin-
gungen im vergangenen Jahr zuruck.

Anldsslich der lnterviewrunde im November/Dezember des Berichtsjahres haben wir
unsere lnterviewpaftnerlnnen zum Einen nach ihrer Zufriedenheit mit dem altgemeinen
Verlauf des LSB 2-Vollzuges sowie mit den Rahmenbedingungen desselben befragt.
Besondere Aufmerksamkeit kam dabei der Frage zu, inwiefein sich die praxis d6s
Arbeitens mit Leistungsvereinbarungen (LV) aus der Sicht unserer Auskunftspersonen
bewdhrt hat.

Nach der Darstellung der allgemeinen Zufriedenheit der Befragten mit dem Verlauf der
Umsetzung des LSB^I im vergangenen Jahr wenden wir uns der Betrachtung des
Arbeitens mit LV im LSB 2 zu und gelangen schliesslich zu einer Bilanz uber den Vlrlauf
der Umsetzung des LSB 2 im vergangenen Jahr.

3.1 Projektrealisierung, Zusammenarbeit und Rahmenbedingungen

3.1.1 Realisierungsverlauf

Wie in Kap. 2.1 dargestellt, hat sich die Anzahl Projekte seit der letzten Bestandes-
aufnahme Ende 2000 fast verdoppelt. Eine ganze Reihe von Vorhaben, insbesondere
solche, die den Abschluss von LSB 1-Projeken, einmalige und/oder punktuelle Mass-
nahmen bzw. sehr kurzzeitige Vorhaben zum Gegenstand hatten, sind bereits abge-
schlossen.

Anldsslich der lnterviewrunde zu Ende des Berichtsjahres haben wir unsere Auskunfts-
personen zu ihren LSB 2-Vorhaben befragt. Speziell interessierte dabei die Frage, wie
die Projekttriger selber bisher den Realisierungsprozess bzw. die Realisierungslualitait
ihrer Projekte beurteilen :

o Konnten die Vorhaben bisher nach Plan realisiert werden?o Welche Projektvorhaben haben den Befragten Freude bereitet und welche sie vor
spezielle Schwierigkeiten gestellt?

Diese Fragen sollten uns ein anschauliches Bild des Realisierungsverlaufs des LSB 2 aut
Projektebene geben und uns gestatten, efil. auftretende systematische Schwierigkeiten
der Projektrealisierung zu identifizieren. Die detaillierte Bearbeitung dieser Frag6n war
nun angesichts der Anzahl von uber 400 Projekten kaum m6glich. Vielmehr mussten die
Urteile der Befragten stark generalisierend und zusammenfasiend bleiben. Ebenso bleibt
die folgende Darstellung zusammenfassend und greift auf einer intermedidren Ebene nur
diejenigen Aspekte auf, die von vielen Interviewpaftnerlnnen wiederkehrend ats speziell
spannend, speziell schwierig oder anderweitig bemerkenswert geschildeft wurden.

Die Realisierung des grossen Teils der 405 LSB 2-Projekte ist, nach Angaben unserer
lnteruiewpartnerlnnen, iT Berichtsjahr weitgehend nach Plan verlaufen. Systematisch
auftretende spezifische Schwierigkeiten inhaltlicher oder materieller Art fui bestimmte
Projekttypen sind uns kaum berichtet worden. So sind denn offenbar auch nur ganz
wenige Projektvorhaben - wir wissen konkret von f0nf Projekten - bereits wieder siitiert
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worden. Dazu ist allerdings anzumerken, dass dies nicht in allen Fallen mit der

Unrealisierbarkeit des Projektes zusammenhing, sondern im Einzelfall auch damit, dass

ein Vorhaben sich als nicht mehr notwendig erwies (2.B. die geplante Neuauflage einer

Lehrstellenkampagne in BS).

Ein Aspekt der Projektrealisierung, der wie schon im LSB 1 und wdhrend der teils

hektischen Startphase des LSB 2 fur viele Befragte immer wieder eine Herausforderung

darstellt, ist die bewaltigung der durch den LSB 2 anfallenden, teils massiven (Zusatz) -

belastung: Fur den gr-osslen Teil der Akteure des LSB 2 fiillt die Umsetzung des

Beschlusies als Zusilzaufgabe neben ihrem Kerngeschdft an. Diesbezuglich aussern

sich auch mehrere KantonJ und einzelne Trdger von grosseren Projekten zulasten der

Bundestranche dahingehend, dass die korrekG BewAltigung dieser Aufgaben nur d.ank

der zusdtzlich mit Mitt-eln des LSB 2 engagiefien personellen Ressourcen (Projektleiter-

lnnen) uberhaupt moglich sei. Dies betonen insbesondere auch diejenigen Kantone, die

den LSB 1 noch ohne-spezifisch ftir den LSB engagierte Personen umgesetzt hatten.

ln Zusammenhang mit dem Aufwand, der den Trigern durch .die. Realisierung ihrer
projekte entsteht,-ist in vielen lnterviews einmal mehr ein Aspekt des Vollzugs Llp2
thematisieft worden, der bereits im Vollzug LSB 1 und wdhrend der Startphase LSB 2

1e"rtr"n & Ge4ings,2001, S. 18 ff) teilwe_ise fur lrritationen gesorgt hat. Demnach

wurden Controllini und Reporting gegenuber dem BBT oft mehr Aufwand und

,,scherereien" veruisachen, als die erofet<tvorhaben selber und hdtten denn auch an sich

rit O"r inhaltlichen oder materiellen Ausgestaltung der einzelnen Projekte und mit deren

Realisierungsverlauf nicht direkt zu tun.

Wenn unsere lnterviewpartnerlnnen von spezifischen Schwierigkeiten im Verlauf der
projektrealisierung berichtet haben, ging es dabei meist nicht so sehr um die Rea-

lisierung eines eirizelnen Vorhabens. Vietmenr wurden wiederholt einzelne Bereiche des

LSB 2, einzelne seiner Stossrichtungen oder gefdrdeften Segmente angesprochen, .in

denen ,,die richtigen" projekte zu g6nerieren 
-bzw. 

sich fur eine unter mehreren teils

widerspruchlichei Richtungen zu enlscheiden nicht einfach sei. Nachfolgend sind die_ von

mehreren Auskunftspersonen angesprochenen kritischen Projektbereiche des LSB 2 mit

kurzen Erlduterungen zusammengestellt.

Modularisierung der lnformatiktehre / Genossenschaft lnformatik Schweiz I-CH:

Dieses Grossvorhaben des LSB 2, namentlich die Reform der lnformatiklehren mittels

deren Modularisierung, ist fiir viele Befragte von spezieller und fur ihre eigenen Projekt-

vorhaben unmittelbarer Relevanz. Die ReJormvorhaben im lnformatikbereich werden mit

grosser Aufmerksamkeit verfolgt. So galt es z,Q. f0r die Kantone im Berichtsjahr zu

6ntscheiden, ob eine Teilnahme am Pilot der revidieften/modularisierten Lehre mit Mitteln

der kantonalen LSB 2-Tranche, zusdtzlichen Mitteln aus ordentlichen Budgetposten

sowie Eigenleistungen zu unterstutzen seien. Das Projekt ,,|'CH'. ist auch fur alle anderen

Tr6ger v-on lnformltix-foro"rprojekten unmittelbar relevant, indem es neue Massstdbe

setit. Die gegen Ende dei Berichtsjahres vermehrt als kritisch wahrgenommene

Situation um das projekt ,,1-CHu ftlhrt nun auch in den Kantonen und bei weiteren

betroffenen Akteuren des LSB 2 zu Unsicherheiten uber die Ausrichtung ihrer eigenen

lnformatikproiekte.

Ahnliches gilt fur den im LSB 1 neu geschaffenen Beruf des/der Mediamatikerln:

Mehrere Klntone unterstutzen mit ihren LSB 2-Mitteln Projekte zur Lancierung und Eta-

blierung der Mediamatik. lnzwischen stehen jedoch nicht nur die im Zuge der

BerufsJinfuhrung als eine Form des Ausbildungsbetriebes lancieften ,,Proiect Learning
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Centers" in der Kritik, sondern auch die Urheberin des Projekts Mediamatiklehre, die
SIGMEDIA, welche als Akteurin nur noch begrenzt Akzeptanz findet. Die Kantone haben
auf die Entwicklungen um die Mediamatiklehre unterschiedlich reagiert, sahen sie sich
doch vereinzelt vor die Aufgabe gestellt, innert kurzer Zeit neue Tr-dgerschaften fur die
Ausbildungsstdtten zu finden resp. mit neuen Reprdsentaten (Visiom) das kgnftije
Angebot zu sichern. Ein Resultat dieser Entwicklungen und gleichzeitig Anlass fur weitere
Verunsicherung ist die seitens der Befragten als problematisch besc-hriebene Tatsache,
dass inzwischen auch unterschiedliche Modelle von Mediamatiklehren (3- und 4-jiihrige
Lehre) angeboten werden.

Abgrenzungsprobleme im lnformatikbereich:
Auf die Vielfalt von LSB 2-Projekten im lnformatikbereich angesprochen, antwofteten die
Befragten einerseits oft mit einer gewissen Befriedigung ublr die anhaltende Dynamik
und die damit verbundenen Er{olge. Andererseits wurde vielfach darauf hingewiesen,
dass die Abgrenzung der Kerninfo-rmatik von Hybriden und zugewandten Berufen nicht
einfach sei und auch zu widerspruchlichen Eniwicklungen fulire. Daruber hinaus wird
immer deutlicher, dass eine grosse und weiter anwachsende Zahl von Akteuren in
diesem Feld Eigeninteressen anmelden und in Entscheidungsprozessen berucksichtigt
werden wollen. Je nach Moglichkeit forcieren solche Akteure auch priijudizierend-e
Entwicklungen und tragen dazu bei, dass konkurrierende Handlungsopiionen mit zum
Teil widerspruchlichen Zielsetzungen auf dem Markt auftreten. Nicht-zuietzt wird auf die
unabdingbare Verknupfung von Grund- und Weiterbildung und die damit zusammen-
hdngenden strukturellen Koordinationsbedurfnisse hingewi-es en. Zur Sprache kommen
aber auch die Gefahren dieser Verknupfung, so bspw. hinsichtlich der Finanzierungs-
modalitdten: hier wird von vielen Befragten ausdrucklich das Primat der GrundOitdunt ior
den Bedurfnissen des Weiterbildungsbereiches betont und darauf verwiesen, dass-sich
letztere selbst zu finanzieren habe.

G I e i c h ste I I u n g s p roj e Re :
ln Bezug auf die Projektvorhaben nach Art. 2c dusseften sich in der letzten Interview-
runde insbesondere einige kantonale Befragte sehr zufrieden: Offenbar stellen sich nun
fur einze_lne Projekte spurbare Erfolge ein, was die Befragten insbesondere darum freut,
da das Gleichstellungsanliegen des LSB 2 sich lange als speziell schwierig umzusetzen
und zu bearbeiten enrvies. Hier fEillt nu1 auf, dass gerade kantonate projlkttrdger sich
zunehmend mit der Entwicklung und Begleitung von Gleichstellungsprojektei identi-
fizieren. Die Akzeptanz von Gleichstellungsanliegen scheint uns lm-Aericntsjahr noch
einmal gestiegen zu sein. ln Kantonen, wo Gleicfrstellungsbeauftragte die kantonalen
Berufsbildungsdmter als Mittragende von Projekten unterstutzen, entJteht verstdrkt eine
positive Dynamik.. Mehrere Projektverantwortliche bekunden mit dem Gleichstellunts-
anliegen aber nach wie vor auch Muhe: fur sie ist die Frage, welche Massnahmen h'ier
sinnvoll zu unternehmen seien, immer noch nicht beantwortet.

Auch im Hinblick auf die Positionierung der Gleichstellung ats Querschnittaufgabe im
LSB 2 fallen die Urteile ambivalent aus: einerseits bedauern manche projekttrdgEr, dass
hinsichtlich des Gleichstellungsanliegens Ressourcen fehlen wgrden und relevantes
Know-How vor Ort nicht genugend vorhanden sei. Aus dieser Sicht wird denn auch die
Ablehnung des Projektes ,,Einsetzung von Regionalverantwortlichen" (im Rahmen des
Lehrstellenprojektes ,,16+") durch das BBT bedauert. Andererseits empfindet eine andere
Gruppe unserer lnterviewpaftnerlnnen die Positionierung des Lehrstellenprojektes ,,16+,,
als Querschnittakteurin, die eben dieses Know-How zur Verfugung stellt,'ali unnotib Ui.
gar stdrend' Dabei bleibt allerdings meist unklar, worauf sich diesekritik bezieht.
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Wdhrend eine wachsende Minderheit der Befragten sowohl die Rolle wie auch die von

,,16+" erbrachten Beratungsdienstleistungen positiv beurteilt und angibt, daraus einen

Nutzen zu ziehen, bleibt eine Mehrheit der Befragten stumm. Entweder ist ,,16+" mit

seinen Angeboten nicht bekannt oder als Akteurin insofern nicht bedeutsam, als ihre

Dienstleistungen nicht nachgefragt werden.

I nfo r m ati o n s d i en stl ei st u n g e n :
Die rechtsetzenden Texte sehen explizit vor, dass im Rahmen des LSB 2 lnformations-

dienstleistungen gef6rdert werden sollen, wobei diese im Verbund angeboten und/oder in

direkter Zusammenarbeit mit dem BBT zu erbringen sind. Nach Realisierungsstand und -

qualitiit von Projekten im Bereich der lnformationsdienstleistungen befragt, iiusserten

vereinzelte lnterviewpartner ein gewisses Unverstdndnis gegentrber dem BBT. So wurde

darauf hingewiesen, dass zwar im LSB 1 und auch im LSB 2 viele entsprechende
Projekte lanciert worden seien, das BBT einzelnen Projekten gegenuber im Verlauf des

Berichtsjahres aber entweder die Legitimation und/oder die Zusicherung weiterer
Ressourcen entzogen habe. Unklarheiten bestimmen auch das Bild, welches sich die

Befragten vom Projekt ,,Schweiz. Bildungsseruel' machen, da eine klarere Ausrichtung

auf die duale Berufsausbildung erwartet worden war.

tntegration der Berufe aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und Kunst (GSK):

Obs[hon die GSK-lntegration aus Sicht des Gesamtsystems Berufsbildung zurzei!lnd
fur die kommenden Jahre ein sehr wichtiger Entwicklungsstrang darstellt und das BBT in

den Richtlinien Akteure aus dem GSK-Kreis explizit zur Teilnahme am LSB 2

aufgefordeft hat, sind nach Ablauf des Berichtsjahres nur wenige, wenn auch grosse

Rropt<te explizit darauf ausgerichtet, die GSK-lntegration voranzutreiben. Zu diesen

*enigen Projekten dusserten sich die Befragten durchgehend positiv. Einerseits wurde

der linovationscharakter der Projekte hervorgehoben, andererseits die positive Dynamik
der Akteure in diesem Feld unterstrichen. Unsere Interviewpartner, insbesondere jene,

die (noch) keine konkreten Projektvorhaben zur GSK-lntegration realisieren, weisen auf

folgende kritische Punkte hin:
. Auf Ebene der Venrvaltungen ist die GSK-lntegration in sehr unterschiedlichem

Ausmass konzipiert und nur vereinzelt vollzogen'
o Die kunftigen Umsetzungspartner sind erst vereinzelt bekannt.
. Die ,,Ausmarchung" innerhalb und zwischen den Subsystemen Gesundheit, Soziales

und Hauswirtschaft in ihren Varianten steht noch aus'
. Es bestehen erhebliche Unsicherheiten daruber, inwiefern und in welcher Hohe die

GSK-Integration Folgekosten zeitigen wird.

Nebst diesen LSB 2-Kernbereichen haben mehrere Befragte auch die Reform der kauf-
mdnnischen Grundausbitdung (RKG) erwAhnt, die zwar keinen direkten Bezug zum

LSB 2 aufweist und diesem zeitlich vorgelageft ist, deren Umsetzung und Folgen jedoch

insbesondere ftir viele kantonale LSB 2-Programme relevant werden:

Bis zum Ende des Berichtsjahres partizipiert die KV-Reform nur mit einem Projekt
(lnteressenGemeinschaft Kaufmiinnische Grundausbildung IGKG, Supportdienstleist-
ungen und Datenbank) zulasten der Bundestranche am LSB 2. Dagegen zeitigt die RKG

bzw. deren Einftihrung und Umsetzung Folgekosten, die vielfach uber die kantonalen
LSB 2-Tranchen abgewickelt werden. So werden in den RKG-Pilotkantonen die durch

Pilotklassen oder Schulung der Lehrmeister u.d. anfallenden Kosten in mehreren F6llen

tiber die LSB 2-Gelder mitfinanziert (Einzelprojekte oder Reservenbildung). Kritische
Aussagen zu den Folgen resp. Folgekosten der RKG-Reform fur den LSB 2 wurden
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insbesondere von Veftretern derjenigen Kantone gedussert, die nicht am Pilot teil-
nehmen. Diese dussern insbesondere Bedenken gegenuber dem Einfuhrungszeitpunkt
der Reform und den Folgekosten, die eine ,,geordnete" Einfuhrung zwangsliiufig zeitigen
werde. Die entsprechenden von den Kantonen zu erbringenden Supportdienstleistungen
kdnnten denn auch nur uber verbleibende LSB 2-Reserven abgedeckt werden. Vereinzelt
schliesslich wurde auch die Frage aufgewor{en, inwiefern die eventuelle Ansiedelung von
lnformatik- resp. Hybridberufslehren im Bereich der kaufmdnnischen Ausbildungen in der
RKG -Ref o rm Ber0cksichti g un g f inden wu rde/sol lte.

Reorganisation des BBT und Verdnderung der personellen Zustdndigkeiten:
Einzelne lnterviewpaftnerlnnen haben, angesprochen auf den Realisierungsverlauf ihrer
Projekte, spontan die wesentlichen Verdnderungen im BBT durch die Reorganisation des
Amtes angesprochen. ln diesem Zusammenhang wurden von manchen Befragten Un-
sicherheiten resp. lrritationen zum Ausdruck gebracht daruber, dass das BBT im zweiten
Halbjahr 2001 vorubergehend kein verldsslicher Ansprech- und Umsetzungspartner
gewesen sei. Die Reorganisation des Amtes und die damit verbundenen personellen
Wechsel haben sich nach Massgabe mehrerer Befragter als Unsicherheitsfaktor im
Realisierungsprozess einzelner Projekte enryiesen. Zum Teil stellen sich lnterview-
partnerlnnen denn auch die Frage, inwiefern einzelne Projekte nicht grundsdtzlich Gefahr
laufen, abgebrochen zu werden, wenn sich die personellen Anderungen auch in
inhaltlichen Entscheiden niederschlagen.

Der Realisierungsverlauf der Projekte wird insgesamt 0berwiegend positiv bewertet. Sieht
man vom Venraltungs-, Reporting- und Controllingaufwand ab, treten systematische
Schwierigkeiten auf Ebene der Einzelprojekte bislang kaum auf. Als problematisch
werden z.T. die Entwicklungen in einzelnen F6rderbereichen und/oder geforderten
Berufsfeldem empfunden, in dem sieh diese in teils widerspr0chliche Richtungen be-
wegen und sich solche Widerspnichlichkeiten potenziell hemmend auf die Realisierung
einzelner Projekte auswirken w0rden. ln diesem Zusammenhang werden z.B. die
Abgrenzung zwischen und innerhalb der Subsysteme (bspw. Keminformatik und Hybride,
GesundheiUSoziales/Hauswirtschaft), die kritische Situation um das Grossprojekt 

"l-CH"bzw. um die Modularisierung der lnfonnatiklehre, die Akzeptanz und Verankerung der
Gleichstellung als Querschnittaufgabe, und die Folgekosten von Einzelreformen FXC)
f0r den LSB 2 sowie schliesslich die Neuausrichtung des BBT dargestellt.

3.1.2 Zusammenarbeit

Um ein Bild uber den Verlauf der Zusammenarbeit auf Kantonsebene resp. zwischen
Projekttrdgern und Projektverantwortlichen erstellen zu konnen, fragten wir nach der
Qualitdit der Zusammenarbeit mit Auftragnehmerlnnen einerseits, andererseits zur Gute
der Kooperation mit dem BBT und anderen Projekttragenden.

Die Zusammenarbeitsqualittit mit Auftragnehmenden wurde von unseren kantonalen
lnteruiewpartnern mehrheitlich positiv umschrieben. Aufgrund von Erfahrungen aus dem
LSB 1 mussten geringfugige Verdnderungen vorgenommen werden. Diese enrveisen sich
im bisherigen Verlauf des LSB 2 als richtig. Die G0te der Zusammenarbeit wird nicht
zulelzt darauf zuruckgefuhrt, dass es sich bspw. mehrheitlich um bekannte, traditionelle
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Paftner des kantonalen Berufsbildungsamtes handelt. Unsicherheiten treten doft auf, wo

Neuland betreten wird sowohl, was die Projektinhalte, als auch was die Umsetzungs-
partnerlnnen betrifft, so z.B. in den Bereichen der lnformatik oder der Gesundheits- und

Sozialberufe.

Befragt nach der Qualitdt der Zusammenarbeit mit dem BBT, zeichnen unsere

lnterviewpartnerlnnen insgesamt auch fur das vergangene Jahr ein positives Bild. Die in
der Aushandlungsphase noch spurbare, in wenigen Einzelfdllen recht heftige lrritation

uber eine zu starke Einmischung in die operative Ebene der Projekte durch das BBT
scheint sich gelegt zu haben. Nur noch in ein oder zwei lnterviews mit kantonalen
Verantwofilichen wurden solche lrritationen sp0rbar. Ansonsten wurden, wie bereits
angesprochen, insbesondere die Controllingvedahren von Vielen moniert. Zudem stieg
bel manchen Befragten gegen Ende des letzten Jahres die Verunsicherung bzw.

teilweise auch Verdrgerung hinsichtlich der personellen Neubesetzung praktisch aller

Schlusselpositionen des Amtes im Vollzug LSB 2.

Wir haben unsere lnterviewpartnerlnnen auch zur Entwicklung der Zusammenarbeit auf

der Ebene des Berufsbildungssystems befragt. Hier wurde einerseits die Konsolidierung
regionaler Zusammenarbeitsformen (bspw. Zentralschweizer Bildungsdirektoren Konfe-
reiz ZBK) zur Kenntnis genommen. Solche Entwicklungen werden von den Meisten
Befragten positiv gewertet, wenn auch vereinzelt durchaus Schwierigkeiten
angesprochen werden: so fuhre z.B. der Weg zur verstiirkten Zusammenarbeit zwangs-
laulig auch uber Schwerpunktbildungen, die einen gewissen ,,Verteilungskampf" mit sich

bringen.

Nach dem Verlauf der Zusammenarbeit in den vom BBT initiierten regionalen Erfahrungs-
gruppen befragt, 6usseften sich diejenigen Interviewpartnerlnnen, die an solchen
Edahrungsgruppen aktiv teilgenommen haben, sehr positiv. Diese Gruppe bedaueft denn
auch, dass solche Angebote (bisher) nicht fldchendeckend realisiert worden sind.

Auch die institutionelle Ausdifferenzierung des Berufsbildungssystems, welche im Be-

richtsjahr unter anderemin der Grundung der SBBK gipfelte, wurde uberwiegend
zustimmend zur Kenntnis genommen, wobei hier oft darauf veruviesen wurde, dass mit

der Neugrundung moglicherweise mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet werden.

Befragt nach einem Gesamteindruck zur Entwicklung der Zusammenarbeit im LSB 2
verwiesen viele lnterviewpartnerlnnen auf die zunehmende Komplexitdit der Koope-

rationsstrukturen. lsoliert lasse sich kein Projekt mehr realisieren. Vielmehr bestehe die

Herausforderung fur Projekttragende darin, moglichst alle ,,Stakeholders" in einem
Bereich zu identifizieren und deren Anliegen und lnteressen koordiniert zu ber0ck-

sichtigen. So spielen denn auch fur viele Projekte des LSB 2 sowohl die Kantonsebene
als auch die nationale Ebene eine gewichtige Rolle. Hier den Uberblick zu behalten und

den Realisierungsprozess so voranzutreiben, dass einerseits die lokalen Bedudnisse
berucksichtigt und andererseits die Entwicklungen in anderen Kantonen resp. auf

Bundesebene nachvollzogen werden konnen, wird als zunehmend schwierig beschrie-
ben.

Wdhrend einzelne Interviewpaftnerlnnen die Komplexitdt und Ebenenvielfalt in den

Vordergrund ihrer Gesamtbeurteilung stellen, veruveisen andere Befragte auf die grossen
Chancen, die neue Zusammenarbeitsformen bieten. Zwar fuhre die verst6rkte Zusam-
menarbeit bspw. von Kantonen zu erhdhtem Koordinationsbedarf, gleichzeitig bringe sie

sowohl hinsichtlich des Informationsaustauschs als auch in Bezug auf Synergiegewinne
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entscheidende Vorteile, Nicht zu unterschatzen sei zudem die Moglichkeit, mittels
Zusammenarbeit im Gesamtsystem an Bedeutung zu gewinnen und so in Verteilungs-
fragen stdrker auftreten zu konnen.

Die Zusarnmenarbeit im LSB 2 wird gesamthaft positiv bewertet, wobei traditionelle Um-
setzungspartner als Stabilitdtsgaranten aufgefUhrt werden. Unsicherheiten bestehen dort,
wo ein bislang nicht bekanntes Berufsfeld mit neuen Partnem (bspw. lntegration der
Gesundheits-, Sozial- und Kunstberufe) oder ein relativ neues und sehr dynamisches
Berufsfeld (lnformatik) bearbeitet werden. Die Zusammenarbeit ilber verschiedene
Ebenen (lokal, kantonal, interkantonal, national) hinweg wird unterschiedlich beurteilt Die
einen sehen darin die Gefahr einer Uberkomplexitit und Ubersteuerung, andere sehen
darin Chancen hinsichtlich Wissenstranfer, Synergiegewinnen und VerAnderung der
Machtverhdltnisse.

3.1.3 Rahmenbedingungen und deren Verdnderung

Der LSB 2 lAsst sich weniger gut, als noch sein Vorldufer, von der ,,Berufsbildungs-
landschaft" generell und deren Veriinderungen abgrenzen: insbesondere diejenigen
Projekte, die im Zusammenhang mit der Revision des BBG stehen bzw. generell inno-
vative Massnahmen vorschlagen, sind dementsprechend direkt von wesentlichen Verdn-
derungen des Kontextes betroffen.

Die Beratung des Gesetzesentwurfes zum nBBG durch den Nationalrat hat auf politischer
Ebene zu Verdnderungen der Rahmenbedingungen des LSB 2 gefuhrt, schaffte der
Nationalrat doch erhebliche Differenzent" zum bundesrdtlichen Vorschlag. Die entsprech-
enden Beschlusse der Volkskammer hatten direkte Auswirkungen auf einzelne LSB 2
Projekte, so z.B. auf das Projekt zur Lancierung des Modells ,,Berufsfachschulen".

Auch was die finanzielle Beteiligung des Bundes betrifft, sandte der Nationalrat ein Signal
aus. Mit der vorgesehenen Erhohung des Bundesanteils an der Finanzierung der
Berufsbildung wurden generell Hoffnungen geschurt. Hier gilt es darauf hinzuweisen,
dass sich angesichts der Budgetdiskussionen in den Kantonen, den anstehenden
Budgetdebatten (Botschaft zur Forderung von Bildung, Forschung und Technologie) auf
Bundesebene und vor dem Hintergrund der finanzpolitischen Vorgaben (Haushaltsziel,
Schuldenbremse) diese Hoffnungen enttduscht werden konnten. Dies wird zwar auf die
Umsetzung des LSB 2 nicht direkte Auswirkungen zeitigen, wirft aber wesentliche Fragen
im Hinblick auf die nachhaltige (finanzielle) Verankerung der mit dem LSB 2 lancierten
Massnahmen auf.

Eine wesentliche VerAnderung der Rahmenbedingungen hat sich im BBT selbst ereignet.
Nach der Neubesetzung der Amtsleitung wurde im Berichtsjahr eine Reorganisation des
Amtes vorgenommen, welche teils Verdnderungen der Zustdndigkeiten, teils
Richtungswechsel hinsichtlich laufender Projekte gezeitigt hat. Seitens der Partner des
BBT wurde die Phase der Neuorganisation als Ubergangsphase wahrgenommen. Diese
Ubergangssituation zeichnete sich dadurch aus,- diss die Komietenzzuteilungen

tu Siehe dazu: www.bbt.admin.ch/dossiers/nbb/d/stand.htm und www.parlament.ch
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innerhalb des BBT den Partnern zeitweise nicht mehr klar erschien und deshalb auch

unklar war, wer als verpflichtungsfdhige/r Ansprechpaftner/in seitens des BBT

angegangen werden musse. Von vielen unserer lnterviewpartnerlnnen wurde denn auch

Oie Hbtnung bzw. Forderung geaussen, das BBT moge diesbezuglich so schnell als

moglich wieder Klarheit schaffen.

Die Beratung und einstimmige Verabschiedung des nBBG durch den Nationalrat hat

einerseits diiekte Auswirkungen auf einzelne LSB 2-Projekte (2.8. Berufsfachschulen)
gezeitigt, andererseits Hoffnungen geweckt (Erh6hung des Bundesanteils). Angesichts
der Budget- und Ressourcenrestriktionen in den Kantonen und voraussichtlich auch beim
Bund (BFT-Botschaft, Schuldenbremse) sind Vorbehalte gegen0ber einer allfdlligen
Zunahme der Mittelf0r die Berufsbildung angebracht.

Die organisatorischen und personellen Verdinderungen im BBT haben Unsicherheiten bei

den LSg Z-Urnsetzungspafinerlnnen verursacht und es wurde verschiedentlich der
Wunsch ge6ussert, dass sich die Situation seitens des BBT schnellstmoglich stabilisiere.

3.2 Programmsteuerung mittels Leistungsvereinbarungen

Dass Mehrtachprojekte im LSB 2 zwingend im Rahmen von Leistungsvereinbarungen
(LV) zwischen dem BBT und den Proiekttrdgern umgesetzt werden sollen, stellt eine
wesentliche Bedingung des Vollzuges des LSB 2 resp. dessen Steuerung dar. Auf
Wunsch des BBT haben wir im Berichtsjahr der Frage nach der Praktikabilitdt und dem
Nutzen der Steuerung des LSB 2 mittels Leistungsvereinbarungen (LV) vertieft
Beachtung geschenkt.

Konkret stellte die vormalige Projektleitung LSB 2 die Frage, ob sich aus Sicht der
Evaluation das Arbeiten mit LV bewdhre, sprich eine praktikable Losung fur die

strategische und operative Steuerung des Programms darstelle, die bessere Ergebnisse
erbringt, als ein Ver{ahren ohne LV.

Diese Frage ldsst sich, dies sei der folgenden Analyse vorausgeschickt, letztlich nicht
abschliessend beantworten. Wir haben uns einer Antwort aus verschiedenen
Perspektiven angendheft :

o Erstens betrachten wir die Hintergrunde f0r die Einfuhrung des Arbeitens mit LV als
verbindliche Verfahrensvorschrift im LSB 2.
o Zweitens haben wir im Rahmen der lnterviews und anhand der Analyse der
einschldgigen Texte und Dokumente die Praxis des Arbeitens mit LV im LSB 2 erhoben.
Hier ging es auch darum, zu eruieren, ob das Arbeiten mit LV aus Sicht der Beteiligten
am LSB 2 einen konkreten Zusatznutzen erbringt.
o Drittens haben wir die Praxis des Arbeitens mit LV im LSB 2 in Bezug zu den
wesentlichen Steuerungsprinzipien, die der Bund fur den LSB 2 formulieft hat und zu

grundlegenden Voraussetzungen des,,Frihrens mit Leistungsauftrag", wie sie in Modellen
des New Public Management (NPM) formuliert sind, betrachtet.

Auf diesem Hintergrund ziehen wir abschliessend Bilanz zum Einsatz und zur Hand-
habung des lnstruments Leistungsvereinbarung im LSB 2 und zeigen Entwicklungspfade
auf.
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3.2.1 Hintergrund und Zielvorstellungen

Das BBT hat bereits fur den Vollzug des LSB 1 Leistungsvereinbarungen zwischen Bund
und Projekttrdgern, namentlich den Kantonen, vorgeschlagen und eingesetzt. Laut den
Richtlinien zum LSB 1 ging im Rahmen von LV zwischen Bund und Kantonen die Pr0fung
und abschliessende Beurteilung von Beitragsgesuchen auf die Kantone uber.16 lm Fall
des Verfahrens ohne LV dagegen war das BBT alleinige Entscheidungsinstanz uber
sdmtliche Gesuche um Beitrdge zulasten des LSB-Kredits.

Zum Schluss des LSB 1 lautete die Bilanz der grossen Mehrheit der Beteiligten zum
Verfahren der Zusammenarbeit mit LV positiv. lnsbesondere die Grundidee, wonach die
Kompetenz zur Prufung und Abwicklung der kantonalen Projekte bei den Kantonen
selber liegen sollte, fand allseitige Zustimmung.

In der konkreten Handhabung des Instrumentes LV im LSB 1 zeigten sich jedoch auch
Schwierigkeiten:
t Zum Einen vollzogen nicht alle Kantone ihre LSB 1-Programme im Rahmen von LV,
was zu Mehraufwand beim BBT aufgrund verschiedener Verfahrensarten fuhrte.
oZum Anderen erfullten sich die Eruvartungen auf beiden Seiten, bei Kantonen und BBT,
nur teilweise: die Enruartung, wonach mittels des Einsatzes von Leistungs-
vereinbarungen der Begleitungs- und Administrationsaufwand seitens des BBT sinken
wurden und entsprechend freigesetzte Ressourcen fur die strategische Steuerung
eingesetzt werden konnten, edrlllte sich nicht in zufriedenstellendem Mass. Seitens der
Kantone wurde umgekehrt moniert, dass der formell zugestandene Handlungsspielraum
in der Realitiit nicht bestanden hdtte, indem das BBT sich im Einzelfall doch (zu) stark in
die operative Steuerung einzelner Projekte eingemischt habe.

Insgesamt gesehen liess sich im LSB 1 eine durchgdngige Trennung von operativer und
strategischer Steuerung durch das Verfahren mit LV nicht zufriedenstellend erreichen.
Das Grundprinzip des Arbeitens mit LV bzw. des ,,Fuhrens mit Leistungsauftrag" mit
seinem Grundgedanken der Trennung von strategischem und operativem Geschdft
wurde jedoch nicht in Frage gestellt: vielmehr sollte seine Umsetzung im LSB 2
verbesseft werden.

Aufgrund dieser Feststellungen reagierte das BBT im Hinblick auf den LSB 2 und schlug
zwei Neuerungen vor:
o Erstens war im LSB 2 zwischen BBT und allen Trdgern von Mehrfachprojekten,
namentlich den Kantonen, zwingend eine Leistungsvereinbarung vorzusehen und die
Verfahren (Antragstellung, Controllingverfahren, Reporting, usw.) wurden systematisiert
bzw. standardisiert. Ziel dieser Neuerungen war laut BBT, einerseits Kompetenzen und
Ressourcen an die Projekttragenden abzutreten, andererseits die zu erbringenden
Leistungen zu definieren, die Modalitdten des Controllings festzulegen und die Pflichten
(administrative Umsetzung und operative Steuerung, Projektcontrolling, Reporting z.H.
BBT, aktive Mitarbeit bei den Begleitaktivitdten und Einhaltung der Auflagen) festzulegen.
o Zweitens wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass die Umsetzung des LSB 1

vielerofts zu grossem Mehraufwand gefuhrt hatte, die ohne zusdtzliche personelle
Ressourcen hatten bewdltigt werden mussen. So schrieb der Bund auf Verordnungs-
stufe als ein Beurteilungskriterium fur Gesuche fest, dass der Umsetzung LSB 2
genOgend qualifizierte Ressourcen zur Verfugung stehen mussten. Diese zusdtzlichen

16 Lehrstellenbeschluss 1: Richtlinien zum Vollzug. Art.5, Verfahren mit Leistungsvereinbarung.
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Ressourcen wiederum kdnnen dem LSB 2-Kredit belastet werden. Damit sollte

sichergestellt werden, dass einzig Projekte bewilligt werden, fur die bei den Kantonen

genugend Ressourcen bereit stehen, um eine wirkungsvolle operative Steuerung

iicheizustellen. Gleichzeitig erhohte auch das BBT den Stellenetat des LSB 2-Teams,

um seinerseits der Steuerung und dem Vollzug LSB 2 genugend Ressourcen vedugbar

zu machen.

lnsgesamt sollten aus Sicht des BBT die mit den Kantonen und den anderen Trdgern von

Meflrfachprojekten abgeschlossenen, und aufgrund der Erfahrungen aus dem LSB 1

modifizierten Leistungsvereinbarungen die folgenden Vorteile generieren:
. Ubertragung der operativen Steuerung an die Projekttriigerlnnen und damit verbun-

den diJEnilastung des BBT und die Vergrosserung des Handlungsspielraums der

Projekttragenden
r Ubertragung der Begleitungs-, Begutachtungs- und Administrativaufgaben auf

Projektebene an die Projekttrdgerlnnen
. Verbindliche Regelung der Rechte und Pflichten der Umsetzungspartnerlnnen
. Konzentration der strategischen Steuerung des Gesamtprogramms beim BBT'

Offenbar wurde das Konzept des Arbeitens mit LV auch zu Beginn des LSB 2 von der

grossen Mehrheit der Akteure gut akzeptiert: so setzen nun alle am LSB 2 beteiligten

kantone ihre Programme im Rahmen einer LV um und auch mit den Triigern von

Mehrfachprojekten zulasten der Bundestranche wurden Leistungsvereinbarungen abge-

schlossen. l-iierzu muss allerdings angemerkt werden, dass der eine oder andere Kanton

eher gegen seinen Willen auf den Abschluss einer LV eintrat und die LV in erster Linie

als ein ,,Abwalzen" des operativen, administrativen Aufwandes vom BBT auf die Kantone

auffassi. Vereinzelt haben sich Kantonsveftreter auch dahin gedussert, dass LV unn6tig

seien, wenn ihnen nicht systematisch und in jedem Fall Nachachtung verschafft werde.

3.2.2 Zur Praxis des Arbeitens mit LV im LSB 2

Wie wurde nun die Zusammenarbeit im Rahmen von LV durch die Akteure des LSB 2

konkret gestaltet, umgesetzt und empfunden? Werden LV als Regelwerk eingesetzt und

wird dieiem nachgeleUtZ empfinden die Projekttrager, namentlich das BBT und seine

Umsetzungspaftnerlnnen, im Alltag ihrer Zusammenarbeit und des Vollzugs LSB 2 einen

konkreten Nutzen, den sie auf die LV zuruckftihren?

Diesen Fragen sind wir im Rahmen der Interviews mit den Kantonen, einzelnen Trdgern

von Projekien zulasten der Bundestranche sowie im Gesprdch mit dem Proiektleiter

LSB 2, Christoph Schmitter, nachgegangen.

Der Grundtenor der Gespriiche lautete, dass das Potenzial, das im Steuerungsinstrument
Leistungsvereinbarung steckt, im Alltag des Vollzugs LSB 2 fir die Akteure nicht zum

Tragen gekommen sei. So scheint den LV zwischen BBT und Kantonen bzw. anderen

Trdgern von Mehrfachprojekten vor allem Symbolcharakter zuzukommen. Dement-

sprJchend stehen die meisten unserer lnterviewpartner in den Kantonen dem Prinzip LV

zwar positiv, der im LSB 2 zum Zuge kommenden Form derselben tiberwiegend

indifferent gegentiber.
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Was die konkrete Handhabung des lnstruments LV betrifft, sind die Urteile der Befragten
hingegen wesentlich ,,lebhaftef' und in vielen Ftillen eher negativ. So seien in der Praxis
des Arbeitens mit LV im LSB 2 vielfach Reibungsverluste aufgetreten. Auf die Frage nach
den Stdrken und Schwdchen der konkreten Umsetzung des lnstruments Leistungs-
vereinbarung im LSB 2 erhielten wir diesbezuglich folgende Antworten:

Stdrken:
o Die grundsdtzliche ldee, mittels Leistungsvereinbarung eine Leistungs- respektive

Wirkungssteuerung politischer Programme zu erreichen, wird von fast allen Befragten
als tiberzeugend und unumg€inglich bezeichnet: Letzteres vor dem Hintergrund der
Tatsache, dass generell ein Kulturwandel in der Venrualtungstiitigkeit stattfinde (,,input
is out, output is in"), in vielen Kantonen Venryaltungsreformen nach den Grundsdtzen
des New Public Management (NPM) durchgefuhrt werden und damit Instrumente zur
Leistungs- und Wirkungssteuerung an Bedeutung gewinnen. Des weiteren sieht das
neue BBG anstelle der heutigen Aufwandsubventionierung der Berufsbildung ein
System von leistungsorientierten Pauschalen vor. So gesehen steht der Vollzug Oes
LSB 2 im Rahmen von LV an der Schnittstelle zwischen altem und (voraussichtlicfr;
neuem System.

. Der Grundsatz, wonach auf der Basis eines bewilligten Gesamtkonzeptes Kom-
petenzen und Ressourcen an die Projektverantwortlichenzu delegieren sind, wird von
der grossen Mehrheit der Befragten bejaht: so gibt insbesondere eine Mehrheit der
kantonalen LSB 2-Verantwortlichen an, dass lhnen im Vergleich zum LSB 1 mit der
Konzeption der LV im LSB 2 ein grosserer Handlungsspielraum eingerdumt wurde.. Fur das BBT verspricht der Einsatz des Instrumentes LV eine verbesserte Trennung
von operativer und strategischer Steuerung des Programms LSB 2. Gemdss dem
Grundsatz, dass eine Leistungsvereinbarung basierend auf einem Gesamtkonzept
abgeschlossen wird, wurde die Verantwoftung fur den Vollzug und das Controlling an
die Trdger ubertragen. Dadurch wiederum w0rden Ressourcen frlr die inhaliliche
Auswertung der Prozesse und der Projektergebnisse frei, was die Voraussetzungen
fur die strategische Steuerung des Gesamtprogrammes verbessern wurde.

Schwdchen:
Die konkrete Ausgestaltung und Handhabung des lnstrumentes LV im LSB 2 weist nun
im Urteil der Befragten doch einige Schwdchen auf. Als solche wurden uns
ubereinstimmend die folgenden genannt:
o Der Aufwand fur die Vorbereitung der Leistungsvereinbarung (insbesondere

Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes) wurde von vielen kantonalen Verantwortlichen
als betrdchtlich bis zu gross bezeichnet. So wurde denn auch in vielen Frillen darauf
verzichtet, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Das BBT seinerseits bedauert, dass so
viele Kantone kein verbindliches Gesamtkonzept uber die Umsetzung ihrer LSB 2-
Programme vorgelegt haben. Umgekehrt hat das Amt diesen Sachverhalt akzeptiert
und/oder nicht auf der Erarbeitung von Gesamtkonzepten vor der Bewilligung von
Beitrdgen beharrt.

. Ein weiterer Schwachpunkt der LV im LSB 2 ist nach Massgabe mehrerer kantonaler
Verantwortlicher derjenige, dass ihren Grundprinzipien gerade auch durch das BBT
nicht durchwegs nachgelebt wurde. So habe dieses den durch die LV garantierten
Handlungsspielraum der Projekttrdger durch wiederholte Eingriffe in den Gestaltungs-
spielraum der Kantone im Verlauf der Projektaushandlung und -bewilligung ebenlo
wie teilweise durch Eingriffe in operative Bereiche des Projektvollzugs eingeschrdnkt,
was in einzelnen Fdillen als sehr problematisch wahrgenommen wurde.
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a Die im Rahmen des Arbeitens mit Leistungsvereinbarungen eingesetzten Controlling-
und Reportingverfahren werden ubenruiegend (sowohl BBT-seitig, wie auch seitens
der Umsetzungspartner) als unzufriedenstellend oder gar irritierend bezeichnet. Fur

das BBT ist problematisch, dass sich mangels Gesamtkonzepten das Controlling- und

Reportingvedahren fast zwangsldufig auf die Ebene der Einzelprojekte verlageft. Die

Fulle von Zwischenberichten uber Einzelprojekte kann im BBT nicht sinnvoll verar-

beitet werden. Leistungsvereinbarungen, welchen kein Gesamtkonzept zugrunde

liegt, erweisen sich letztlich als ,,kunstliche Klammern" um eine Menge von Einzel-
prolekten. Fur das BBT erweist es sich als sehr schwierig, aus der Fulle der Berichte

uber Einzelprojekte die fur die strategische Steuerung des Gesamtprogramms LSB 2

notwendigen lnformationen zu synthetisieren. Um lnformationen ftrr die strategische
Steuerung zu generieren, m0sste im BBT eine vertiefte Auswertung der

Zwischenberichte uber Einzelprojekte, deren Bundelung und Synthetisierung zum

Bericht uber die Entwicklung des Gesamtprogramms vorgenommen werden konnen.
Fur diese Ausweftungsleistung fehlen jedoch seitens des BBT die entsprechenden
Verarbeitungskapazitdten bzw. personellen Ressourcen. Dadurch ldsst sich auch
erkl6ren, warum von einzelnen Umsetzungspartnern bemdngelt wurde, dass das BBT
auf die Reportingberichte nicht reagiere und daher oft ndtige Ruckmeldungen seitens
des Amtes ausbieiben, was sich bspw. hinsichtlich der Rechtssicherheit sehr negativ
auswirkt.
Die Verlagerung der Berichterstattung auf die Einzelprojektebene fuhft jedoch auch
fur die kantonalen Verantwoftlichen zu Schwierigkeiten: die Einzelprojekte weisen
unterschiedliche Zielsetzungen, Stossrichtungen und Periodizitdten auf. Die unter-
schiedlichen zeitlichen Abldufe der Einzelprojektvorhaben (Projektstaft, Proiektdauer
und die fur die Einzelprojekte definierten Meilensteine) haben zur Folge, dass die

Reportingpraxis eines Kantons gegenuber dem BBT sehr heterogen wird. Verstdrkt
wird diesb Problematik noch dort, wo das BBT fur einzelne Umsetzungspaftner sechs-
monatige, anstatt jtihrliche Berichterstattung verordnet hat. Nebst dem, dass dieses
Vorgeh-en an sich dem Anliegen, die Vollzugsverfahren des LSB 2 zu standardisieren
und damit fur alle Umsetzungspaftner verbindlich gleich zu gestalten, widerspricht,
werden Controlling und Reporting fur die betroffenen Akteure hier noch aufwdndiger.
ln diesen Ftillen wird das Verhdltnis von Aufwand und Ertrag tatsachlich kritisch.

o

Einerseits fAllt auf, dass die ldee der Leistungsvereinbarung an und f0r sich generell

positiv aufgenommen wurde und wird. Gleichzeitig machen die Aussagen unserer
Auskunftspersonen aber deutlich, dass die Umsetzung der ldee "F0hren mit

Leistungsauftrag'einerseits die Erwartungen nicht zu erfullen vermochte, und anderer-
seits zu Problemen im Alltag des Vollzugs des LSB 2 gef0hrt hat. Unseres Erachtens

wurden denn auch einige zentrale Punkte hinsichtlich des Nutzens und der Praktikabilitdt

des Arbeitens mit Leistungsvereinbarungen nicht beachtet bzw. nicht durchgesetzt, so

dass das lnstrument der LV sein Potenzial zur Steuerung des LSB 2 nicht entfalten

konnte: So wurde vor allem der Notwendigkeit, einer Leistungsvereinbarung einen Kata-

log definierter Leistungen resp. zu erzielender Wirkungen in Form eines Gesamt-
konzeptes zu Grunde zu legen, nicht durchgiingig Nachachtung verschafft.

Betrachtet man die abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen faln auf, dass der
Grundsatz, wonach flichendeckend dieselben formalen Elemente angewendet werden
miissen, nicht eingehalten wurde. Nur eine Minderheit der Leistungsvereinbarungen baut

inhaltlich auf einem verbindlichen Gesamtkonzept auf und definiert die zu erbringenden

Leistungen in Bezug auf das Gesamtkonzept. Weiter fillt auf, dass Leistungen in der
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Regel dahingehend definiert werden, dass die aufgefuhrten Einzelprojekte abgewickelt
werden miissen.

lnsgesamt blockiert die Tatsache, dass in den meisten LV des LSB 2 das Abwickeln von
Einzelvorhaben als Leistung definiert wurde, die Trennung von strategischer und opera-
tiver Steuerung. Das mehrheitliche Fehlen von Gesamtkonzepten als Grundlage fur die
Leistungsvereinbarung hat insgesamt vielfAltige, 0benruiegend ung0nstige Folgen fur den
Vollzug des LSB 2 und insbesondere auf die Controllingverfahren. Hier frihrt die Fixierung
auf Einzelprojekte seitens der Projekttriger zu sehr aufwendigen Berichtsverlahren und
seitens des BBT zu einer lnformationsflut, die irn Amt kaum sinnvoll bewdltigt werden
kann. Dementsprechend f6llt es fOr beide Seiten schwer, aus den Controllingbarichten zu
Einzelprojekten lnformationen abzuleiten, die f0r die Programmebenb bzw. die
strategische Steuerung des LSB 2 n0tzlich sind.

3.2.3 voraussetzungen des Arbeitens mit Leistungsvereinbarungen

Das BBT hat f0r den LSB 2 vorgesehen, eine Leistungs- und Wirkungssteuerung zu
verwirklichen. Wie im vorherigen Kapitel3.2.2 dargestellt, hat sich diese Steuerungsiogik
nun in der konkreten Handhabung der LV im LSB 2 nicht gewinnbringend durchietzen
konnen. Einen Erkldrungsansatz fur diese Tatsache haben wir darin gesehen, dass ftrr
die im LSB 2 abgeschlossenen LV in der Mehrheit der Fdlle ein Gesamtkonzept, welches
die zu erbringenden Leistungen definiert, als Basis der Vereinbarung fehlt.

lm Folgenden legen wir dar, dass nicht nur diese formale Voraussetzung fur das
gewinnbringende Arbeiten mit LV nicht genugend erfullt wurde, sondern dass auch
wesentliche konzeptionelle Voraussetzungen fur den Einsatz von LV nicht erftillt sind: so
steht zum Einen die dem LSB 2 inhdrente Steuerungslogik zum Teil im Widerspruch mit
dem Prinzip des Ftlhrens mit Leistungsauftrag, und zum Anderen konnte einzelnen der
zentralen Elemente der Venrualtungsfuhrung nach den Grundsdtzen des New public
Management (NPM) (2.B. Globalbudget) nicht Rechnung getragen werden.

Steuerungsprinzipien des LSB 2
Eine Grobanalyse der rechtsetzenden Texte (Lehrstellenbeschluss2, Finanzierungs-
beschluss, Lehrstellenverordnung ll) zeigt, dass im Fall des LSB 2 seitens der Legislative
die Lehrstellensituation als gesellschaftliches Problemfeld definiert und als kbnkrete
Handlungsfelder der Mangel an Ausbildungspldtzen in Hightech- und anspruchsvollen
Dienstleistungsberufen, das enge Berufswahlspektrum der Frauen, die prekdren
Ausbildungsmoglichkeiten ftir,,Leistungsschwdchere" resp. ,,praktisch Begabte" sowie der
Ubergang zum nBBG bezeichnet wurden. Die Definition der mit dem LSB 2 in diesen
Handlungsfeldern zu erzielenden Wirkungen wurde sehr vage vorgenommen: das
Parlament setzte den Vollzugsorganen zwar die Ziele, das Lehrstellenangebot zu
erhohen und strukturelle Probleme auf dem Lehrstellenmarkt zu lindern, die tatsdchliche
Gleichstellung von Frau und Mann zu fordern, neue Formen der Zusammenarbeit in der
Berufsbildung zu erproben und Reformen im Ubergang zum revidieften Berufsbildungs-
gesetz vorzubereiten. Diese in Art.1 LSB 2 aufgefuhrten Ziele werden jedoch durch die
Ausfuhrungen in Nt2 (unterstutzte Vorhaben) nicht wesentlich prdzisiert.
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Alles in allem uberliess es die Legislative der Verwaltung und damit dem BBT, strate-

gische Ziele fur die aufgeftrhrten Problemfelder zu formulieren und entsprechende

f-ndikatore n zur laufenden undioder ex-post Ermittlung des Zielerreichungsgrades zu def i-

nieren. Der LSB 2 folgt somit vom Grundsatz her der Logik einer lnputsteuerung mittels

Festlegung von Ressourcenschwerpunkten'

ln der Lehrstellenverordnung ll folgte der Bundesrat diesem grundlegenden konzep-

tionellen Ansatz und umschrieb lediglich Kriterien fur die lnputsteuerung. Die Wir-

kungsebene wurde hingegen auch hier nicht ausgeleuchtet'

Der LSB 2 wurde seitens der politischen Akteure (Legislative, Exekutive) als Forder-

instrument konzipiert, das einei lnput- und Finanzsteuerungslogik folgt und damit_die

Formulierung strategischer Ziele sowie die Ausgestaltung der Uberprufung von Ziel-

eneichung und Wirkungen der Massnahmen der Verwaltung 0berldsst.

Diese dem LSB 2 inhirente Steuerungslogik steht nun im Widerspruch zum Ansatz des

Fuhrens mit Leistungsauftrigen:
o Das vom BBT fUr den Vollzug des LSB 2 gesetzte Ziel, wonach dem Aspekt der

Leistungs- und Wirkungssteuerung grosse Bedeutung zugemessen werden solle, ist

mit dem Wortlaut der rechtsetzenden Texte in dem Sinn nicht vereinbar.
. Daraus resultiert ein Spannungsfeld zwischen den rechtlichen Vorgaben resp. der

vom Parlament verfolgten lnputsteuerungslogik und dem Ziel des Arntes, auch mit

Blick auf das nBBG der Leistungs- und Wirkungssteuerung des LSB 2 mehr

Bedeutung zuzumessen.

Fur das BBT resultiert daraus die Schwierigkeit, im Vollzug LSB 2 gleichzeitig wider-

spruchlichen Steuerungslogiken gerecht zu werden. Die Durchsetzung des modemen
Prinzips des Ffihrens mit Leistungsvereinbarungen wird sornit von Beginn weg erschwert.

Leistungsvereinbarungen nach NPM-Modellen

ln der neueren NPM-Literatur werden Leistungsvereinbarungen und Globalbudgets als

zentrale Bausteine einer modernen Venrualtungsfuhrung verstanden. Als Leistungs-

vereinbarung werden demnach Auftrdge, Kontrakte und Vereinbarungen bezeichnet, die

Aufgaben, K-ompetenzen und Verantwortung zwischen Politik, Venrualtungseinheiten und/

oder Dritten regeln. Zenlrale Elemente einer LV sind demnach:
. die konkrete Ausformulierung der strategischen und der operativen Ziele
o die Definition der zu erbringenden Leistungen
. die zur Vedugung gestellten Mittel (Globalbudget)'

Mit dem lnstrument der LV wird auf die Entflechtung von strategischer und operativer

Steuerung hingearbeitet. ln der Logik von NPM-Konzepten soll damit die Praxis der

Ordnungslunkt-ion (Verfugung durch den Zentralstaat) einer Verhandlungslogik weichen,

nach der der Zentralstaat seinen gleichberechtigten Partnern Kompetenzen im operativen

Bereich abtreten und damit eine leistungsbezogene und flexiblere Abwicklung des

Vollzugs staatlicher Aufgaben ermoglichen soll. Ziele dabei sind eine tiefere Regu-

lierungldichte, die Stiirkung strategischer Steuerung in den Hdnden demokratisch legiti-

miertJr Akteure, die flexiblere Handhabung der operativen Steuerung seitens der Verwal-

tung, die Fokussierung auf die Produktequantitdt und -qualitdt (,,input is out, output is in")

und in letzter Konsequenz die wirkungsbezogene Steuerung der Produkte.
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Einige Voraussetzungen fur eine diesen Kriterien entsprechende Handhabung von
Leistungsvereinbarungen sind nun, wie oben dargestellt, schon in der grundlegenden
Konzeption des LSB 2 behindert: so basiert der LSB 2 auf der Logik einei lnput-
steuerun g, anstatt derjen igen einer Outputsteuerun g.

Des Weiteren wurden bei der konkreten Ausgestaltung und Handhabung des lnstruments
LV im LSB 2 zum Teil erhebliche Anpassungen gegen0ber den konzeptionellen
Vorgaben des NPM vorgenommen. Die wichtigste solche Anpassung bzw. Abweichung
vom Prinzip des Fuhrens mit LV ist die vorgdngige Definition der kantonalen LSB 2-
Anteile (50 Mio. Kantonstranche) und damit die Abkehr von einer leistungs- respektive
wirkungsbezogenen Definition der Mandate. Statt dessen wurde die Ressourcen-
steuerung in den Vordergrund gestellt.

ln folgender Tabelle sind die konzeptionellen Vorgaben f0r die Praxis des Frihrens mit LV
nach NPM, die festgeschriebenen resp. ableitbaren Vorgaben aus den rechtsetzenden
Texten zum LSB 2 und die effektive Umsetzung in Rahmen der Lesitungsvereinbarungen
des LSB 2 zusammengestellt:

Tabelle 7 
= 

Konzept und Umsetzung des lnstruments Leistungsvereinbarung

Vorgaben ftir LV nach NPM-
Konzepten

LSB2-Vorgabenfiir
Leistun gsvereinba runqen

Vergleich Umsetzung LSB2 und
Vorgaben

Definition von Produktegruppen
und Produkten

Gesamtkonzepte zu den LV lm LSB 2 nur vereinzelt umgesetzt (wenige
Gesamtkonzepte) resp. nicht umsetzbar
(bspw. wenn nur 1 kantonales Projek oder
Strategie der anteilsmAssigen Subventionier-
ung ohne Schwerpunktbilduno)

Def inition der strategischen
Wirkungsziele und adAquater
lndikatoren zur WirkunqsprUluno

Delinition von Wirkungszielen
(implizit auch Definition
addquater Wirkungsindikatoren)

lm LSB 2 nur in AusnahmefAllen umgesetzt

Definition operativer
Handlungsziele und adAquater
Outputindikatoren

Definition von Meilensleinen Ansatzweise umgeselzt, wobei unter-
schiedlichste Ebenen berticksichtigt und
lndikatoren nur vereinzelt definiert wurden

Leistungsdef inition hinsichtlich
der Produktegruppen resp. Der
Produkte

Leistungsdef inition hinsichtlich
der kantonalen
Gesamtkonzepte

Leistungen wurden nur implizit festgehalten,
wobei die Abwicklung der Einzelvorhaben oft
als zu erbringende Leistung angenommen
wurde

Definition von Globalbudgets mit
Blick aul die Produktegruppen
resp. Produkte

Verteilschliissel zwischen
Bundestranche und Kantons-
tranche und Verteilsch[issel
nach Kantonen ohne direkten
Bezug zu Produklen resp.
Leistunqen

Nicht umgesetzt, da der Verteilschhissel
unabhdngig von den Gesuchen zum Ab-
schluss von Leistungsvereinbarungen erstellt
wurde. Das BBT ist als Letztentscheidungs-
instanz festgeschrieben, was eine lormelle
Kompetenzabtretunq verunmoqlicht

Strategische Steuerung durch
Legislative resp. gewiihlte
Exekutive.
Operative Steuerung durch
gleichwertige Departements-/
Direktionsvorsteherlnnen resp.
Chefbeamte
Die horizontale Koordination
muss durch Produktegruppen-
oder Produktedefinition
sicheroestellt werden

Strategische Steuerung durch
Legislative

Strategische und operative
Steuerung durch Verwaltung

Es bestehen teilweise Unterschiede
hinsichtlich der Position der Unter-
zeichnenden der Leistungsvereinbarungen.
Seitens des BBT zeichnete der Vorsteher
eines Leistungsbereichs verantwortlich,
seitens der Kantone sind teilweise
Departements- resp. Direktionsvorsteher-
lnnen oder Amtsvorsteherlnnen
verantwortlich.
Die horizontale Koordination erfolgt nur
informell (Bsp. RKG, lnteqration GSK-Berufe)
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3.2.4 Bilanz

Die Bilanz uber Ausgestaltung und Handhabung des Steuerungsinstruments Leistungs-
vereinbarung im LSB 2 ist aus der Sicht der Evaluation ambivalent:

Auf der konzeptionellen Ebene verunm6glichen der vorg&ngig festgelegte fixe Vedeil-
schlussel fur die Gelder des LSB 2 und die Festlegung des BBT als Letztent-
scheidungsinstanz eine konsequente Umsetzung des Konzepts Leistungsvereinbarung.
lnsbesondere erschweren diese konzeptionellen VorEaben die Trennung von
strategischer und operativer Steuerung.

ln der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung der LV wurde zudem seitens der Akteure
darauf vezichtet, konsequent Gesamtkonzepte als Grundlage und integralen Bestandteil
der Leistungsvereinbarungen zu erarbeiten, Leistungen zu definieren und adiiquate
Leistungs- und Wirkungsindikatoren abzuleiten. Alles in allem haben sich die Prinzipien
des Arbeitens mit LV im konkreten Vollzug des LSB 2 nicht gewinnbringend durchsetzen
k6nnen.

3.3 Bilanz zum bisherigen Vollzug des LSB 2

Der Umsetzungsprozess des LSB 2 im vergangenen Jahr wird von den meisten unserer
lnteMewpartnerlnnen gesamthaft gesehen als zufriedenstellend bezeichnet, auch wenn
einzelne Einflussgr6ssen als kritisch beurteilt werden mussen:

Die Realisierung des grossen Teil der 405 LSB 2-Proiekte ist, nach Angaben unserer
lnterviewpaftnerlnnen, im Berichtsjahr weitgehend nach Plan verlaufen. Systematisch
auftretende spezifische Schwierigkeiten inhaltlicher oder materieller Art fur bestimmte
Projekttypen sind uns kaum berichtet worden. So sind denn otfenbar nur ganz wenige
Projektvorhaben - wir wissen konkret von 5 Projekten - bereits wieder sistiert worden.
Sieht man vom Verwaltungs-, Reporting- und Controllingaufwand ?b, treten syste-
matische Schwierigkeiten auf der Ebene der Einzelprojekte bislang kaum auf.

Als problematisch wurden dagegen z.T. die Entvvicklungen in einzelnen Forderbereichen
und/oder gef6rderten Berufsfeldem empfunden, in dem sich diese in teils wider-
spriichliche Richtungen bewegen und sich potenziell auf die Realisierung von Einzel-
projekten auswirken wrirden. ln diesern Zusammenhang werden z.B. die Abgrenzung
zwischen und inneltralb der Subsysteme (bspw. Keminformatik und Hybride, GesundheiV
Soziales/Flauswirtschaft), die kritische Situation um das Grossprojekt "l-CH" 

bzl,t. um die
Modularisierung der lnformatiklehre, die Akzeptanz und Verankerung der Gleichstellung
als Querschnittaufgabe und die Folgekosten von Einzelreformen (RKG) f0r den LSB 2
sowie schliesslich die Neuausrichtung des BBT dargestellt.

Die Zusammenarbeit unter den vielfdltigen Akteuren des LSB 2 wird von den meisten
lnterviewpailnerlnnen gesamthaft als positiv bewertet. Traditionelle Umsetzungs-
partnerlnnen werden dabei als Stabilittitsgaranten aufgef0hrt. Unsicherheiten bestehen
dort, wo ein bislang nicht bekanntes Berufsfeld mit neuen Partnerlnnen (bspw. lntegration
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der Gesundheits-, Sozial- und Kunstberufe) oder ein relativ neues und in starker
verdnderung befindliches Berufsfeld (lnformatik) bearbeitet wird.

Die Zusammenarbeit uber verschiedene Ebenen (lokal, kantonal, interkantonal, national)
hinweg, wird unterschiedlich beurteilt: Die einen sehen darin die Gefahr einer Uber-
komplexit€it und Ubersteuerung, andere sehen darin Chancen hinsichtlich Wissens-
tranfer, Synergie gewinnen und verinderun g der Machtverhaltn isse.

Was die Rahmenbedingungen des Vollzugs LSB 2 im letzten Jahr angeht, haben sich
zwei wesentliche Primissen grundsAtzlichen verAndert:
. Die Beratungen des nBBG im Nationalrat haben einerseits direkte Auswirkungen auf

einzelne LSB 2-Projekte (2.8. Berufsfachschulen) gezeitigt, andererseits Hoffnungen
geweckt (Erh6hung des Bundesanteils). Angesichts der Budget- und Ressourcen-
restriktionen in den Kantonen und voraussichtlich auch beim Bund (BFT-Botschaft,
Schuldenbremse) m0ssen Vorbehalte hinsichtlich einer allf6lligen Zunahme der Mittel
f0r die Berufsbildung angebracht werden.

a Durch die Reorganisation des BBT und die entsprechenden personellen Veran-
derungen der Verantwortlichen fiir die Umsetzung LSB 2 im BBT hat sich Unsicher-
heit bei den LSB 2-Umsetzungspartnerlnnen tiber evtl. Richtungswechsel breit
gemacht. ln diesem Zusammenhang wurde von vielen unserer Gesprichspartner-
lnnen der Wunsch ge6ussert, dass sich die Situation seitens des BBT schnellst-
m6glich wieder stabilisiere.

Abschliessend ist festzuhalten, dass das Arbeiten mit Leistungsvereinbarungen im
bisherigen Verlauf die Erwartungen nicht zu erf0llen vermochte. Die Ausgestaltung der
LV hat sowohl die Konzeption wie auch die Umsetzung der Controllingsvbrfahren ltart
geprigt. Da vielerorts den Leistungsvereinbarungen keine Gesamtkonzepte zugrunde
gelegt wurden, konnte ein Controllingprozess auf Ebene solcher Gesamtkonzepte nicht
eingeftihrt werden. Daraus folgte in der Umsetzung des Controllings eine Vervielf6ltigung
des Aufwandes seitens der Projekttrdger, insbesondere im Rahmen der Berichterstattung
an das BBT. Beim Bundesamt selber fiel dagegen, angesichts von 0ber 400
Einzelprojekten, eine kaum bewiltigbare lnformationsflut an. Diese Entwicklungen
eaeugten Frustrationen auf beiden Seiten und generierten nur in beschrinktem Masse
lnformationen, die fur die strategische Steuerung von Belang waren.

Als eine der zentralen Herausforderungen fOr das BBT ergibt sich f0r die Restlaufzeit des
LSB 2 ein erhdhter Steuerungsbedarf, da zum Einen das Ziel der strategischen
Steuerung in der bisherigen Praxis ungen0gend verwiklicht werden konnte, und zum
Anderen die Mittel des LSB 2 praktisch ausgesch6pft, d.h. f0r konkrete Projekte
disponiert sind. Angesichts dieser Tatsache kann die Steuerung des Programms ober die
Allokation von Ressourcen nur noch dadurch sichergestellt und erm6glicht werden, dass
bereits disponierte Ressourcen wieder freigesetzt und neu verteilt werden. Entweder, es
werden irn Rahmen des Vollzugs LSB 2 keine wesentlichen Steuerungsversuche seitens
des Bundes mehr vorgenommen - und somit auch keine Harmonisierungsmassnahmen
mehr erfolgen - oder aber es werden erhebliche Konflikte entstehen aus dern Versuch,
bereits zugesicherte und reseruiefte Ressourcen wieder verfugbar zu machen.
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4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

ln diesem abschliessenden Kapitel stellen wir zuerst kurz den Gesamteindruck, den wir
im Verlauf des Berichtsjahrs vom LSB 2 gewonnen haben zusammen, Danach greifen wir
diejenigen Aspekte der Programmentwicklung und der Rahmenbedingungen des
Vollzuges auf, hinsichtlich derer aus unserer Sicht Handlungsbedad besteht. In einem
dritten Abschnitt schliesslich wenden wir uns den konkreten Empfehlungen zu, die wir im
Hinblick auf den weiteren Realisierungsprozess des LSB 2 abgeben mochten.

4.1 Gesamteindruck

Am Ende des zweiten Jahres des LSB 2 zu einem eindeutigen Urteil uber dessen
Realisierungsprozesse zu finden, fdllt schwer. Dieser zweite Lehrstellenbeschluss ist

insgesamt sehr viel schwieriger zu fassen und nach eindeutigen Kriterien zu beurteilen,
als sein Vorldufer. So erscheint er insbesondere von seinem Umfeld respektive der
aktuellen Dynamik in der ,,Berufsbildungslandschaft" weniger klar abgegrenzt und von

seinen Schwerpunkten und Stossrichtungen her vielfdltiger und diffuser. Hier druckt sich

deutlich die Dualitdt der Funktionen aus, die dem LSB 2 vom Parlament von Beginn weg
zugedacht worden ist und die in seinen Ausfuhrungsartikeln kodifiziert ist (siehe dazu
Kap. 1.1 und Kap.2.2):
o ZUITI Einen die Funktion eines Verstetigungs- respektive Konsolidierungsinstrumentes
fur Massnahmen in der Tradition des LSB 1,

o zurn Anderen diejenige eines lnnovationskatalysators im Berufsbildungssystem,
insbesondere im Hinblick auf das nBBG.

Auf der Ergebnisebene (Projekte) lassen sich beide Funktionen des LSB 2 nach-
zeichnen, ohne dass eine klare Schwerpunktsetzung auf der einen oder anderen
Funktion erkennbar wdre: vielmehr wird hier deutlich, dass mit dem LSB 2 ein sehr
breites Spektrum von Zielsetzungen, Zielgruppen und Zielsegmenten im Berufsbild-
ungssystem abgedeckt werden. Die Zusammenstellung der gef6rdeften Massnahmen
weist darauf hin, dass seitens der bewilligungskompetenten Akteure ein breites Spektrum
von Zielsetzungen und Massnahmen als forderungswurdig befunden worden ist.

Dieser Befund gilt erwartungsgemdss insbesondere fur die dem Subventionsbereich d,

,,weitere Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenmarktes und Reform der
Berufsbildung" zugeordneten Projekte: hier ist auf der Ebene der konkreten Vorhaben
eine klare Priorisierung von Zielsetzungen, Zielgruppen, Zielsegmenten der
Berufsbildung und entsprechenden Massnahmen kaum zu erkennen. Aus dieser
Perspektive scheint der LSB 2 in seiner aktuellen Ausgestaltung durch die konkret
geforderten Massnahmen gewissermassen ,,auseinander zu driften". Diese Tendenz ist

nun doft problematisch, wo in demselben Forderbereich und/oder bei der Forderung
desselben Segmentes der Berufsbildung unterschiedliche Fdrderungsstrategien parallel

laufen, bspw. indem wie im Fall der Mediamatik verschiedene Modelle derselben
Berufslehre gefdrdert oder indem sowohl generalisierende, berufsfeldspezifische, als

auch spezialisierende, funktionsspezifische neue Berufe unterstutzt werden.

Auch im Berichtsjahr ist die Umsetzung des LSB 2, was die Konzeption, was Bewilligung
und Lancierung konkreter Projekte anbelangtsehr z0gig weiter fortgeschritten. So hat sich

die Zahl laufender Projekte - inzwischen uber 400 - in der Berichtsperiode fast verdoppelt
und dementsprechend sind praktisch die gesamten verfugbaren Mittel des LSB 2
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verplant, d.h. fur konkrete Projekte reseruiert und eingestellt. Das hohe Tempo, mit dem
der LSB 2 von Beginn weg generiert wurde, hat sich somit auch im Berichtsjahr erhalten
und wirkt auch im Vollzug: obschon noch nicht einmal die Hrilfte der Laufzeit des
Programms erreicht ist, sind die Mittel praktisch vollstdndig fUr konkrete Projekte
reserviert. Damit entfdllt fur den weiteren Verlauf die M6glichkeit, die Ausrichtung des
Programms mittels der Allokation neuer Ressourcen zu steuern. Richtungswechsel,
Verschiebungen der Schwerpunktsetzung und/oder der Ausgleich in der finanziellen
Dotierung der verschiedenen Forderbereiche konnen somit nur noch uber die
Umverteilu n g bereits dispon ierte r M ittel erreicht we rden.

Anpassungen der aktuellen Ausrichtung des Programms LSB 2 durften nun aus
mehreren Grunden in unmittelbarer Zukunft anstehen, angesichts der aktuellen Menge
und Vielfiiltigkeit der gefordeften Projekte jedoch nicht leicht zu bewerkstelligen sein:

r lm Verlauf des Berichtsjahres haben sich wesentliche Rahmenbedingungen des
Vollzugs LSB 2 verdndert. Einerseits resultieren aus den Beratungen des neuen BBG im
Nationalrat Differenzen zum bundesrdtlichen Entwurf, was direkte Auswirkungen auf
einzelne, im Hinblick auf diesen bundesrdtlichen Entwurf angelegte LSB 2-Pro1ekte hatte.
Andererseits zeichnet sich sowohl auf kantonaler wie auch auf Bundesebene ein zdhes
Ringen anldsslich der Budgetberatungen ab. Dies wird sich nicht zwangsldufig direkt auf
den Bestand der einzelnen LSB 2-Projekte auswirken, dur.fte aber in Zusammenhang mit
deren Verstetigung respektive Nachhaltigkeit, und dementsprechend fur eine eventuelle
Verzichtsplanung im LSB 2 von Bedeutung werden. Diese Entwicklungen der
Rahmenbedingungen des LSB 2 generierten im vergangenen Jahr teils erhebliche
Unsicherheiten hinsichtlich der Ausrichtung von LSB 2-Projekten. Diese Unsicherheiten
wurden unseres Erachtens durch die Reorganisation des BBT noch verschiirft.

o Zum Zweiten sollen gemdss departementaler Planung die Vorentwrirfe der Verord-
nungen zum nBBG bis Ende 2002 vorliegen. Dieser Umstand erzwingt eine kritische
Betrachtung insbesondere der innovativen, respektive an der Schnittsfelle zum nBBG
angesiedelten Projekte des LSB 2 im Hinblick auf deren Relevanz und Nachhaltigkeit zu
einem Zeitpunkt, zu dem sie zumeist am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

Diese Entwicklungen verursachen eine Art Gegendruck zu der einleitend angesproch-
enen hohen Vollzugsgeschwindigkeit des LSB 2, wie sie auch im Berichtsjahr zu
beobachten gewesen ist: unseres Erachtens erzwingen die verdnderten Rahmen-
bedingungen des LSB 2, erzwingt umgekehrt die Bedeutung einzelner im LSB 2 gefor-
deften Projekte fur das nBBG und seine Verordnungen nun eine ,,Denkpause" sowohl
seitens des BBT, als auch seiner Umsetzungspartnerlnnen.

Unser Gesamteindruck Uber den Realisierungsprozess des LSB 2 nach seinem zweiten
Jahr ist letztlich massgeblich vorn Eindruck zweier gegens&tzlicher Entwicklungs-
richtungen bzw. -Tempi gepr6gt:
o ZUln Einen der Tendenz bzw. Veranlassung zu Orientierung, Uebepr0fung und
eventueller Richtungsdnderung, was eine Verlangsamung des Vollzugstempos nahelegt;
r ZUrl Anderen der den Projekten prinzipiell inhArenten Tendenz zur Verfestigung und
Absicherung, die in weiterhin hohem Vollzugsdruck und -Tempo resultiert.
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m sach lichen Umgang mit d teser Spann ungssituation tn der Ueberprufung der momen-
tanen Ausrichtun g des LSB 2 auf der Programm und der Projektebene in de r Ueber-,

prufung der durch den LSB 2 priiiiudizierten Entwicklungen und insbesondere dann n

de ren eventuelle r Adaptation du rch Anpassungen des Programms LSB 2 sehen wir die

zentrale
Verlauf.

He rausforderung fur das BBT und sern e Umsetzungs partne rlnnen lm weiteren

4.2 Handlungsbedarf

lm Verlauf von zwei Jahren hat der LSB 2 sehr rasch eine beeindruckende Menge

vielftiltiger und in den Richtungen teils auseinander strebenden, teils gar gegensdtzlichen

Projektvorhaben generiert und insbesondere mit seinen auf Reform und lnnovation

ausgerichteten Projekten zur weiteren Erhdhung der Komplexitdt und Dynamik in der

,,Berufsbildungslandschaft" beigetragen. lm Hinblick sowohl auf die weitere Programm-

entwicklung, als auch insbesondere mit Blick auf die anstehende Erarbeitung der

Verordnungen zum nBBG sollte nun eine Phase der Auswertung, Re-Harmonisierung
und Re-Stibilisierung dieser dynamischen ersten Phase des Vollzugs LSB 2 folgen. ln
diesem Zusammenhang orten wir den folgenden Handlungsbedarf ftrr den weiteren
Verlauf:

c Prog ram m ste ueru ng u n d - Koord i nati on :
Hier besteht Handlungsbedarf zum Einen hinsichtlich der Koordination des LSB 2-

Vollzugs mit den ordentlichen Aufgaben des BBT und seiner Umsetzungspaftner -

insbesondere den Kantonen - in der Berufsbildung. Diesbezuglich muss das Sonder-
programm LSB 2 (wieder) vermehft mit diesen anderen, reguliren Aufgaben der Um-

setiungspaftnerlnnen verzahnt werden. Zum Anderen sehen wir Handlungsbedarf im

Hinblick auf Ausgestaltung und Handhabung der Steuerungsinstrumente (Controlling)

und, darauf aufbauend, der Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen fur die strate-
gische Steuerung im weiteren Verlauf:

c Controlling:
Seit Beginn der Umsetzung des LSB 2 herrscht bei vielen Umsetzungspaftnerlnnen
Unzufriedenheit mit den Controlling- und Reportingverfahren. Hierzu fdllt aus Sicht der
Evaluation insbesondere auf, dass die eingesetzten Controllingmassnahmen zwar allseits

hohen Aufwand verursachen, aber letztlich nur bedingt zu fur die strategische Steuerung
wesentlichen Ergebnissen fuhren. Vielmehr generieren diese Controllingvedahren eine

Flut von wenig ergiebigen Ergebnisberichten auf der Projektebene. Diese Ergebnisse

wiederum sind in ihrer aktuellen Form weder fur die strategische Steuerung des Gesamt-
programmes durch das BBT nutzlich, noch scheinen sie von den meisten Kantonen fur
die 

-steuerung 
ihrer kantonalen Programme genutzt zu werden. Und schliesslich dienen

sie insbesondere nicht fOr die Auswertung der Ergebnisse des LSB 2 im Hinblick auf die

ordentlichen Aufgaben der Umsetzungspafinerlnnen und/oder andere laufende Reform-
programme in der Berufsbildung.

o ErhiShter Bedarf nach Auswertung / Ueberpriifung:
Die einleitend postulierte Phase der Evaluation und Re-Harmonisierung, die unseres

Erachtens jetzt ansteht, erhoht bei allen Beteiligten den Bedarf nach empirisch
abgesicherter lnformation, nach Ausweftung und (ehrlicher) Ueberprufung gerade auch

dei eigenen Massnahmen. lm Hinblick auf die zu erarbeitenden Bildungsverordnungen
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besteht ein erhdhter Bedad nach Evaluation der diesbezuglich relevanten Massnahmen
des LSB 2.

Hier besteht nun das Problem des Timelags zwischen den LSB 2-Massnahmen, ihrer
Ausweftung und ihrer,,Uebersetzung" bzw. Verfestigung, z.B. in den Verordnungen zum
nBBG. Dieser Timelag ist angesichts der zeitlichen Ndrhe (die fast einer Parallelitdt
gleichkommt) von Pilotvorhaben, wie sie im LSB 2 h€iufig sind, und deren Regelung auf
Gesetzes- bzw. Verordnungsstufe nicht mehr zu beseitigen. Alterdings sollte eine
kritische Ueberprufung der LSB 2 Projekte - gerade auch in Form el'rrlicher Selbst-
evaluation - deswegen nicht unterlassen werden. Unseres Erachtens sind wenn auch
vorldufige Auswertungen und kritische Ueberprufungen auch vor dem Abschluss eines
Projektes moglich und sinnvoll.

Die nun geforderte Ausweftungs- und Ueberprufungsleistung kann unseres Erachtens
schliesslich nur in gemeinsamer Anstrengung aller Beteiligten bzw. Betroffenen erbracht
werden.

o Nachhaltigkeit:
ln obigem Zusammenhang spielt der Begriff der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle: die
zentrale Forderung des LSB 2, wonach Projekte auf Nachhaltigkeit anzulegen seien,
enryeist sich je nach Standpunkt schon jetzt als Falle, da eine vorgdngige Definition des
Begriffs bisher ausgeblieben ist. Wie wird Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang
verstanden? lst Nachhaltigkeit als StabilitriWerstetigung zu verstehen oder ist mit
Nachhaltigkeit ,,die Zeit uberdauernde Wirkung" gemeint? Orientiert sich der Begriff einzig
am Kriterium der ldngerfristigen Finanzierbarkeit oder aber an inhaltlichen, strategischen
Ueberlegungen , z.B. im Sinne des nBBG und seiner Verordnungen?

Die unseres Erachtens f0r viele LSB 2-Projekte manifeste Tendenz, Nachhaltigkeit uber
(finanzielle) Verstetigung sicherzustellen, wird das BBT vermutlich gegen Ende des
LSB 2 vor einige Probleme stellen. Auch im Prozess der Erarbeitung der Bildungs-
verordnungen wird von den Projektraigern wahrscheinlich Einiges an die Sicherung der
Nachhaltigkeit - hier gemeint als Verstetigung - von Projekten gesetzt werden.

Bezuglich der Rahmenbedingungen, welche nur bedingt und von den verschiedenen
Akteuren des LSB 2 in unterschiedlichem Masse beeinflusst werden k6nnen, ldsst sich
Handlungsbedarf in zweierlei Hinsicht ableiten:

o Fi na nzie I le Restri kti onen :
Einerseits durften die finanzpolitischen Restriktionen sowohl in den Kantonen, wie auch
beim Bund nicht abnehmen. Der Handlungsspielraum im Berufsbildungssystem wird
vermutlich eher enger, als breiter. Dieser Aspekt ist sowohl im Hinblick auf die oben
angesprochene Frage der Nachhaltigkeit der Massnahmen des LSB 2, als auch im
Hinblick auf eine moglichst fr0hzeitig in Angriff zu nehmende evtl. Verzichtsplanung von
Bedeutung.

c Stabilitdt des Akteurteldes:
Sowohl auf kantonaler, interkantonaler, als auch auf Bundesebene ldsst sich nach-
weisen, dass die Umwdlzungen im Berufsbildungsbereich bzw. im Einflussbereich des
LSB 2 zu Verschiebungen im Gefuge der Zusammenarbeitsstrukturen und zu einer
Destabilisierung einzelner Akteure gefrihrt haben. Obschon sich eine Reaktion des
Feldes in Form der Ausdifferenzierung des Systems nachweisen ldsst, steht eine Re-
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Stabilisierung sowohl der Zusammenarbeitsformen, wie auch einzelner Akteure und
Akteurinnen noch an.

lnsgesamt sollten BBT und kantonale Stellen bei der Auswahl ihrer Umsetzungs-
partnerlnnen den Kriterien Reprdsentativitdt und Verpflichtungsfiihigkeit mehr Gewicht
beimessen. lst eine Auswahl einmal getroffen und sind entsprechende Leistungs-
vereinbarungen abgeschlossen, sollten die offentlichen Hdnde ihren Umsetzungs-
partnerlnnen Vollzugskompetenzen abschliessend ubertragen und in diesem Sinne,,Stop
and go"- Vorgehen vermeiden.

o Stabilitdt und Verldsslichkeit des BBT:
Die Restrukturierung des Amtes und die damit einhergehenden personellen
Umbesetzungen von Schlusselstellen im Vollzug LSB 2 haben zu Unsicherheiten im Feld
der Umsetzungspartnerlnnen uber den weiteren Vollzug des Programms und zur
teilweisen Destabilisierung bewdhrter Kooperationsformen und -partnerschaften gefuhrt.
Hier ist moglichst rasch wieder Stabilitiit und Verldsslichkeit zu schaffen.

o Institutionelle Verankerung des LSB 2:
Ebenfalls im Zuge der Reorganisation des Amtes und einer teilweisen Neuverteilung der
Aufgaben hat das bundesamt die administrative Ansiedlung des LSB 2 neu geregelt:
wdhrend die fachliche und politische Verantwortung fur das Gesamtprogramm im BBT
verbleibt, sind die fur seinen Vollzug disponierten Ressourcen (Personen) administrativ
neu beim Schweiz. lnstitut fur Berufsbildungsptidagogik SIBP angesiedelt. Damit macht
die neue Fuhrung des BBT auch deutlich, dass sie den LSB 2 verstdrkt als
Entwicklungsprojekt begreift. Unseres Erachtens werden durch diese Neuregelung der
administrativen Ansiedlung des LSB 2 im BBT die Zustdndigkeiten der verschiedenen
Amtsstufen resp. Abteilungen fur den LSB 2 unklarer. Zudem ger6t das SIBP, das selber
Triger bzw. Ausfuhrungspartner von vier vergleichsweise gewichtigen LSB 2-Projekten
ist, potenziell in eine unbequeme Doppelrolle.

4.3 Empfehlungen zum weiteren Verlauf

Vor dem Hintergrund des einleitend skizzieften Gesamteindruckes tiber den LSB 2 und
dessen Verlauf und im Hinblick auf den Handlungsbedad, wie er im vorherigen Abschnitt
dargestellt ist, mochten wir die folgenden Empfehlungen fur den weiteren Realisierungs-
prozess des LSB 2 abgeben:

) Das BBT sollte, soweit die entsprechenden Entscheidungen in seiner Kompetenz
liegen, so rasch als moglich Klarheit uber eventuelle Verdnderungen hinsichtlich der
Schwerpunktsetzung im Programm LSB 2, bezuglich seiner Forderungsabsichten
gegenuber einzelnen Projektvorhaben resp. Umsetzungspartnerlnnen schaffen. Hierbei
ist auf bestmogliche Klarheit und Verbindlichkeit zu achten.

) Ebenfalls seitens des BBT ist die administrative Ansiedlung des LSB 2 evtl. noch
einmal zu uberprufen. Wenn es bei der auf Januar 2OO2 hin beschlossenen Aufteilung
der fachlichen und administrativen Verantwortlichkeiten fur den LSB 2 auf BBT und SIBP
bleibt, erscheint uns wichtig, dass die Steuerung, das Management sowie die strate-
gische Auswertung des LSB 2 (Vedahren, Verzichtsplanung, Berichterstattung gegen-
uber Bundesrat und Parlament) sowie die Koordination mit ordentlichen Venrualtungs-
aufgaben und laufenden Reformvorhaben beim BBT verblieben. Zenlral scheint uns in
jedem Fall, dass der Vollzug des LSB 2 weiterhin ein Kerngeschdft des BBT bleibt.
I lm Hinblick auf die zur Erarbeitung anstehenden Bildungsverordnungen, die Botschaft
uber die Forderung von Bildung, Forschung und Technologie (2004 - 2008), die fur 2004
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geplante Inkraftsetzung des nBBG und daraus folgend die Erarbeitung der Einfuhrungs-
gesetzgebungen in den Kantonen ist umgehend eine Verzichtsplanung unter Beteiligung
aller Partner an die Hand zu nehmen.

) Die Controllingverfahren sind zu uberdenken und nach Moglichkeit zu vereinfachen.
Bei der Uberarbeitung der Vertahren wdre insbesondere zu unterscheiden zwischen
Controlling (Ebene der Umsetzung der Leistungsvereinbarungen; Standardisierung), der
inhaltlichen Aus- und Verwertun-g der Projektergebnisse (Evaluation, inhaltliche Auswer-
tungen, Synthesen) und der Uberprufung der Verwaltungsverfahren (foderalistische
Zusammenarbeit, Berufsbildungscontrolling auf Berufsbildungssystemebene).

) lnsgesamt sollten die Controllingvedahren, ebenso wie die inhaltliche Auswertung
respektive Evaluation der Massnahmen und die Uberprufung der Verfahren verstdrkt auf
die Erzeugung von ftir die strategische Steuerung relevante Ergebnisse ausgerichtet
werden. ln diesem Zusammenhang scheint uns ein grosserer Beitrag der Kantone
hinsichtlich der Ausweftung und Synthese der Einzelprojekte in ihren jeweiligen
kantonalen Programmen unverzichtbar.

) Fur dringend halten wir mit Blick auf die Controlling- und Reportingverfahren schliess-
lich, dass sie allen Umsetzungspartnerlnnen gegenuber gleich angewendet und
durchgesetzt werden. Hier ist stossend, dass einzelne Projekttriiger sechs-monatlich
Uber ihre Projekte zu berichten haben, wdhrend allgemein ein jiihrlicher Berichtsrythmus
vorgesehen ist.

) Das BBT k6nnte und sollte seinen Umsetzungspartnerlnnen, was Controlling und
Evaluation anbelangt, gewisse Supportdienstleistungen anbieten: so z.B. durch die
Angabe respektive Bekanntmachung von Referenzprojekten oder die Vermittlung von
Support bei den Selbstevaluationen der Projekttriigerlnnen.

) Der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch unter den Umsetzungspaftnerlnnen
des LSB 2 sollte weiterhin hohe Aufmerksamkeit zukommen: so sind die regionalen
Edahrungsgruppen der Projektleitenden (wieder) regelmiissig durchzufuhren respektive
uberhaupt erst fldchendeckend einzufuhren. Diese Er{ahrungsgruppen konnten und
sollten in Zukunft verstdrkt in die inhaltlich-strategische Auswertung der LSB 2-Projekte
einbezogen werden.

)Zusdtzlich konnten fur das laufende Jahr eine Serie von Workshops fUr Projektleitende
respektive Projektverantwortliche und involviefte Venrualtungsvertreterlnnen vorgesehen
werden, die die drei Dimensionen Ziele und lnhalte, Umsetzung und Verfahren der
Projekte des LSB 2zum lnhalt hdtten.

t Und schliesslich ist zu kldren, welches in Zukunft die Bedeutung der Strategie-
kommission sein solle: uns scheint die Reaktivierung und Stdrkung dieses
Konsuttativorgans gerade im Hinblick auf die anstehende Auswertungsphase des LSB 2,
die evtl. Neuorientierung, Adaptation oder Sistierung einzelner Projektvorhaben sowie die
im Fall der Umverteilung bereits disponierter Gelder absehbaren Konflikte sinnvoll. ln
Zusammenhang mit der unabdingbaren Verzichtsplanung konnte es Aufgabe der
Strategiekommission sein, aus Sicht speziell der Verbandsveftreterlnnen und der
Sozialpartner Prioritdten festzulegen und gangbare Wege zu deren Umsetzung
aufzuzeigen.
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Proiekte zulasten der Bundestranche ANHANG A

Projekte zulasten der Bundestranche

BBT-Nr: B-08

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Forschungsinstitutfurbiologischen Landbau (FIBL)

Ausbildung im Biolandbau: Biolandwirtln - Biopraktikerln

a. Anspruchsvolle Bereiche / b. Bereich mit prakt. Tiitigkeiten
116'000.-

Frau Herr
Cornelia KOnig Robert Obrist
Forschungsinstitut fur biologischen Landbau
Ackerstrasse
5070 Frick

BBT-Nr: B-101

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Verband Schweizerischer
Gebdudereinigungs-Unternehmer (VSGU)

Lehrstellenf6rderung der Berufslehre Gebdudereini gerln

b. Bereiche mit prakt. Tdtigkeiten
50'000.-

Herr
Hans Herzog
Pronto Gebdudereinigung
Oberstrasse 87
9000 St. Gallen

BBT-Nr: B-106

ProjeKtitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger HauswirtschaftSchweiz
Lehrstellenmarketing fiir die Berufslehre Hauswirtschaft

d. Weitere Massnahmen
300'000.-

Frau
Helene Karrer-Davaz
Maiackerweg 14
8964 Rudolfstetten

BBT-Nr: B-107

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriiger Hauswirtschaft Schweiz / Schweiz. lnstitut fur
Berufspddagogik SIBP

Evaluation der 3-jdhrigen Hauswirtschaftslehre

d. Weitere Massnahmen
150'000.-

Herr
Dr, Kurt Hdfeli
Schweiz. lnstitut fUr
Berufspddagogik SIBP
Kirchlindachstr. 79
3052 Zollikofen
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BBT-Nr: B-108
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Hauswirtschaft Schweiz
Fdhigkeitszeugnis tlir Erwachsene in der Hauswirtschaft

d. Weitere Massnahmen
300'000.-

Frau
Margrit John-Bussinger
Prdsidentin
Hauswirtschaft Schweiz
5070 Frick

BBT-Nr: B-112
Proiekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Nidwaldner Gewerbeverband
Basislehrjahr lnformatik (NW, OW, UR)

a. Anspruchsvolle Bereiche
158'000.-

Herr
Leo Syfrig
Eichli 31
6370 Stans

BBT-Nr: B-113
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Schweiz.BerufsbildungsdmterKonferenzSBBK
Formation pratique selon projet nLFPr

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten
1'186'750.-

Monsieur
Jean-Frangois Meylan
Service de la formation professionelle
24, rue St-Martin
1014 Lausanne

BBT-Nr: B-116

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktperson:

Projekttriger ArbeitsgemeinschaftfUrdieAusbildungvon
Lebensmitteltechnologen/innen

Beruf sfeld Nah ru n gsmittel- u nd Getrin kei nd ustrie

o, Anspruchsvolle Bereiche / b. Bereiche mit prakt. Tdtigkeiten
200'000.-
Herr
Bernhard Hodler
Ausbildungsgemeinschaft frir die Ausbildung von
Lebensm itteltechnologen
3000 Bern 6
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BBT-Nr: B-129

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Genossenschaft l-CH / Bundesamt fur
Berufsbildung und Technologie BBT

l-CH lnformatik Berulsbildung Schweiz

a. Anspruchsvolle Bereiche
g'800'000.-

Herr
Ren6 Keller
l-CH , lnformatik Berufsbildung Schweiz
Rennweg 32
8001 Zt0rich

BBT-Nr: B-135

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Verband Schweizerische Ziegelindustrie/
I nteressengemeinschaft Keramik Schweiz

Ausbildungslehrgang

b. Bereiche mit prakt. Tdtigkeiten
45'000.-

Herr
Wilhelm Weller
Verband schweiz. Ziegelindustrie
Obstgartenstrasse 28
8035 Zorich

BBT-Nr: B-137

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Mittelschul-und BerufsbildungsamtdesKantons
Zirich (MBA)

lnterkantonales Pilotproiekt'bili' - zweisprachiges Lernen
an Berufsschulen

d. Weitere Massnahmen
50'000.-

Herr
Willy Nabholz
Geissbergstrasse 5
5408 Ennetbaden

BBT-Nr: B-174

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger: Schweiz. BerufsbildungsdmterKonferenzSBBK

lnformationsdienstleistungen Berufsbildung

d. Weitere Massnahmen
289'000.-

Herr
Robert Galliker
Beauftragter Berufsbildung
Schweiz. Konferenz der Erziehungsdirektoren EDK
Zdhringerstrasse 25

Postfach 5975
3001 Bern
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BBT-Nr: B-176
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger KommissionLogistikassistenUin(Post)
Berufspraktische Bildung Logistikpraktikerln

b. Bereiche mit prakt. Tdtigkeiten
200'000.-

Herr
Markus Zuberbuhler
Die Schweizerische Post
Komm ission LogistikassistenVin
3030 Bern

BBT-Nr: 8-177
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger iyv-forum.ch (lnternationales Jahrder Freiwilligen)
Der Schweizerische Sozialzeit-Ausweis

d. Weitere Massnahmen
120'000.-

Herr
Stefan Spahr
Koordination Freiwilligenarbeit im Kanton BE
Schwarztorstrasse 20
3007 Bern

BBT-Nr: B-18

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktperson:

Projekttrdger Schweiz. Berufsverband fUr Mediamatik und
Multimedia (SlcMEDlA)

Project-Learning-Center (plc) fiir Mediamatikerlnnen

a. Anspruchsvolle Bereiche
856'000.-
Herr
Armin Wyss
SIGMEDIA
Postfach 166
3000 Bern 32

BBT-Nr: B-20

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

ProjeRtrdger Schweiz. Berufsverband fur Mediamatik und
Multimedia (SIGMEDIA)

Multimedia-Gestalter/in

a. Anspruchsvolle Bereiche
40'000.-

Monsieur
Alain V6geli
Ceruleum
Route des Arsenaux 41
1705 Fribourg
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BBT-Nr: B-2O2

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Proiekttrdger Bundesamt f0r Berufsbildung und Technologie BBT

Koordination und Diffusion von'Rent-a-Stift'

d. Weitere Massnahmen
104'000.-

Herr
Rolf Liechti
Bahnhofstrasse 25
3507 Biglen

BBT-Nr: B-2O4

Projekttitel:
Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Schweiz. Bauernverband

Berufsfeld, Bildung und Bildungsstrukturen grline Berule

d. Weitere Massnahmen
280'000.-

Herr
Marcel Sandoz
Prdsident
Schweizerischer Bauernverband
Laurstrasse 10

5200 Brugg

BBT-Nr: 9,-229

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Schweiz. Bdcker-und Konditorenmeister-Verband

Promotion der Bickerlehre

d. Weitere Massnahmen
76'000.-

Herr
Peter Neuhaus
Schweiz. Bdcker- und Konditorenmeister-Verband
Seilerstrasse 9
3001 Bern

BBT-Nr: B-23

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger lnteressengemeinschaftder kaufmdnnischen
Grundausbildung IGKG

IGKG - lnteressengemeinschaft ftir kaufminnische
Grundausbildung

d. Weitere Massnahmen
890'000.-

Herr
Roland Hohl
Geschdftsleiter IGKG
c/o Schweizerischer Gewerbeverband
Postfach
3002 Bern
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BBT-Nr: 8-230
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktperson:

Projekttrdger Schweiz. Verband fur Berufsberatung (SVB/ASOSP)
Ubergan gslinanzierun g von www.berufsberatung.ch

d. Weitere Massnahmen
47',O00.-

Herr
Chester Romanutti
Schweiz. Verband fUr Berufsberatung SVB
Beustweg 14

8032 Zjirich

BBT-Nr: B.232
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Deutschschweiz.BerufsbildungsdmterKonferenzDBK
Support Ausbi ldungsverbunde

d. Weitere Massnahmen
200'000.-

Herr
Alfred Meier
6315 Oberdgeri

BBT-Nr: 8.-264
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Berufsbildung SBB
'Login' - Berufsbildungsverbund SBB/BLS

d. Weitere Massnahmen
100'000.-

Herr
Christof Sp6ring
Berufsbildung SBB
Tannwaldstrasse 2
4601 Olten

BBT-Nr: 8-272
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Schweizerischer Drechslermeister Verband
Ausbildungspliltze fiir Drechslerlnnen

d. Weitere Massnahmen
59'000.-

Herr
Hans Aebi
Schweiz. Drechslermeisteruand
Wangenstrasse 87
3360 Herzogenbuchsee
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BBT-Nr: B.-273

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger SWISSMECHANIC, Zentralverband

Lebenslanges Lernen

d. Weitere Massnahmen
120'000.-

Herr
Robert Z. Welna
Swissmechanic Zentralsekretariat
Felsenstrasse 6

8570 Weinfelden

BBT-Nr: B-274
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Landert Motoren AG, BUlach

Auf bauberuf Betriebstechnologe/i n

a. Anspruchsvolle Bereiche
295'040.-

Herr
Felix Landert
Landert Motoren AG
Unterweg 14

8180 Bulach

BBT-Nr: B-317

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger SchweizerischerBootbauerverbandSBV
Neue Berufe: Bootsfachwart und Bootsmechaniker

a. Anspruchsvolle Bereiche
60'000.-

Herr
Felix Huber
Einsiedlerstrasse 529
8810 Horgen

BBT-Nr: B-318

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktperson:

Projekttriger FondationASDialogue
APP'ART 02

d. Weitere Massnahmen
100'000.-

Monsieur
Michel Stauffer
Fondation AS Dialogue
Colline 12
1007 Lausanne



ANHANG A Projekte zulasten der Bundestranche

BBT-Nr: 8.322
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Schweiz. OlympischerVerband (SOV)
Lehre als Berufsportler / Berufssporilerin

d. Weitere Massnahmen
280'000.-

Herr
Heinz Suter
Karriereplanung SOV
Haus des Sports
Laubeggstrasse 70
3000 Bern 32

BBT-Nr: 8-337
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Handelsschule KVS
Mediamatik - Kauffrau/Kaufmann mit Berufsmatur

a. Anspruchsvolle Bereiche
100'000.-

Herr
Ren6 Schmidt
Handelsschule KVS
Baumgartenstrasse 5
8201 Schaffhausen

BBT-Nr: 8-353
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger lnteressengemeinschaftNBMS
Integration der techn.-landwirtsch. BMS in die naturwiss. BMS
nach nBBG

d. Weitere Massnahmen
90'000.-

Herr
Frank Vincent
Landwirtschaftliche lnformation, Berufsbildung und Beratung LIB
8315 Lindau

BBT-Nr: 8-354

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger schweiz. Fachstelle fur lnformationstechnologien
im Bildungswesen SFIB

Der schweizerische Bildungsserver / 2. phase

d. Weitere Massnahmen
574',550.-

Herr
Francis Moret
SFIB
Erlachstrasse 21

3000 Bern 9



Projekte zulasten der Bundestranche ANHANG A

BBT-Nr: 8-365

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Schweiz. Fachstellefurlnformationstechnologien
im Bildungswesen SFIB

Data-Warehouse Berufsbi ldung

d. Weitere Massnahmen
10'000.-

Herr
Bruno Ressegatti
I nteressengemeinschaft lnf ormatik im Berufsbildungswesen
Mittelschul- und Berufsbildungsamt ZH
Ausstellungstrasse 80
8090 Zlrich

BBT-Nr: B-369

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger EidgenossischeAusldnderkommission EKA

Berufliche Zukunft der Migrantlnnen 2

d. Weitere Massnahmen
125',000.-

Frau
Ana Maria Witzig-Marinho
Eidgenossische Ausldnderkommission EKA
Taubenstrasse 16

3003 Bern

BBT-Nr: 8-370

ProjeKtitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger SchweizerGewerkschaftsbundSGBi
Schweiz. lnstitut ftir BerufspAdagogik SIBP

Anlauf- und Fachstelle fUr erweiterte pidagogische
F6rdermassnahmen auf Sekundarstufe ll

b. Bereiche mit prakt. TAtigkeiten
281',167.-

Herr
Andrea Grassi
Schweiz. lnstitut fur Berufspiidagogik SIBP
Ki rchlindachstrasse 79
3052 Zollikofen

BBT-Nr: 8-371

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Hotel & Gastro formation

Neuentwicklung gastgewerblicher Berufe

d. Weitere Massnahmen
150'000.-

Frau
Sabine Eppler
Hotel & Gastro formation
6353 Weggis



ANHANG A Projekte zulasten der Bundestranche

BBT-Nr: B-381

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger SwissBeton
Neuer Beruf: Betonwerker/in

d. Weitere Massnahmen
60'000.-

Herr
Peter G. Winter
SwissBeton
Fachverband fUr Schweizer Betonprodukte
Kapellenstrasse 7
3011 Bern

BBT-Nr: 8-386
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Schweiz. Ingenieur- undArchitektenverband SIA
Berufsleitbild im Berufsfeld Bauplanung

a. Anspruchsvolle Bereiche
100'000.-

Herr
Eric Mosimann
Schweiz. lngenieur- und Architektenverband SIA
Selnaustrasse 16
8039 Zirich

BBT-Nr: 8-387
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Proiekttrdger StiftungPfadiheimeschweiz
Cudrefin'O2 - Vorprojekt

d. Weitere Massnahmen
12'000.-

Herr
Marc Lombard
Stiftung Pfadiheime Schweiz
Postfach 686
3000 Bern I

BBT-Nr: 8-389

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger conf6rence des offices de la formation professionnelle
de la Suisse romande et du Tessin, CRFp

Formation int6gr6e d'aide familiale, gestionnaire en economie
familiale et assistante en soins

d. Weitere Massnahmen
2'000'000.-

Herr
Jean-Pascal Mougin
Conf6rence romande des offices de la formation profess. CRFp
Case postale 4
2OO7 Neuchdtel 7



Projekte zulasten der Bundestranche ANHANG A

BBT-Nr: 8-393
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Schweizerische Metallunion SMU

Nachwuchsf6rderung in den Metallbauberulen

b. Bereiche mit prakt. Tdtigkeiten
95'000.-

Herr
Roland Bauert
Schweiz. Metallunion SMU
Seestrasse 105

8027 Zlrich

BBT-Nr: 8-394
Proiekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Schweiz. Vereinigung fur Erwachsenenbildung SVEB

Lernfestiv al 2OO2z " Vernetz Dich "

d. Weitere Massnahmen
200'000.-

Herr
And16 Schldfli
Schweiz. Vereinigung fur Erwachsenenbildung SVEB
Oerlikonerstrasse 38
8057 Zurich

BBT-Nr: 9.470
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktperson:

ProjeKtrdger Divisone della formazione professionale Tl

lnnovazione - STOP- Esclusione

a. Anspruchsvolle Bereiche / b. Bereiche mit prakt. TAtigkeiten /
780'000.-
Herr
Filippo J6rg
Ufficio pretirocinio di integrazione
c/o Centro di formazione professionale Trevano

6952 Trevano

BBT-Nr: B-49

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktpersonen:

Proiekttrdger schweiz. Konferenzder Sozialdirektoren soDK,
Fachstelle Betagtenbetreuung, Agogis, INSOS

Ausbildung Soziale Lehre - 2 Modelle

d. Weitere Massnahmen
1'700'000.-

Frau
Brigitte Sattler
Agogis
Hofackerstrasse 44
8032 Zhrich

Frau
Erika Hostettler
Schweiz. Konferenz der
Sozialdirektoren SODK
Fachstelle Betagtenbetreuung
Elfenauweg 50
3006 Bern



ANHANG A Projekte zulasten der Bundestranche

BBT-Nr: 8-499

ProjeKtitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Schweiz. Verband der Betonbohr- und
Betonschneidunternehmen

Bauwerktrenner - ein neuer Lehrberuf im Baugewerbe

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten
60'000.-

Herr
WilliAutenried
Diamantbohr AG
Bolimattstrasse 7
5033 Buchs

BBT-Nr: 8-500
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktperson:

Projekttriger Herren Stefan Mdchler und Franz Ddngeli
Videofilm "Spiel um die Zukunft"

d. Weitere Massnahmen
40'000.-
Herr
Stefan Mdchler
Gdmsenstrasse 6
8005 Ztrich

BBT-Nr: B-51

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Bildungsstelle WWF, Schweiz. Verband fur
Berufsberatung SVB

Berufsinformation: umweltorientierte Berufe

d. Weitere Massnahmen
200'000.-

Herr
Ueli Bernhard
Bildungsstelle WWF
Bollwerk 35
3011 Bern

BBT-Nr: B-53

ProjeKtitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

ProjeKtriger Bernisch-Zentralschweiz.Ausbildungsverbund(BZAV)
Frei's Schulen LU , Feusi Bildungszentrum BE

Schaffung eines Ausbildungsverbundes (BZAV)

d. Weitere Massnahmen
240',OOO.-

Herr
Hans-Peter Schich
BZAV
Gewerbering
6105 Schachen



Proiekte zulasten der Bundestranche ANHANG A

BBT-Nr: B-59 Proiekttrdger

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktperson:

Amt fur Bildungsforschung, Kanton BE
Seruice de recherche en 6ducation, Kanton GE
Ufficio studi e ricerche, Kanton Tl

Forschungsproiekt 'Wie weiter nach der Schule?'
Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben (TREE)

d. Weitere Massnahmen
175'000.-

Herr
Thomas Meyer
Bildungsforschung & Evaluation
Allmendstrasse 39
3014 Bern

BBT-Nr: 8-65

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Schweiz. Unternehmeruerband / Soci6t6 suisse des
entrePreneurs

Systbme de validation des acquis et d'attestation de
qualifications pour les magons

d. Weitere Massnahmen
100'000.-

Monsieur
Gr6goire Ev6quoz
Office d'orientation et de formation professionelle
Rue Pr6vost-Martin 6
case postale 457

1211 Gendve 4

BBT-Nr: B-71
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger SchweizerischerGewerbeverbandSGV
F6rderstelle f lir schweiz. Berulsmeisterschaften

d. Weitere Massnahmen
600'000.-

Frau
Christine Davalz
Schweizerischer Gewerbeverband SGV
Schwarztorstrasse 26
3007 Bern

BBT-Nr: B-73

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktpersonen

Projekttriger Schweiz.BerufbildungsdmterKonferenzSBBK

Ausbildung Berufsbildungsfachleute

d. Weitere Massnahmen
550'000.-
Herr
Gr6goire Ev6quoz
Office d'orientation et de
formation prof essionelle
Rue Pr6vost-Martin 6
1211 Gendve 4

Herr
Peter Knutti
Deutschschweiz. Beruf sbildun gsdmter
Konferenz DBK
Gutschstrasse 6
6000 LuzernT



ANHANG A Proiekte zulasten der Bundestranche

BBT-Nr: B-74
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Bundesamt f0r Berufsbildung und Technologie BBT
Modellversuch Basislehrjahr (Zweite Phase)

a. Anspruchsvolle Bereiche
300'000.-

Herr
Dr. EmilWettstein
Berufsbildungsprojekte Wettstein GmbH
Nordstrasse 138
8036 Zirich

BBT-Nr: B-75

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger lnfo-Partner Bildung & Arbeit / Formation & Emploi
lnfo-Partner Bildung & Arbeit / Formation & Emploi

d. Weitere Massnahmen
175'000.-

Herr
Ulrich E.Gut
lnfo-Partner
Seefeldstrasse 301
8033 Zlrich

BBT-Nr: 8-76

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Conf6rence des offices de la formation profess
de la Suisse romande et du Tessin, CRFp
Centre Euroqualde I'lnstitut Kurt B6sch, Sion

Systdme qualit6 de l'apprentissage SQA

d. Weitere Massnahmen
166'000.-

Monsieur
Vincent Chappuis
Service de la formation professionnelle
Rue des Marronniers 3
Case postale
2800 Del6mont

BBT-Nr: B-77

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

ProjeKtrdger conf6rence des offices de la formation professionnelle
de la Suisse romande et du Tessin, CRFp

Label OFFT/BBT'Entreprise formatrice' /'Ausbildungsbetrieb

d. Weitere Massnahmen
144'000.-

Monsieur
Jean-Pascal Mougin
Conf6rence romande des offices de la formation profess. CRFp
Case postale 4
2OO7 Neuchdtel



Projekte zulasten der Bundestranche ANHANG A

BBT-Nr: B-79

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Conf6rence des offices de la formation professionnelle
de la Suisse romande et du Tessin, CRFP

La Cit6 des M6tiers (Berufsmesse)

d. Weitere Massnahmen
400'000.-

Monsieur
Jean-Chorles Lathion
Office d'orientation et de formation professionnelle
Rue Pr6vost-Martin 6
Case postale 457
1211 Gendve 4

BBT-Nr: B-80

Proiekttitel:
Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Schweiz.GesellschaftfOrangewandte
Berufsbildungsforschung (SGAB)

lnnovationen an Berufsschulen - ein Untersttitzungsprogramm

a. Anspruchsvolle Bereiche
450'000.-

Frau
Ruth Rohr
Schweiz. lnstitut fur Berufsp€idagogik SIBP
Kirchlindachstrasse 79
Postfach 637
3052 Zollikofen

BBT-Nr: B-81

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Schweiz.Gesellschaftfurangewandte
Berufsbildungsf orschung (SGAB)

Gleichstellung in der Berufsbildung (speziell an Berufsschulen)

c. Gleichstellung
470'000.-

Frau
Elisabeth Grtinewald-Huber
Fuhrenweg 23
3114 Wichtrach

BBT-Nr: B-82

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktpersonen:

Projekttriger Schweiz. Gesellschaftfurangewandte
Beruf sbildungsf orschung (SGAB)

lnterkulturelle Kompetenz f tir Ausbi ldende

d. Weitere Massnahmen
450'000.-

Frau Herr
lsabel Gut-von Schulthess Claudio Nodari
lnstitut fur Interkulturelle Kommunikation (llK)
Sumatrastrasse 1

8006 Ztjlich



ANHANG A Projekte zulasten der Bundestranche

BBT-Nr: B-83

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger schweiz. Fachstellefurlnformationstechnologien im
Bildungswesen SFIB / Schweiz. Erziehungsdirektoren
Konferenz EDK

schweizerischer Bildungsserver - Das Portal zur Bildung schweiz

d. Weitere Massnahmen
250'000.-

Herr
Francis Moret
SFIB
Erlachstrasse 21

3000 Bern 9

BBT-Nr: B-84
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Elektro-Ausbildungszentrum Zentralschweiz
Verbundausbildun g Telematiker

a. Anspruchsvolle Bereiche
160'000.-

Herr
Patric Ostertag
Elektro-Ausbildungszentrum Zentralschweiz (EAZ)
Technikumstrasse 1

6048 Horw

BBT-Nr: B-91

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Verbandftirvisuelle Kommunikation VISCOM
lmplementierung neues Ausbildungskonzept der Berufe der
visuellen Kommunikation

a. Anspruchsvolle Bereiche
50'000.-

Herr
Peter TheilkEis
Viscom Schweiz.
Brunngasse 36
Postfach 935
3000 Bern 7

BBT-Nr: B-95
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger schweizerischer MilchwirtschafilicherVerein sMV
Einheitsberuf ftir das Tiitigkeitsfeld Milchverarbeitung:
'Milchtechnologe/in'

d. Weitere Massnahmen
60'000.-

Herr
Franz Birchler
Geschdfsfuhrer SMV
Gurtengasse 6
3001 Bern



Projekte zulasten der Bundestranche ANHANG A

BBT-Nr: 8-96
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Schweizerischer Verband Dach und Wand (SVDW)

Neues Berufsleld Gebiudeh tille

d. Weitere Massnahmen
300'000.-

Herr
JUrg Schaufelberger
SVDW
Lindenstrasse 4
9240 Utzwil

BBT-Nr: B-98

Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttriger Forderverein Lehrwerkstatt Modistinnen

Lehratelier f lir Modistinnen

c. Gleichstellung
50'000.-

Frau
Caroline Felber
F6rderverein Lehrwerkstatt fur Modistinnen
Hubelistrasse 1

4600 Olten



ANHANG A Proiekte zulasten der Bundestranche

Proiekte zulasten der Bundestranche mit Leistungsvereinbarung

BBT-Nr: BLV-l0
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Arbeitsgemeinschaft lnformatikmittelschulen Schweiz
I nformati kmittelschulen Schweiz

a. Anspruchsvolle Bereiche
1'620'000.-

Herr
Dr. Hans Vettiger
Arbeitsgemeinschaft I nformatikmittelschulen Schweiz
Unterer StUnziweg 4
8942 Oberrieden

BBT-Nr: BLV-l03
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:
Kontaktperson:

Projekttriger FondazioneProgettoPoschiavo
Formazione professionale in Val Bregaglia

d. Weitere Massnahmen
480',000.-

Herr
Maurizio Michael
760g Castasegna

BBT-Nr: BLV-308
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Berufsschule BBB Berufsbildung Baden
BBBaden lT-School

a. Anspruchsvolle Bereiche
500'000.-

Herr
Peter Steiner
Mordnenweg 991
5728 Gontenschwil

BBT-Nr: BLV-72
Projekttitel:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktperson:

Projekttrdger Schweiz.BerufsbildungsdmterKonferenzSBBK
Einf iihrung der Berutsfachschulen

d. Weitere Massnahmen
1'175',900.-

Herr
Dr, EmilWettstein
Berufsbildungsprojekte Wettstein GmbH
Nordstrasse 138
8037 Zurich



Proiekte zulasten der Bundestranche ANHANG A

BBT-Nr: BLV-24

Projekttitel:

Teilprojekt 1:

Teilprojekt 2:

Teilprojekt 3:

Teilprojekt 4:

Teilprojekt 5:

Beitragsbereich
LSB 2-Beitrag:

Kontaktpersonen:

Projekttriger Schweiz. KonferenzderGleichstellungsbeauftragten

Lehrstellenprojekt 16 +

Gleichstellung als Querschnittaufgabe (Gender Mainstreaming)

KLUb+ - Klein(st)unternehmerinnen bilden aus

Forderung einer erfolgreichen Berufsausbildung fur Migrantinnen

Forderung einer offenen, zukunftsorientierten Berufswahl

Sensibilisierung von Eltern

c. Gleichstellung
5'950'000.-

Frou Frou
Helgard Christen Ursula Huber
Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
Lehrstellenprojekt 1 6+
Wilhelmstrasse 6

8007 Zlrich

BBT-Nr: BLV-275

Projekttitel:
Teilprojekt 1:

Teilprojekt 2:

Teilprojekt 3:

Teilprojekt 4:

Beitragsbereiche:
LSB 2-Beifiag:

Kontaktperson:

Projekttriger Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ)

Masterprojekt: Zusammenarbeit in der Berufsbildung Zentralschweiz

Bildungscontrolling: Qualitdtsentwicklung in der beruflichen Bildung

Forderung des lnformationsstandes Uber die Berufsbildung

Gleichstellung in der Berufsbildung

Umsetzun g neue Bildungssystematik Gesundheitsberufe
in der Zentralschweiz

d. Weitere Massnahmen / c. Gleichstellung
3.392'932.-

Frau
Priska Fischer
Amt fUr Berufsbildung
Obergrundstrasse 51

6002 Luzern





Projekte zulasten der Kantonstranchen ANHANG B

Projekte zulasten der Kantonstranchen

Kanton: AG

Kontaktperson: Herr
Paul Knoblauch
Amt fur Berufsbildung
Kasernenstrasse 21

5001 Aarau
062 835 21 92

Projekte

lT-SchoolBaden

Medizinische Praxisassistentlnnen

Pilotprojekt Mediamatiker

Neuer Beruf: Biopraktiker

BipBaden: Berufsintegrationsprogramm

Bruckenangebote

P rojekt Landhaus (Entscheidu n gshi lf e f ti r Beruf swahl)

Workpoint (Projekt der Stiftung Wendepunkt)

'Berufe haben kein Geschlecht'(Stand an Berufsschau)

BipPepina: Berufsintegrationsprogramm fur junge Frauen

Wie weiter nach der Lehre - warten bis der Prinz mich k0sst?

Berufswahl-Agenda f tir Oberstuf enschulerl nnen

Dissertation "Dem Lehrabbruch auf der Spur"

Haustechnik: QualitAtssicherung in der Ausbildung

Jugendbus Homepage lUberttihrung in LENA)

Kampagne "Baumeister; Jetzt ausbilden ll"

KV-Reform

Lehrstellenfdrderung

Lehrstellenforderung Hauswirtschaft

Publikationen AIB

Schreiner/innen: Verbesserung der Ausbildu ngsqualitit

Virtuelles Lehren/Lernen an Berufsschulen

Zimmermeister: Jetzt ausbilden ll

Beitrag aus LSB 2: 3'813'136"

Beitragsbereich

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdttigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Ttitigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen



ANHANG B Projekte zulasten der Kantonstranchen

Kanton: AR
Kontaktperson: Herr

Hans Schnelli
Amt fur Berufsbildung
Am Obstmark
9102 Herisau
071 353 67 10

Projekte:

Coaching von Leistungsschwdcheren und Lehrabbrechern

Lehrstellenmarketing fur neue Berufe und zur Frauenfdrderung

Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes

Verbesserung und Aufbau der Berufs- und Studieninformation,
der Beruf swahlvorbereitu ng inkl, Leh rerf ortbi ldu n g

Beitrag aus LSB 2z 277'52O.-

Beitragsbereiche:

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: BE
Kontaktperson: Frau

Erika Zehnder
Amt fur Berufsbildung
Sulgeneckstrasse 19
3007 Bern
031 633 87 26

Projekte:

Ausbildungsverbund Berner Oberland

Basislehrjahr lnformatiker-Ausbildung (AVO)

Basislehrjahr Multimediaelektronikerln (Pilot)

Berner ICT-Offensive

lnformatikausbildung im Berner Oberland

Multimediaelektronikerln an der BAM 2000

Polymechanikerln Region Biel-Seeland

Umsetzung l-CH (l-BE)

Ausbildung in Biolandbau: Biolandwirtln - Biopraktikerln

AusbildungsplAtze fUr fremdsprachige Frauen und MAnner

Beruf spraktische Bildung Landwirtschaft

Bilan des comp6tences

Von der Anlehre zur berufspraktischen Bildung

Basislehrjahr lnf ormatikerinnen BLI

Flying wisnifias - junge Migrantinnen im Berufswahlalter

lntegration junger Migrantinnen: lncluso

Kleinkindererzieherl n, Beschaff ung zusdtzlicher Lehrstel len

Netzwerk Fachpersonen Gleichstellung in der Berufsbildung

Pilotprojekt amie fiunge Frauen und technische Berufe)

Beitrag aus LSB 2: 6'631'189.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung



Proiekte zulasten der Kantonstranchen ANHANG B

Ausbildung zur Hauswirtschafterln, 3jdrhrige Ausbildung
(Ausbildungsverbund)

Recherche de places d'apprentissage dans le Jura bernois

Concept de formation commerciale en 6cole d plein temps et

en bureau pratique

Conf6rence sur la nouvelle loi sur la formation
professionnelle

Salon de la formation professionnelle 2002:
promotion de la r6forme de la formation commerciale

Lehrstellenmarketing Region Biel f tlr f ranzosischsprechende
Jugendliche

Rent-a-Stift Pilot franzosisch 2001 / La parole aux apprentis

Begleitung fremdsprachiger Eltern an der BAM

Berufsfachschule Gesundheit Phase 2

KMU Lehrstellenverbund Phase 1 und Phase 2

Lehrlingswesen als Teil des Personalmanagements

Lehrstellen marketin g an Gewerbeaustel lu n gen

Medien- und Offentlichkeitsarbeit 2000-2001

Pilotprojekt Berufsfachschule Gesundheit und Soziales Phase 1

Pilotprojekt Umsetzung Berufsfeld GrUne Berufe

Rent-a-Stift deutsch 2001

R6seaux d'entreprises, nouveaux moddles formation

Revision der Ausbildung Hauspflege

Salon de la formation professionnelle 2004

Studie,,TREE BE" (Transitionen in die Berufslehre)

Umsetzung Reform Kaufminnische Grundausbildung

Zielgruppengerechter Prospekt fUr Job staft (BlZ Bern)

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: BL
Kontaktperson: Herr

Hans-Peter Hauenstein
Amt fur Berufsbildung und Berufsberatung
Rosenstrasse 25
4410 Liestal
061 927 28 00

Projekte:

Project-learning-Center fur Mediamatikerlnnen (mit BS)

Weiterentwicklung lnformatiklehre in Muttenz (mit BS)

Attestausbildungen'gastro' und'metall'

Coaching-Angebot fUr Lehrfrauen an der Berufsschule Muttenz

Gleichstellung - eine Querschnittaufgabe

Lehrplatz fUr Migrantinnen (mit BS)

Beitrag aus LSB 2: 1'396'941.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Tditigkeiten

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung



ANHANG B Projekte zulasten der Kantonstranchen

Mddchen werden lnformatikerinnen (mit BS)

Atelier f 0r Bekleidungsgestalterlnnen

Evaluation Brtickenangebote des Kantons (mit BS)

Lehrstellenforderer

Neue kaufmdnnische Lehre / Coaching der Betriebe (mit BS)

Zusammenarbeit Sekundarstuf e 1 - Beruf sbildung/Berufsschulen

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: BS
Kontaktperson Herr

Christoph Marbach
Amt fUr Berufsbildung und Berufsberatung
Utengasse 36
4005 Basel
061 267 88 35

Projekte:

Niveauklasse lnlormatik (SlZ-Zertifikate)

Pilotlehrgang Gestalter / Gestalterin

Project-learning-Center ftir Mediamatikerlnnen (mit BL)

Job Training (Re-l ntegration schlecht qualif izierter Jugendlicher)

Lebensmittelf iliale "Breite" (lV-lntegrationsangebot)

Gleichstellung - eine Querschnittaufgabe

Lehrplatz f0r Migrantinnen (mit BL)

Akquisition von Lehr-, Anlehr- und Vorlehrstellen

Berufswoche 2000

Last minute (Hilfe bei der Lehrstellensuche)

Lehrstellenkampagne L+

Netzwerk Lernberatung AGS GIB

Reform Kaufmdnnische Grundausbildung, Pilotversuch

Rent-a-Stift

Studie "Jugendliche FUrsorgeempf iingerl nnen"

Beitrag aus LSB 2: 1'353'071.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tritigkeiten

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen



Projekte zulasten der Kantonstranchen ANHANG B

KantOn: FR Beitrag aus LSB 2:1'646'738.-

Kontaktperson : Monsieur
Hubert Perler
Office cantonal de la formation professionelle
Derribre-les-Remparts 5
1701 Fribourg
026 305 25 00

Projekte:

Mise en place d'une filidre de lormation en voie rapide
d'inlormatiticien-ne avec maturit6 professionnelle

Apprentissage de technologue en denr6es alimentaires
ou en industrie laitiBre

Ponts vers l'apprentissage: Formation de m6diateurs/-trices

Stages pour jeunes filles dans les m6tiers atypiques

Am6lioration de l'offre des places d'apprentissage -
subventions sp6ciales pour cours d'introduction

Apprentissage gestionnaire en 6conomie familiale, l dre
ann6e intensive

Cours pratiques pour dessinateurs et dessinatrices en
g6nie civil

Edition d'un classeur de pr6paration au choix professionnel

Egalit6 de traitement quant d l'6colage de la filidre de
concepteur/conceptrice en multim6dia

FriMeca - brochure d'information destin6e aux jeunes femmes
et jeunes hommes pour les m6tiers de la m6canique

Village des m6tiers

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereiche mit prakt. TAtigkeiten

c. Gleichstellung

d, Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

KantOn: GE Beitrag aus LSB 2z 2'635'507.-

Kontaktperson: Monsieur
Jean-Marc Frbre
Office d'orientation et de formation professionnelle
Rue Pr6vost-Martin 6
Case postale 457
1211 Gendve 4
02270501 11

Projekte:

Classe pilote l-CH

Exp6rimentation d'un concept modulaire en informatique:
M6diamaticien-ne

Reforme de l'apprentissage dans les professions du dessin

Modules FormationOrientationlnsertion

Aide d l'insertion des jeunes en dilficult6s

Pr6apprentissage CIPA

Modules ReFlex (aide pour jeunes filles en situation de rupture)

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereiche mit prakt. Tiitigkeiten

b. Bereiche mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

c. Gleichstellung



ANHANG B Projekte zulasten der Kantonstranchen

Elaboration d'un r6f6rentiel de comp6tences cl6s

lnformations sur la formation profess. aux entreprises
6trangbres 6tablies dans le canton

Pr6paration dr la mobilit6 et d la gestion de carribre des
apprenti-e-s

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: GR Beitrag aus LSB 2:1'161'911.-
Kontaktperson: Herr

Stefan Eisenring
Amt fur Berufsbildung und Berufsberatung
Quaderstrasse 17
7000 Chur
081 257 21 21

Projekte:

Basisleh rjahr lnformatik

Progetto Val Bregaglia

Landwi rtschaftspraktiker

Verbesserung der berufspraktischen Ausbildung ftir Jugendliche
mit beeintrdchtigter Lernltihigkeit in der freien Wirtschaft

Berufswahlmodul "Piazza"

Chancenjahre

Technikschnuppe rtag f tir Seku ndarschii lerinnen

Berufsaustellungen

Berufsschau 2000: Das Gewerbe gestern - heute - morgen

Lehrlingsforum f ri r Kochlehrlinge

Forderung der Deutschen Sprache fUr nicht-deutsprachige
Berufslerner

Schnupperlehren "Surselvaf utu r"

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: JU
Kontaktperson: Monsieur

Jean-Luc Portmann
Service de la formation professionnelle
Rue des Maronniers 3
2800 Del6mont
032 42071 66

Projekte:

Un apprentissage d'informaticien avec maturit6 professionnelle

Renforcement des mesures d'orientation et d'insertion
prof. pour les 6lbves A faibles capacit6s scolaires

Campagne: L'apprentissage - une voie pertinente

Beitrag aus LSB 2= 524'680.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

d. Weitere Massnahmen



Projekte zulasten der Kantonstranchen ANHANG B

Nouveau Centre d'information professionnelle avec espaces
th6matiques

R6seau de comp6tences 'Vous pouvez le faire!'

Sensibilisation d l'apprentissage des nouvelles
entreprises

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: LU

Kontaktperson Herr
Josef Widmer
Amt fur Berufsbildung
Obergrundstrasse 51
6002 Luzern
041 228 52 45

Projekte:

Umsetzung neues Konzept fUr die lnformatikerlnnen-Lehre in
der Zentralschweiz

Umsetzung neues Konzept firr die Mediamatikerlnnen-Lehre in

Zentralschweiz

Schaffung eines Ausbildungsverbundes BZAV

Beruf svorbereitu n gsjah r

'Wir sind dabei' (Berufswahlhilfe f0r praktisch Begabte)

'ZMOV' Zusdtzliches Ausbildungsprogramm zur Optimierung
von Vorstellungsverm6gen und Arbeitstechnik

Ausbau monteu r/Ausbau monteu rin

Fdrderpddagogik an der Gewerblichen Berufsschule der
Stadt Luzern

Jobsu rf ing (lntegrationsprogramm f U r stellenlose Ju gendliche)

Chancengleichheit in der Berufsbildung

PR, Werbung und Fdrdermassnahmen an der
Zentralschweizer Bildu ngsmesse ZEBI 2OO1

Berufs- u. Studienberatung an der Zentralschweizer
Bildungsmesse ZEBI 01

Berufsschulen an der ZEBI 01

Die Landwirtschaft an der ZEBI2001

lnformationsveranstaltungen / beruf skundliche Orientierungen

Luzerner Ausbildungsverbund Pflegeheim LAP

Qualitditssicherung Lehrabschlussprtifungen Kt. LU

Umsetzung eines Qualitdtsmanagementsystems'lSO PLUS'
an den Berufsschulen im Kt. LU

Vom Arbeiten trdumen (lntegrationshilfe fUr Migrantlnnen)

Beitrag aus LSB 2:2'431'542.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Tditigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tditigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tditigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdttigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen



ANHANG B Projekte zulasten der Kantonstranchen

Kanton: NE

Kontaktperson : Monsieu r
Frangois Gubler
Service de la formation professionelle
Espacit6 1

2302La Ghaux-de-Fonds
032 91 9 79 26

Beitrag aus LSB 2z 1'3O1'888.-

Projekte: Beitragsbereiche:
Soutien renforc6 d I'insertion professionnelle des jeunes
en difficult6 b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

Classe PEX (ann6e de transition) U. Bereich mit prakt. Tiitigkeiten

Classe POIA (Classe pour apprenti-e-s en situation d'6chec)) b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

Classes JET {eunes en transit) b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

Apprenti-e-s et comp6tences: d6marche portfolio d. weitere Massnahmen

Apprentissage PLUS - cuisinier + sommelier d. weitere Massnahmen

Campagnes Formapro Mulitm6dias d. Weitere Massnahmen

Formation de practiciens-formateurs dans les institutions de soins d. Weitere Massnahmen

Gestionnaire en 6conomie familiale: CFC sur 3 ans d. Weitere Massnahmen

Partenariat flexible 6cole-entreprise d. weitere Massnahmen

Stages de promotion/valorisation des m6tiers de la m6canique d. Weitere Massnahmen

Kanton: OW
Kontaktperson:

Beitrag aus LSB 2z 162'642.-
Herr
Urs Burch
Amt fur Berufsbildung und Berufsberatung
Grundacher
Postfach 1 164
6061 Sarnen
041 660 18 45

Projekte:

Bnickenangebote: Einf rihrung, Entwicklung, Coaching

Ausbildungsberatung im Dienst der Qualitiitsentwicklung

Gewerbeausstellung Sachseln 2002

Verbesserung des Uebergangs Sek I - Sek ll

Beitragsbereiche:

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen



Projekte zu lasten der Kantonstranchen ANHANG B

Kanton: SG

Kontaktperson: Herr
Ruedi Giezendanner
Amt fur Berufsbildung
Bruhlgasse 37
9001 St. Gallen
o71 229 38 76

Projekte:

Pilotleh rgang Designer/in

OBA Zukunftswerkstatt 2001

Quantitativer und qualitativer Ausbau der Vorlehre

4. FrauenVernetzungsWerkstatt zum Thema: Wie weiblich
ist die Wirtschaft?

Motivationskampagne frir eine offene Berufswahl: 'Junge
Frauen surfen in die Zukunft'

OBA-Zukunftswerkstatt "Boom ohne Frauen?"

Aktion Fairplay - Faire Lehrlingsauswahl

Lehrstel lenbo rse St.Gallen

Lehrstel lenbbrse/Lehrstellenvermittlu n g Sargans

Lehrstellenmarketing durch das Amt fUr Berufsbildung

Lehstellenmarketing Hauswirtschalt

Projekt FrUherfassung potenzieller LehrabbrUche

Beitrag aus LSB 2:3'291'330.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Ttitigkeiten

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: SH

Kontaktperson Herr
Rolf Dietrich
Amt fur Berufsbildung
Herrenacker 9
8200 Schaffhausen
o52 63272 54

Projekte:

Forderung der lnformatikberufe im Kt. SH (inkl. Basislehrjahr)

Gesamtkonzept Berufseinstiegsjahr

Ausbau der Berufs- und Studieninformation

Lehrstellenmarketing

Umsetzung nBBG

Umsetzung neuer Berufe und laufender Projekte

Beitrag aus LSB 2:578'O62.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereiche mit prakt. Tditigkeiten

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen



ANHANG B Proiekte zulasten der Kantonstranchen

Kanton: So Beitrag aus LsB 2= 1'720'o49.-

Kontaktperson: Herr
Renato Delfini
Amt ftir Berufsbildung und Berufsberatung
Bielstrasse 102
4502 Solothurn
032 627 28 93

Projekte:

Rahmenbedingungen f Ur lnformatik-Berufslehren verbessern

Optimierung Ubergang Sek. I / Sek. 1l

Berufe haben kein Geschlecht

Lehrstellenmarketing

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Tatigkeiten

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

Kanton: SZ
Kontaktperson: Herr

Richard Hensel
Amt fur Berufsbildung
Bahnhofstrasse 15
6431 Schwyz
041 819 19 2s

Projekte:

Lehrstellenmarketing im ICT-Bereich

Gesamtkonzept BrUcken und niederschwellige Angebote

'Berufsbildung im Schaufenster': lmagefdrderung

EinfUhrung und Vernetzung von Coachingangeboten

Neues BBG als Chance: Projekte im Hinblick auf nBBG

Beitrag aus LSB 22730'452.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Tiitigkeiten

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: TG
Kontaktperson Herr

Ueli Berger-Zaugg
Amt frir Berufsbildung und Berufsberatung
St. Gallerstrasse 11

8510 Frauenfeld
0527241370

Beitrag aus LSB 2z 1'465'2O8.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

Projekte:

Basislehrjahr f rir lnformatikerlnnen

Einfuhrungskurs frir lnformatikerlnnen

Elektromonteure Telematik

lntervallunterricht f 0r Hochbauzeichner

Lehrlinge 20+ : Kauffrau/ Kaufmann lnformatik

Mediamatiker-PLC Romanshorn



Projekte zulasten der Kantonstranchen ANHANG B

Projektierung Multimediagestalterln

Vorbereitungsjahr lT-Berufe / Briickenangebote im lT Bereich

Br0ckenangebote Thurgau

Pilotprojekt Malerlehre: Promotion nach jedem Lehrjahr

Unterrichtsmodule f0r die Berufswahl "Romeo und Julia"

Schnupperwochen fur Mddchen in den Berufen Elektronikerin,
Polymechanikerin und lnformatikerin

Einf iihrungskommission u nd I nteressen gemeinschaft
Hauswirtschaft Thurgau

Ausbildungssupport KV-Reform

Eignu ngstest Gastro-Berufe

Lehrstellenmarketing und LENA

Neukonzipierung der Hauswirtschaftlichen Lehren im Thurgau

Vertief ungskurs Montageelektriker

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Titigkeiten

b. Bereich mit prakt. TEitigkeiten

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: Tl
Kontaktperson: Herr

Vincenzo Nembrini
Divisione della formazione professionale
Via Vergid 18
6932 Breganzona
091 815 31 00

Beitrag aus LSB 2:2'263'281.'

Projekte: Beitragsbereiche:

Anno di base e integrato deltironcinio per le professioni della
chimica e della biologia a. Anspruchsvolle Bereiche

Anno di base e integrato deltironcinio per le professioni
delle arti graliche a. Anspruchsvolle Bereiche

Anno di base e integrato del tironcinio per le professioni

dell'elettrotecnica per automobili, intrattenimento e hardware a. Anspruchsvolle Bereiche

Corsi propedeuticiaicorsi di Maturita Professionale (post AFC) a. Anspruchsvolle Bereiche

DV Web (Design Visualisation Web) a. Anspruchsvolle Bereiche

Marketing dei tirocini nelle professioni della
communicazione visuals d. Anspruchsvolle Bereiche

Nuovo laboratorio per corsi d'introduzione dei tirocini
della carrozzeria b. Bereich mit prakt. T€itigkeiten

Muratori in sottostruttura per AlpTransit b. Bereich mit prakt. Tditigkeiten

Nuovo tironcinio per posatore di elementi prefabbricati b. Bereich mit prakt. Ttitigkeiten

Progetto PRO-FTI (promozione dicarriera per apprendiste
delliommercio e della vendita) c. Gleichstellung

Giornate informative per agazze sulle professionidell'ingegneria c. Gleichstellung

LINA-Girl c' Gleichstellung

Scuola d'arti e mestieri per sole informatiche c. Gleichstellung

Sportello donna viaggia su lnternet c. Gleichstellung



ANHANG B Projekte zulasten der Kantonstranchen

Anno di base e integrato deltironcinio per le professioni
della falegnameria

Anno di base e integrato deltironcinio per le professioni
della metalcostruzione

SAMB 2001 (anno di base neitirocini di polimeccanico,
ellettromeccanico, elletronico, costruttore di macchine)

Cockpit 2001: Laboratorio di attivitir pratica commerciale

'TOP' (tecni ca, organizzazione, persona nelle
scuole per apprendisti)

'Fondo un impresa'

Da scuola didiploma a scuola professionale specializzata

Entro nel mondo del lavoro fra passato e progetti per ilfuturo

Espoprofessioni 2000, 2002, 2OO4

Formazione professionale per sportivi d'elite

Italian S&B (Schmid & Barmettler Berufsinformation)

Italian Swissdoc

Nuova formazione per nuovi compiti degli inspettori del tironcinio

Nuove tecnologie nei tirocini della metalconstruzione

Nuovo tirocinio di operatore socioassistenziale

PiU maturitir professionale commerciale nel Ticino

Promozione ditirocinio nell settore ristorazione e albergheria

Qualitir nella formazione dei parrucchieri

TotalCH-Q

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: UR
Kontaktperson Herr

Josef Renner
Amt fur Berufsbildung
Klausenstrasse 4
6460 Altdorf
041 875 20 58

Projekte:

Forderung von Lehrstellen im High-Tech-Bereich

Beitrag aus LSB 2z 22O'712.-

Beitragsbereich:

a. Anspruchsvolle Bereiche



Projekte zulasten der Kantonstranchen ANHANG B

Kanton: VD

Kontaktperson Monsieur
Jean-Pierre Rochat
Service de la formation professionnelle
Rue St-Martin 24
Case postale
1014 Lausanne
021 316 63 07

Beitrag aus LSB 2= 4'827'711.-

Projekte: Beitragsbereiche:

Nouvelle filiBre de formation d'informaticiens/-ennes a. Anspruchsvolle Bereiche

Classe de pr6apprentissage et de transition b. Bereich mit prakt. Tiitigkeiten

CHARTEM (Centre Horizon d'Activit6s, Relais Transition
Ecole-M6tiers) b. Bereich mit prakt. T€itigkeiten

Ateliers 'EGEFO'(Atelirs fUr eine geschlechtsneutrale Berufswahl) c. Gleichstellung

Machine CNC pour les apprentis(es) menuisiers, 6b6nistes
et charpentiers d. weitere Massnahmen

M6tiers de l'h6tellerie et de la restauration: promotion des
places d'apprentissage ( specialement pour les jeunes filles) d. Weitere Massnahmen

Transition 6cole - m6tier: aide individualis6e aux apprentis
et aux entreprises d. Weitere Massnahmen

Connecteurs d. Weitere Massnahmen

Antenne Futur'app - un lien, un lieu d. Weitere Massnahmen

CD-Rom 'Les m6tamorphoses du travail - La vie des m6tiers' d. Weitere Massnahmen

P6le de formation PERFORM d. Weitere Massnahmen

Start up - Objectif Apprentissage d. Weitere Massnahmen

Zoom sur les m6tiers d. Weitere Massnahmen

CD-Rom'Les m6tamorphoses du travail -
les nouvelles technologies' d. Weitere Massnahmen

Kanton: VS
Kontaktperson:

Beitrag aus LSB 2z 2'062'963.-
Monsieur
Alexandre Rey
Service de la formation professionnelle
Planta 3
1951 Sion
o27 606 4250

Projekte:

Formation dans des domaines trbs specialis6s (automaticien,
6lectronicien et informaticien): enseignement en tronc commun

Promotion du choix professionnel atypique

Cr6ation de structures de formation communes

lnformation et promotion de I'apprentissage

Beitragsbereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen



ANHANG B Proiekte zulasten der Kantonstranchen

Kanton: ZG

Kontaktperson: Herr
Markus Knobel
Amt fur Berufsbildung
Aabachstrasse 1

6300 Zug
041 728 51 50

Projekte:

3-Phasenmodell fiir die lnformatik-Lehre

Zuger Bi ld u n gsnetzwerk f ri r Praktikerln nen (ZB P)

Ausbau Zuger Berufsbildungs-Verbund

Blockunterricht in der Hochbauzeichner-Lehre

Neue Formen praxisnaher Berufsinformation

Publikumswirksame lnformation Uber die Berufsbildung

Beitrag aus LSB 2:592'757.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Taitigkeiten

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

Kanton: ZH
Kontaktperson: Herr

Luzi Schucan
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Ausstellungsstrasse 80
8090 Ztirich
01 271 75 33

Projekte:

Gerdteinformatiker und Systemtechniker: Neuer Lehrplan

Landschaftsbauzeichnerln Modell 2000

Lehrstellenakquisition: zusdtzliche I nformatiklehrf irmen

Modellversuch Basislehrjahr RAU (2.Phase)

Modellversuch Basislehrjahr Uster (2. Phase)

Modellversuch Basislehrj ahr ZLI (2. Phase)

Portf olioausbildung'K0rperpf lege'

Berulspraktische Bildung Hauswartmitarbeiterln

Berufspraktische Bildu ng Holzpraktikerln

Berufspraktische Bildung Maschinen- und Gerdtewart

CH-Q erleben, Stdrken nachweisen

Coaching im Betrieb (gewerbliche Betriebe)

Coaching im Betrieb (industrielle Betriebe)

Coaching in der Berufsbildung (Rahmenprojekt)

Neuer Beruf Elektropraktikerln

Trainieren frir den Beruf: Fussballsport und berufliche lntegration

transit-plus: Anlehre mit verstdrktem Coaching

lndividuelles Coaching in der Berufsbildung

Beitrag aus LSB 2: 8'386'912.-

Beitragsbereiche:

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

a. Anspruchsvolle Bereiche

b. Bereich mit prakt. Tiitigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tatigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Tiitigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

b. Bereich mit prakt. TAtigkeiten

b. Bereich mit prakt. Taitigkeiten

b. Bereiche mit prakt. T€itigkeiten



Projekte zulasten der Kantonslranchen ANHANG B

Kompetenzzentrum fur Lernf6rderung und lntegration (TBZ)

Weiterbildungs- und Laufbahnperspektiven f itr
BerufsschUlerinnen in traditionellen Frauenberufen

Berufswahlbegleitung lnformatik fur Mtidchen Sekundarstufe 1

Sprung in die Berufswelt fiunge Migrantinnen)

Technic Girls: Motivierung von Schulerinnen lur techn. Berufe

ln-for-Girls: Fdrderung von lnformatikerinnen wdhrend der
Ausbildung

Entwicklung einer modularisierten Weiterbildung im Kanton ZH
(Vorprojekt)

Postmaturitdre Berufsausbildung - Alternative zum
Hochschulstudium

P rojektorganisation E inf tih ru n g ref orm ie rte KV-Leh re:

Projektleitung

'bili' - zweisprachiges Lernen an Berufsschulen

'kabel' Zircher Oberland - wen i ger Leh rvedragsauf l6sun gen

Ausbildungsforen im LSB2 ZH: Rahmenkonzept

Ausbildungsforum Affoltern: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Bezirk Dietikon: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Bezirk Meilen: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum der Stadt Zurich: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Horgen: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Uster: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Winterthur: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Zurcher Oberland: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum ZUrcher Unterland: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsverbund Kauf mann/Kauff rau 6ff entlicher Verkehr

Berufe an der Arbeit (Erweiterung)

Beruf sleh rverbu nd Zirich (BVZ)

Deutschforderung in der Lehre (mit Sprachenportfolio)

e-learning ftir kaufmdnnische Lehrbetriebe

lntegration junger Migrantlnnen des Bezirks Dietikon

Laulbahnplanung an Berufsschulen (mit CH-O)

Lehrstellenverbund Albis

Neue Gesundheitsberuf e (Projektleitung)

Beruf swahlprojekt'Rent-a-stif t'

Sprache und lntegration in die Berufswelt (Vorprojekt)

Farbgestalterln: Modularisierung des Ausbildungsganges

b. Bereiche mit prakt. TAtigkeiten

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

c. Gleichstellung

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen

d. Weitere Massnahmen



Proiets d la charqe des tranches cantonales Annexe B

Projets i la charge des tranches cantonales

Canton: AG

Contact: Herr
Paul Knoblauch
Amt fur Berufsbildung
Kasernenstrasse 21
5001 Aarau
062 835 21 92

Projets

lT-SchoolBaden

Medizinische Praxisassistentlnnen

Pilotprojekt Mediamatiker

Neuer Beruf : Biopraktiker

BipBaden: Berufsintegrationsprogramm

Brtickenangebote

Projekt Landhaus (Entscheidungshilfe f0r Berufswahl)

Workpoint (Projekt der Stiftung Wendepunkt)

'Berufe haben kein Geschlecht'(Stand an Berufsschau)

BipPepina: Berufsintegrationsprogramm f rlr junge Frauen

Wie weiter nach der Lehre - warten bis der Prinz mich k0sst?

Berufswahl-Agenda f 0r Oberstufenschrilerlnnen

Dissertation "Dem Lehrabbruch auf der Spur"

Haustechnik: QualitAtssicherung in der Ausbildung

Jugendbus Homepage (Uberfrihrung in LENA)

Kampagne "Baumeister; Jetzt ausbilden ll"

KV-Reform

Lehrstellenforderung

Leh rstellenf orderung Hauswi rtschaft

Publikationen AfB

Schreiner/innen: Verbesserung der Ausbildungsqualit€it

Virtuelles Lehren/Lernen an Berufsschulen

Zimmermeister: Jetzt ausbilden ll

Montant APA 2: 3'813'136.-

Beitragsbereich

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions h pr6dominance pratique

b. Professions A pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions ir pr6dominance pratique

b. Prolessions d pr6dominance pratique

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure



Verzeichnis der lnterviewpartnerlnnen 2001 ANHANG C

Verzeichnis der Auskunftspersonen 2001

Herr Berger Kant. Amt fur Berufsbildung TG

Herr Butler Kant. Amt fur Berufsbildung AG

Herr Knoblauch

Frau Davatz Schweizerischer Gewerbeverband

Herr Dietrich Kant. Amt fur Berufsbildung SH

Herr Eisenring

Frau Fischer

Kant. Amt fur Berufsbildung GR

Zentralschweizer Bildungs-
direktoren-Konf erenz ZBK

8500 Frauenfeld

5001 Aarau

3007

8201

7000

6002

Bern

Schaffhausen

Chur

Luzern

Herr Frdre

Herr Galliker

Herr Giezendanner
Herr Geisser

Herr Gubler

Office d'orientation et de formation 1211 Genbve 4
professionelle GE

Schweiz. Berufsbildungs6mter-
Konferenz SBBK

Seruice de la formation technique et 2302
professionnelle NE

Kant. Amt fUr Berufsbildung BL 4410

Kant. Amt fur Berufsbildung SZ 6430

3012 Bern

Kant. Amt fUr Berufsbildung SG 9004 St. Gallen

La Chaux-de-Fonds

Liestal

Schwyz

Herr

Herr
Herr

Herr

Hauenstein

Hensel
Regli

Hohl I nteressengemeinschaft
KaufmAnnische Grundausbildung
IGKG

Schweiz. Fachstelle Ausbildung
Betagtenbetreuung

3007 Bern

3006 BernFrau Hostettler

Frau Huber
Frau Christen

Herr Keller
Herr Merkli

Herr Knobel

16+, Lehrstellenprojekt der eidgen. 8005 Zhrich
Konferenz der Gleichstellungs-
beauftragten

Genossenschaft l-CH 8001 Tirich

Kant. Amt fur Berufsbildung ZG 6301 Zug

6003 LuzernDeutschschweizerische
Berufsbildungsdmter-Konf erenz
DBK

Herr Knutti



ANHANG C Verzeichnis der Auskunftspersonen 2001

Herr
Herr
Frau

Herr
Herr

Herr Meylan

Herr Mougin

Herr Nembrini

Marbach
Kohlbrenner
Zurschmiede

Perler
Sapin

Schnellmann
Burch

Kant. Amt fur Berufsbildung BS 4005 Basel

Herr Portmann

Herr Renner
Frau Widmer Baumann

Frau Renner
Frau Zehnder

Herr Rey

Herr Rickenbacher
Herr Delfini
Herr Vongunten

Herr Rochat

Frau Sattler

Herr Schmitter
Frau Zurbrtrgg
Herr Nafzger

Herr Schnelli

Seruice de la formation
professionnelle VD / CRFP

Bundesamt frir Berufsbildung und
Technologie BBT

Kant. Amt frir Berufsbildung AR

Kant. Amt fUr Berufsbildung OW

Kant. Mittelschul- und
Berufsbildungsamt ZH

Baden lT-School

1014 Lausanne

NeuchAtel

1950 Sion

3003 Bern

9102 Herisau

6060 Sarnen

8090 ZUrich

54OZ Baden

3007 Bern

Conf6rence des offices cantonaux ZO07
de la formation professionnelle de la
Suisse romande et du Tessin CRFP

Seruice cantonal de la formation
professionnelle VS

Divisione della formazione
professionale Tl

6932 Breganzona

Office cantonal de la formation
professionelle FR

1701 Fribourg

Service de la formation
professionnelle JU

2800 Del6mont

Kant. Amt fur Berufsbildung UR 6460 Altdorf

Kant. Amt ftir Berufsbildung BE 3007 Bern

Kant. Amt fur Berufsbildung SO 4SOZ Solothurn

Service de la formation
professionnelle VD

1O14 Lausanne

Agogis 8032 Zlrich

Herr
Herr

Herr Schucan

Herr Siegrist

Herr Sigerist Schweiz. Gewerkschaftsbund SGB



Verzeichnis der lnte rlnnen 2001 ANHANG C

Herr Vettiger

Herr Wettstein

Herr Widmer
Herr Heer

Berufsbildungsprojekte GmbH 8037 Ztirich

Arbeitsgemeinschaft
lnformatikmittelschulen Schweiz

Kant. Erziehungs- und Kultur-
departement, Gruppe Berufs- und
Erwachsenenbildung

8942 Oberrieden

6002 Luzern





Konzept der Gesamtevaluation LSB 2 ANHANG D

Konzeption der Gesamtevaluation des LSB 2

1 Projekteingabe

Projekteckdaten

1.1 Projekt-Titel

Gesamtevaluation LSB 2

1 .2 Projekttriigerln / Antragstellerln

Name: Prof. Dr. Weber
Vorname: Karl
Institution: Koordinationsstelle fiir Weiterbildung der Universitjit Bern

Strasse: Falkenplatz 16

Pl'z.-Ort. 3012 Bern
Tel: 031163l'39'29
Fax: 031 i 631'33160

E-Mail: karl.weber@kwb.unibe.ch

1.3 Projektpartnerln

Im Rahmen der Gesamtevaluation werden verschiedene (voraussichtlich max. 5) Teilmandate, insbesondere fiir die

Ourchftihrung von vertieften Detailstudien, Fall- oder Wirkungsanalysen an externe Partner zu vergeben sein: im

offentlichen oder selektiven Ausschreibungsverfahren werdenje nach Fragestellung geeignete , universit?ire und nicht-

universitiire, externe Projektpartnerlnnen zu suchen bzw. zu bestimmen sein.

1.4 Projektleiterln

Name: lic.phil. Geruch
Vorname: Marianne
Institution: Koordinationsstelle fiir Weiterbildung der Universitiit Bern

Slrasse: Falkenplatz 16

PlZl Ort: 3012 Bern
Tel: 031 / 631'87'51

Fax: O3l /631'33t60
E.Mail: marianne.gertsch@kwb.unibe.ch

1.5 Gesetzliche Grundlage

Art.4, Absatz I Bundesbeschluss LSB 2
Art.zd BB, Analysen und Studien zur Optimierung der Datenlage;

45 Monate (April2001 bis Dezembet 2004)

I

1.6 Projektdauer (in Monaten)
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1.7 Gesamtkosten des Projekts

I' I 50'000. -- (Kostendach), zuziiglich 7,6Vo Mw St

1.8 Nachgesuchter Betrag

1' 1 50'000.-- (Kostendach), zuztiglich 7,6Vo MwSt

1.9 Projektkurzfassung (max. 1500 Anschliige; ist fiir die publikation besrimmt)

Der LSB 2 soll, nach Massgabe von Art. 4 des Beschlusses und in Analogie zu seinem Vorliiufer LSB 1
wiihrend der Jalre 200tr bis 2004 als Gesamtprogramm evaluiert werden. Die Evaluation hat dem BBT
handlungsrelevante Erkenntnisse zu liefem im Hinblick auf
- den Beleg der wirksamkeit des LSB 2 in seinen priorit?iren zelbereichen,
- Verlauf und Qualitat der Umsetzung des Gesamtprogramms LSB 2 und deren Optimierung,
- die Realisierungs- und Ergebnisqualitiit sowie die Wirksamkeit von Einzelprojekten/projekttypen,
- das Entwicklungspotenzial des LSB 2 im Hinblick auf die Reform des Berufs6ildungsgesetzes.

Im Sinne eines ressourcenorientierten Vorgehens und der optimalen Nutzung der Erfahrungen aus der Ge-
samtevaluation LSB I und der Startphase LSB 2 hat das BBT die Absicht, der KWB das Mandat ,,Gesarnte-
valuation des LSB 2" zu iibertragen. Die KWB wird dieses Mandat als ,,Generaluntemehmerin'. wahmehmen
und gegeniiber dem BBT in allen Teilen verantworten. Um der Evaluation LSB 2 neues Know-How und
neue Sichtweisen vefiigbar zu machen, wird der Auftrag in Zusammenarbeit mit externen partnern durchge-
ftihrt: Teilaufgaben werden im dusschreibungsverfahr"ri* geeignete Dritte vergeben.

Geplant ist eine Gesamtevaluation, die die verschiedenen Ebenen des Programms LSB 2 berticksichtigt und
das regelmiissige Feedback der Ergebnisse an die Projekttriigerlnnen und -ieiterlnnen sicherstellt:

'Programmebene: Gegenstand hier sind Verlauf und Qualitiit der Umsetzung des Gesamtprogranuns
LSB 2, sowie die Wirksamkeit desselben im Hinblick auf seine Zelsetzungen Dabei sind sowohl beabsich-
tigte, als auch unbeabsichtigte wirkungen Gegenstand der Beobachtung.
'Projektebene: Itrier sind zum Einen Evaluationen von Einzelprojetten mit spezieller Relevanz und/oder
Reichweite (2.8. I-CH, Berufsfachschulen u.ii.), zum Anderen von bestimmten projekttypen oder Biindeln
von Projekten (2.B. Projekte zur Verbesserung der Zugangschancen schwiicherer lugeniiicher, pdekte zur
Erhdhung des Frauenanteils in best. Berufen u.ii) vorgesehen.
- Vertiefende Detailstudien (Fallstudien, Wirkungsanalysen): Einzelne Fragestellungen, die ftr die Evalua-
tion des Gesamtprogramms und/oder ftir einzelne seiner Teilaspekte von besonderer Wictttigt"it sind, wer-
den in eigenen Studien vertieft bearbeitet (analog zu den Studi6n ,,Lehrstellenmarketing" odir,,Brtickenan-
gebote" im LSB l).
Zasiltzlich bietet die Gesamtevaluation prioritiir ftr Projektleitende sogenannte Feedbackangebote an:
Anliisslich von Seminaren und Workshops sollen die Ergebnisse der Evaluation diffundiert und fiir die Arbeit
der Projektverantwortlichen nutzbar gemacht werden.

Ftir das BBT und dessen Umsetzungspartner auf Kantons- und Bundesebene sollen sich aus den Ergebnissen
der Gesamtevaluation unmittelbar niitzliche Erkenntnisse und Flinweise ergeben fiir:
- die Rechenschaftsablegung der Projektverantwortlichen gegentiber politischen Beh<irden
- die Steuerung, weitere Ausgestaltung und Optimierung des LSB 2 und seiner hojekte
- die Schaffung von Erfahrungswerten fiir die weitere Entwicklung und Steuerungier Berufsbildung, insbe-
sondere die konkrete Ausgestaltung neuer Modelle und Verfahren-des revidierten Berufsbildungsgeietzes.

2



Konzept der Gesamtevaluation LSB 2 ANHANG D

Beschreibung des Projektes und der geplanten Arbeiten

1.10 Ausgangslage (wo stehen wir?)

1. Ausgangslage:
Im Sinne eines ressourcenorientierten Vorgehens und der Nutzung der Erfahrungen aus der Gesamt-
evaluation LSB 1 und der Startphase LSB 2 hat das BBT die Absicht, der KWB das Mandat,,Gesamtevalua-
tion des LSB 2" zu tibertragen. Dementsprechend hat das Amt der KWB Ende Januar den Auftrag zur Ausar-
beitung des vorliegenden Gesamtkonzeptes erteilt.

Geplant ist eine Gesamtevaluation, die sich stark an den positiven Erfahrungen mit den Verfahren und dem
Verlauf der Gesamtevaluation LSB 1 und der Evaluation der Startphase LSB 2 orientiert und gleichzeitig
Verbesserungen der Arbeitsweisen und Verfahren gewiihrleistet:

So wird im gesamten Verlauf dem engen Kontakt mit den Aktorinnen und Aktoren des LSB 2, der Informati-
onserhebung und -Ver,arbeitung im dire*ten Gespriich mit den Beteiligten hohe Prioritiit zukommen.
Im Vergleich zur Umsetzung der Evaluation LSB 1 sollen der Gesamlevaluation LSB 2 jedoch neues Know-
How und neue Sichtweisen durch den Einbezug externer Projektpartner zugefiihrt werden.
Ausserdem sind die verstdrkte Bearbeitung der Projektebene (Evaluation einzelner Projekte und/oder Biindel
analoger Projekte) sowie die personelle und institutionelle Entflechtung der verschiedenen Ebenen der Ge-
samtevaluation mittels deren Aufteilung in klar definierte Teilprojekte vorgesehen. Damit ist auch ein im
Vergleich zum LSB 1 grdsserer Spielraum fiir die adiiquate Durchfiihrung und Auswertung von Detailstudien
(Fallstudien, Wirkungsanalysen u.ii.)zu wichtigen Fragen des Gesamtprogramms oder seiner Zielbereiche
sichergestellt.

2. Gegenstand und Bearbeitungsebenen der Gesamtevaluation:
Gegenstand der Evaluation sind sowohl
- die beabsichtigten und unbeabsichtigten Wirkungen,
-als auch der Verlauf und die Qualitrit des Realisierungsprozesses
des Gesatntprogramms LSB 2.
Um zu addquaten Erkenntnissen tiber diesen Gegenstand zu kommen, arbeitet die Evaluation auf den folgen-
den Ebenen:

Die Evaluation auf Programmebene:
- evaluiert anhand ausgewiihlter Indikatoren die Wirkungen des Gesamtprogramms

-in den einzelnen Zielbereichen (Erschliessung von Ausbildungsmdglichkeiten im ICT-, Hightech-
und anspruchsvollen Dienstleistungsbereich, Erschliessung von,A,usbildungsmdglichkeiten fiir
schwiichere Jugendliche, Gleichstellung der Geschlechter, Gestaltung des Uebergangs zum nBBG)
und in der,Berufsbildungslandschaf insgesamt.
- verfolgt die Entwicklungen des Gesamtprogramms,auf der inhaltlichen, strategischen, strukturellen, organi-
sationellen und finanziellen Ebene;

Detailstudien:
- bearbeiten vertieft einzelne klar umrissene, fiir das Gesamtprogramm, seine Zielbereiche oder einzelne
Projekttypen und -Verfahren dringliche Fragestellungen oder Problemfelder. Den Anlass fiir solche De-
tailstudien bilden Fragen und/oder Wissensbedarf der Gesamtevaluation, und die Ergebnisse miissen fiir die
Programm- oder Projektebene des Gesamtprogramms LSB 2 unmittelbar relevant sein!

Die Evaluation auf Projektebene:
- evaluiert Einzelprojekte mit grosser Reichweite und/oder von spezieller Bedeutung ftir das Gesamtpro-
gramm oder die Entwicklung der Berufsbildung generell (2.8. I-CH, Berufsfachschulen u.i);
- evaluiert Realisierungsgrad, Zeleneichung und/oder Wirksamkeit von im Realisierungsverlauf als speziell
relevant, schwierig, innovativ oder vielversprechend identifizierten Projekttypen / Biindeln von Projekten mit
analogen Zielsetzungen (2.B. Projekte zur F<irderung der Gleichstellung, Briickenangebote, neue Modelle der
Grundausbildung u.ii).

Feedbackangebote:
- vermitteln die Erkenntnisse und Erfahrungen der Evaluation an die Projekttriigerlnnen und holen deren
Feedback zum Verlauf und Nutzen der Evaluation ein.
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3. Fragestellungen im Einzelnen:
Im Folgenden sind die einzelnen zu bearbeitenden Fragestellungen nach unserem heutigen Kenntnisstand
zusarnmengestellt. Diese Zusammenstellung ist richtungsweisend, aber weder abschliessend, noch unum-
sttisslich: angesichts der langen Laufzeit des LSB 2, in Abhiingigkeit von der Entwicklung des Programms
sowie der Evaluationsarbeiten selber wird die Detailplanung der zu bearbeitenden Fragestellungen regelmii-
ssig, in Absprache mit dem Auftraggeber, vorzunehmen bzw. anzupassen sein (Detailplanung jeweils an-
fangs eines Arbeitsjahres, siehe Arbeitsplan unter 1.14).
Ebenso wird anltisslich dieser Detailplanungen zu entscheiden sein, in welcher Form, in welchem Detaillie-
rungsgrad ( Detailstudie oder nicht) und durch welche Aktorlnnen (KWB oder externe Mandatnehmerlnnen)
die jeweiligen Fragen zu beantworten sind!

Zu den Wirkungen des LSB 2. insbesondere in seinen prioritiiren Zielbereichen:

- Welche konkreten, belegbaren Wirkungen strebt der LSB 2 an?
- Welche Indikatoren ftir Wirksamkeit werden vorgeschlagen und welche sind geeignet, die Wirkungen des
LSB 2 zu iiberprtifen?
- Sind, anhand pro Zelsetzung definierter Indikatoren, entsprechende Wirkungen zu belegen/messen?
- Fiihrt der LSB 2 zamAusbau der Ausbildungsmciglichkeiten im Bereich der ICT- und Hightech-Berufe?
Ftihrt er zur Stiirkung der Benrfsbildung im Bereich der anspruchsvollen Dienstleistungen?
- Ftihrt der LSB 2 anr Verbesserung der Zugangschancen der Jugendlichen mit nachteiligen Ausgangslagen,
wie schulisch Schwtichere, Migrantlnnen?
- Trtigl der LSB 2 zur verbesserten Stellung der Frauen im Berufsbildungssystem, zur breiteren Berufswahl
von Frauen bei?
- Wird der ISB 2 gezielt zur Vorbereitung des Uebergangs zum neuen BBG genutzt - und wenn ja: mit
welchen Projekten? Sind die AnsiitzeA/erfahrensweisen dieser Projekte innovativ?
- Welche Entwicklungen zeichnen solche Projekte im Uebergang zum neuen BBG vor? Welche Priijudizien
werden geschaffen?
- Wie ist das Verhiiltnis zwischen den Wirkungen und den insgesamt eingesetzten Mitteln zu beurteilen? -
Wie gestaltet sich das Verh?iltnis zwischen Aufwand und Ertrag fiir die verschiedenen Zielbereiche?

Zum Realisierunesprozess des LSB 2:

- Welche Aktorlnnen lancieren - mit welchenZielsetzungen - welche Projekte?
- Wie organisieren sich die Aktorlnnen? Wie integrieren sich neue Aktorlnnen ins Feld? Entstehen neue
Kooperationen / Institutionen / Infrastrukturen?
- Welche Formen der Ausgestaltung von Leistungsvereinbarungen und Zusammenarbeitsvertriigen werden
angewandt? Beeinflussen verschiedene Formen der Interpretation von LV die Projekt- und Programment-
wicklung?
- Wie gelingt die Handhabung der Verfahrens- und Vollzugsvorschriften zum LSB 2 flir verschiedene Akto-
rlnnen? Wie ftir verschiedene Projekttypen? Sind die Vorschriften ftir die Steuerung des LSB 2 geeignet?
- Werden die in den Richtlinien festgelegten Controllingverfahren angewandt, die dort beschriebenen Quali-
tiitsanforderun gen eingehalten?
- Werden die Erfahrungen aus dem LSB I bewusst I gezielt genutzt und wirken sie sich auf die Ausgestaltung
und Handhabung der Projelte aus?
- Wie werden die frnanziellen und personellen Mittel eingesetzt?
- Wie verhalten sich Mitteleinsatz und Projektrealisierungen / Ergebnisse zueinander?
- Erscheint der Umsetzungsprozess des LSB 2 effizient?

Zum Realisierungsverlauf. der Ergebnisqualitait und den Wirkungen von Einzelprojekten/Projekttypen:
Ausgew?ihlte Einzelprojekte mit grosser Reichweite und./oder grosser Bedeutung fiir die Reform des BBG
oder die Entwicklung der Berufsbildung generell (2.B. I-CH, Berufsfachschulen, Modell berufs-praktische
Bildung etc.) k<innen ebenfalls Gegenstand einer vertieften Analyse sein. In diesem Fall werden die folgen-
den Fragen zum Realisierungsverlauf, der Ergebnisqualitiit, den belegbaren Wir*ungen, dem Verhiiltnis von
Aufwand und Ertrag sowie der Nachhaltigkeit der Projekte zu stellen sein:
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Konzept der Gesamtevaluation LSB 2 ANHANG D

- Gelingt es den Aktoren auf Kantons- und Bundesebene, ihre Projekte wie geplant zu realisieren, die ge-

wiinschten Ergebnisse zu erzielen?
- Welche expliziten und impliziten Erfolgskriterien setzen die Aktoren selber fiir ihre Projekte?
- Fallen einzelne Projekttypen durch spezielle Schwierigkeiten der Realisierung und/oder mangelnde Ergeb-

nisqualitiit auf?
- Erscheinen bestimmte Projekttypen als speziell geeignet, die gewiinschten Ergebnisse zu erzielen?

- Sind die Projekte insgesamt, sind spezifische Projekttypen nachhaltig? Haben sie Bestand?

- Wie gewiihrleisten die Projekttrzger das Controlling ihrer Projekte? Welche Verfahren der Selbstevaluation
wenden sie an? Erscheinen Controlling und Selbstevaluation geeignet, verliissliche Ergebnisse zu liefern?

Detailstudien werden voraussichtlich einerseits im Hinblick auf diejenigen Fragestellungen einzusetzen sein,

deren adiiquate Beantwortung eine vertiefte, aussohliessliche Bearbeitung notwendig macht, z.B. weil der

verfligbare Wissensbestand ungentigend ist, Daten/Kennzahlen nicht verftigbar bzw. Ersterhebungen grund-

legender Daten notwendig sind, der Auftraggeber ein spezielles Interesse an der vertieften Bearbeitung der

Fragestellung hat oder aber die Bearbeitung der Fragestellung ftir die Berufsbildung von grundlegendem

Interesse ist. Andererseits werden solche Studien zur Evaluation ausgewdhlter Einzelprojekte mit grosser

Reichweite bzw. Bedeutung oder von Projeknypen notig werden.

4. Vorgehensweisen:
Im gesamten Verlauf werden unterschiedliche Erhebungs- und Auswertungsmethoden zur Anwendung

kommen. Qualitative und quantitative Verfahren, standardisierte und interpretative Formen der Datenaus-

wertung werden je nach spezifischer Fragestellung und/oder Datenlage und Informationsquellen eingesetzt.

Im Einzelnen werden die folgenden Vorgehen mmZ.,oge kommen:

- Halbstandardisierte Befragungen (hterviews) mit den Aktorinnen und Aktoren ;

- Dokumentenanalyse (insbesondere Verarbeitung der Projektberichte)
- Einrichtung und Betrieb, Auswertung einer umfassenden Projektdatenbank
- Standardisierte Befragungen / Fragebogenerhebungen / Surveys

- Konsultation und Verarbeitung von statistischem Material und Fachliteratur
- Konsultationen und Erfahrungsautausch mit anderen Triigem von Forschungs- und

Evaluationsarbeiten im Bereich der Berufsbildung

5. Durchfiihrung (siehe auch Organigramm im Anhang):
Die KWB tritt als ,,Generalunternehmerin" der Gesamtevaluation LSB 2 auf. Sie konzipiert, plant und orga-

nisiert sflmtliche Teilaufgaben des Gesamtprograrnms und stellt deren Durchflihrung in Zusammenarbeit mit
externen Projektpartnern sicher. Die KWB ist gegeniiber dem Auftraggeber BBT fiir alle Teile der Gesamte-

valuation verantwortlich. Ihre jiihrlichen Ergebnisberichte ebenso wie der Schlussbericht haben die Ergebnis-

se aller Teilmandate zu synthetisieren und damit zur Gesamtevaluation LSB 2 zu verbinden.

Die KWB definiert nach Massgabe der hierbeschriebenen Grundsiitze und Fragestellungen und nach Ab-
sprache mit dem Auftraggeber zu Anfang jeder Arbeitsetappe (siehe dazu Arbeitsplan unter 1.14) die konkret

durchzufiihrenden Evaluationsarbeiten. Sie entscheidet nach Konsultation des Autraggebers iiber Verfahrens-

form und Detaillierungsgrad jeder Teilaufgabe.

Die KWB fiihrt selber die Evaluation des Gesamtprogranuns LSB 2 hinsichtlich seiner Wirkungen sowie

seines Realisierungsprozesses durch, sorgt fiir die Synthese der Ergebnisse aller Teilaufgaben , stellt die

Koordination derselben sicher und gewiihrleistet das regelmiissige Feedback der Ergebnisse der Gesamteva-

luation an die Projektverantwortlichen des LSB 2. (Grundauftrag Gesamtevaluation)

Vertiefende Detailstudien werden an externe Mandattire vergeben: die KWB konzipiert extern zu vergebende

Mandate nach Massgabe des Bedarfs und der Interessen des BBT sowie des Erkenntnisbedarfs der Gesamte-

valuation. Nach Bewilligung durch den Auftraggeber schreibt die KWB die entsprechenden Auftriige tiffent-
lich, evtl. selektiv aus und trifft die Auswahl unter den eingehenden Offerten. Sie erteilt dem/der ausgewiihl-

ten Mandatiir/in den Auftrag, schliesst den entsprechenden Vertrag ab, verwaltet das Budget, wickelt den

Zahlungsverkehr ab und sorg fiir die Einhaltung der T,eitpldne. Die Begleitung und das Controlling der

externen Auftriige schliesslich werden ebenfalls durch die KWB sichergestellt'

Dementsprechend verwaltet und bewinschaftet die KWB das gesamte Budget der Evaluation, inkl. der Gel-

der fiir externe Auftr:ige, und stellt die ntltigen administrativen Arbeiten rund um das Gesamtmandat sicher.
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Nicht unter die Leistungen bzw. das Budget der KWB fallen dagegen die Organisation, Administration und
Finanzierung von Feedback-Angeboten sowie die Kosten fiir den Druck von Ergebnisberichten.

l.l I Projektziele (Gesamtprojekt) Was wollen wir konkret erreichen; was genau soll bewirkt werden?

Zielsetzung:
Die Gesamtevaluation des LSB 2 hat fiir das BBT sowie ftir seine Umsetzungspartner auf Kantons- und
Bundesebene direkt handlungsrelevante Erkenntnisse zu liefern. Die Evaluation soll einerseits/ormativ
wirken, indem die Erkenntnisse iiber den Verlauf des Realisierungsprozesses LSB 2 den Alctorinnen und
Aktoren Hinweise zur Verbesserung ihrer Projekte und Verfahren liefern. Andererseits soll die Gesamteva-
luation anhand der Beobachtung bzw. Messung geeigneter Indikatoren die Wirksamkeit des LSB 2 tiberprii-
fen und summstiv beurteilen.

Die Erkenntnisse und Ergebnisse der Evaluation sind so aufzubereiten und zu belegen, dass sie dem BBT und
seinen Umsetzungspartnern unmittelbar dienlich sind im Hinblick auf:
- Verlauf und Qualitiit des Realisierungsprozesses des Programms LSB 2 und deren Optimierung,
- die Ueberpriifung der Wirksamkeit des LSB 2, insbesondere in seinen prioritiiren Zelbereichen,
- die Realisierungs- und Ergebnisqualitiit sowie die Wirksamkeit von Einzelprojekten / Projekttypen,
- das Entwicklungspotenzial des LSB 2 im Hinblick auf die Reform des Berufsbildungsgesetzes,
- die Rechenschaftsablegung der Projektverantwortlichen gegeniiber politischen Behd,rden.

1. 12 Definition der Hauptzielgruppe(n)

BBT, Trlgerschaften und Leitende der LSB 2-Projekte auf Bundes- und Kantonsebene,
politische Behdrden, interessierte Fachdffentlichkeit.

Arbeitspl an, Zeitplan, Proj ektetappen

L13 Bisher geleistete Vorarbeiten

Vorarbeiten:
Die KWB hat von 1997 bis 2000 die Gesamtevaluation des LSB 1 sowie die Evaluation der Startphase des
LSB 2 mit gutem Erfolg durchgefiihrt. Aus diesen Arbeiten resultieren vielfiiltige Kontakte und stabile Ar-
beitsbeziehungen ztlm BBT und den Aktorinnen und Aktoren der Lehrstellenbeschliisse sowie Detailkennt-
nisse der Projekte und Verfahren dieser Aktorlnnen. Diese Vorkenntnisse krinnen unmittelbar ftir die Ge-
samtevaluation des LSB 2 genutzt werden.

Im Oktober 1999 hat die KWB auf Veranlassung des BBT eine erste Konzeptskizze ,Evaluarion LSB 2'
vorgelegt. Auf dieser Grundlage haben BBT und KWB mehrere ausfiihrliche Gespriiche zur Priizisierung,
Anpassung und Bereinigung eines Konzeptes zur Gesamtevaluation gefiihrt. Das BBT hat die Ergebnisse
dieses Austausches in einem Konzeptpapier vom 18.01.01 festgehalten, das die Grundlage des vorliegenden
Gesamtkonzeptes bildet.
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I . I 4 Projektbeginn, -ablauf, -ende (Zeitplan Gesamtprojekt)

Die Dauer des Gesamtprojekts beliiuft sich auf 45 Monate (April 2001 bis Dezember 2004) und liisst sich in
die folgenden Etappen gliedern. Dabei gehen wir davon aus, dass der Arbeitsplan periodisch in Absprache

mit dem Auftraggeber anzupasser ist.

L. 1. April2fi)l bis 31. Dezember 2001

' Startphase: Bereinigung des Konzeptes mit dem BBT und Detailplanung; Einfiihrung Mitarbeiterln
- Verarbeitung der Projektberichte 2000
- Planung und Durchfiihrung einer Befragungsrunde bei Projekttriigern;
- Definition von Indikatoren der Zieleneichung/der Wirksamkeit des LSB 2; Ableitung des Informati-

onsbedarfs zur Beobachtung/lVlessung der Wirksamkeit des Gesamtprogramms bzw. einzelner Zielbe-
reiche desselben;

- Konzeption und Organisation einer Detailstudie; nach Bewilligung durch das BBT gegebenenfalls

Ausschreibung und Selektion eines externen Mandates; Auftragserteilung und Vertragsabschluss;

Projektbegleitung und Qualitiitssichrung;
- I Seminar/lVorkshop mit Projektleitenden zum Thema ,,Definition und Operationalisierung von

Projektzielen; Definition und Beobachtung von Indikatoren der Zielerreichung";
- Erster Ergebnisbericht zuhanden BBT.

2. 1. Januar 2002 bis 31. Dezember2002
- Bis Miirz: Detailplanung und Verabschiedung des Arbeitsprogramms 2002;
- Laufend: BeobachtunglBegleitung des Realisierungsprozesses des Gesamtprogranuns

- Vertiefung / Adjustierung des Indikatorensatzes zur Ueberprtifung der Wirksamkeit des LSB 2
- Laufend: Beobachtung und Auswertung der entsprechenden Indikatoren
- Konzeption und Organisation von Detailstudien (voraussichtlich 3); nach Bewilligung durch das BBT

gegebenenfalls Ausschreibung, Selektion von externen Mandatiren; Auftragserteilung und Vertrags

abschluss; Projektbegleitung und Qualitiitssicherung;
- Reporting (4X), Fortschrittsbericht (2X) zuhanden BBT
- Sicherstellung und Einholen von Reports und Fortschrittsberichten der externen Partner
- 2 Seminare fiir Projektleitende nach Absprache mit dem BBT
- 2. Ergebnisbericht zuhanden BBT

3. 1. Januar 2fi)3 bis 31. Dezember 2003
- Bis Miirz: Detailplanung und Verabschiedung des Arbeitsprogramms 2003;
- Beobachtung/Begleitung des Realisierungsprozesses des Gesamtprogramms (1 Befragungsrunde bei

Projekttrtigem auf Kantons- und Bundesebene, Verarbeitung der Projektberichte z00.Z);

- Informationserhebung zu den Indikatoren der Zielerreichung und Analyse der Ergebnisse

- Evtl. Konzeption und Ausschreibung einer letzten Detailstudie; Selel:tion, Auftragserteilung und

Vertragsabschluss; Begleitung und Qualitiitssicherung.
- Reporting (4X), Fortschrittsbericht (2X) zuhanden BBT
- Sicherstellung und Einholen von Reports , Fortschritts- und Ergebnisberichten der externen Partner

- 2 Seminare ftir Projektleitende: Themen nach Absprache mit dem BBT, voraussichtlich 2 Veranstal

tungen zur Vermittlung der bisherigen Evaluationsergebnisse.
- 3. Ergebnisbericht (Synthese aller Teilprojekte) zuhanden BBT

4. 1. Januar 2004 bis 30. Juni 2004
- Einholen und Auswertung der Projektberichte 2003
- Abschluss siimtlicher Informationserhebungen fiber Wirkungen und Zielerreichung des LSB 2
- Abschluss und Rezeption sfimtlicher externer Teilprojekte
- Diskussion und Bearbeitung der Ergebnisse mit den Mandatiiren
- Diskussion der Ergebnisse mit dem BBT

5. 1, Juli bis 31. Dezember 2004
- Letzte (Sekundlir)Analysen der Ergebnisse aller Teilprojekte ( auch gemeinsam mit den Mandatiiren)
- Berichtslegung Schlussbericht (Synthese aller im Gesamtprojekt geschaffenen Ergebnisse)
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1.15 Massnahmen zur Fortschritts- und Ergebniskontrolle

Die KWB hat gegeniiber dem BBT die folgenden Reporting- bzw. Controllingverpflichtungen:

- jiihrlich (bis 31.M?irz): Diskussion, Bereinigung und Verabschiedung des Arbeitsprograrnns ftir das
betreffende Jahr

- vierteljiihrlich: Reporting, Standortbestimmungen, nach Bedarf und Mriglichkeit Diskussion / Bereinigung /
Bewilligung externer Auftrage ,<

- halbjiihrlich (bis.30.Juni): Fortschrittsbericht (rnind. halbtiigige Sitzungen KWB-BBT)
-.jAhrlich (bis 31. Dezember): Ergebnisbericht (Synthese aller Teilmandate)

Die KWB hat gegeniiberihren externen Partnern die folgenden Controllingverpflichtungen:
* Der Ablauf der externen Mandate richtet sich nicht zwingend nach dem Katenderjahr, sondern ist fiir jede
Studie individuell festzulegen! Im Rahmen dieser individuellen Ablaufpltine sind die folgenden regelmtissi-
gen Controlling- und Reportingetappen zwischen KWB und externen Partnem vorgesehen:

- vierteljiihrlich: Reporting, Standortbestimmung und Diskussion evtl. Ergebnisse;
- halbjiihrlich: Einholen und Diskussion von Fortschrittsberichten
- nach Bedarf laufend: Anlaufstelle bei Schwierigkeiten

Berichte der externen Mandatiire iiber ihre Projekte gehen an die KWB. Die KWB kommentiert diese, ver-
anlasst gegebenenfalls Aenderungen und leitet sie, nach Bereinigung, an das BBT weiter.

Die Antragstellenden schlagen fiir das Projektcontrolling folgende Meilensteine vor

Meilensteine Datum Zu erreichende Ergebnisse I Ziele
I Gesamtevaluation ist effektiv 30.6.01 Detailplan und Arbeitsorganisation stehen fest.

Neue/r Mitarbeiterln ist eingefiihrt und effektiv.
Team ,Gesamtevaluation' wird gegen aussen effe*iiv

Erster Ergebnisbericht
Programmwaluation

31.r2.0t Der erste Zwischenbericht ist dem BBT zugestellt.

3. Fortschrittsb eicht 2A02
(halbtiigige Sitzung KWB-BBT)

3r.03.02
30.06.02

Detailplanun g 20O2 steht fest.
Fortschrittsbeicht2002 vorgelegt und vom BBT ab-
genommen.

4. Zw eiter Ergebni sbericht
Programmevaluation (Synthese
aller Teilprojelce)

31.12.02 Der zweite Zwischenbericht ist dem BBT zugestellt.

5 Fortschrittsbericht 2003
(halbt?igige Sitzung KWB-BBT)

31.03.03
30.06.03

Detailplanun g 2OO3 steht fest.
Fortschrittsbericht 2003 vorgelegt und vom BBT ab,
genommen

6. Dritter Ergebnisbericht
Programmevaluation
(Synthese aller Teilprojekte)

31.r2.o3 Der dritte Zwischenbericht ist dem BBT zugestellt.

7. Fortschrittsbericht 2004
(ganztii'gqge S i tzun g B B T-KWB )

31.03.04
30.06.04

Detailplanun g 2004 steht fest.
Fortschrittsbericht 20M vorgelegt und vom BBT ab-
genornmen.

8. Schlussbericht
(Synthese aller erfolgten Arbeiten)

31.12.a4 Schlussbericht ist dem BBT zugestellt.
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Finanzplan

1 . I 6 Kostenplan (Gesamtprojekt + Gesamtdauer)

1. 17 Finanzierungsplan (Gesamtprojekt + Gesamtdauer)

1.18 Finanzierung nach Meilensteinen

A) Abschliessend planbare Kosten:

Lohnkosten KWB-Team, Grundauftrag Gesamtevaluation:

275'W0 Projektleitung,6OTo,45Monate
?35'0A0 Wiss. Mitarbeiterln 1,70Vo,45 Monate

15'000 stud. Hilfskrafl punktuelle Eins?itze (Dateneingaben, Verstndg etc.)

Infrastrukturkosten t8'000 Overhead, pauschal

B) Provisorisch planbare Kosten:*

Entschiidi gungen externer M andatlre :

500'000 bis 5 Vertiefungs- bzw. Detailstudien, gestaffelt freizugeben

Sachkosten

Reserve 15'000 Unvorhergesehenes

TOTAL 1'150'000 zuziiglich 7$9o MwSt

* Abhdngig von Anzahl, Umfang und angewandten Verfahren der externen Mandate.

Druck- und Versandkosten (Fragebogenerhebungen u.ti:)
Feldspesen
Dienstleistungen Dritter (Ubersetzungen)

15'000
l2'000
65'000

Rubriken:

Beitrag TrAger
Beitrag Kanton
Beitrag Dritte
Beitrag LSB2 I'150'000.-- (Kostendach), zuziiglich 7,6 7o MwSt!

Meilensteine Datum Betrag in
Fr. total

Betriige pro Rubrik in Fr

Startkapital r.4.2007 250'000
Aufwand fixe Lohnkosten Team KWB, 9 Monate
Budget fiir erste externe Auftriige

l+2 r.1.2002 3001000
Aufwand fixe Lohnkosten Team KWB, 12 Monate
Anteil Entsch?idigung extemer Mandatiire

3+4 t.1.2003 300'000
Aufwand fixe Lohnkosten Team KWB, 12 Monate
Anteil Entsch?idigung externer Mandatiire

5+6 1..1.20a4 200'000
Aufwand fixe Lohnkosten Team KWB, 12 Monate
Anteil Entschtidigung extemer Mandatiire

7+8 100'm0
Schlusszahlung;
nach ausgewiesenem tatsachlichem Aufwand
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1.19 Gleichstellung (welche konketen Massnahmen sind geplant; wann?)

Die Variable Geschlecht'ist eine entscheidende Variable, sowohl bei der Erhebung, als auch insbesondere
der Auswertung siimtlicher Daten. Ausserdem ist, nach Absprache mit dem Auftraggeber, eine vertiefte
Detailstudie zur Wirkung des LSB 2 im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter vorzusehen.

1.20 Massnahmen zur Diffusion der Erfahrungen und Ergebnisse (welche konketen Massnahmen sind geplant;
wann?)

Jiihrlich: Synthetisierende Ergebnisberichte (2004 Schlussbericht) zuhanden BBT und einer interes-
sierten Fachiiffentlichkeit

Jiihrlich: Seminare / Workshops fiir Projektleitende zur Vermittlung der Evaluationsergebnisse
(1 Veranstaltung pro Sprachregion, im Anschluss an die Veniffentlichung der Jahresberichte)

Nach Absprache mit dem Auftraggeber: Beitriige an <iffentlichen Veranstaltungen / Fachkonferenzen
(maximal 2 grcissere Beitriige im gesamten Verlauf)

S?imtliche Verijffentlichungen sowie Beitr?ige an ciffentlichen Veranstalrungen erfolgen nach Absprache und
im Einverstiindnis mit dem Auftraggeber.

1.21 Qualitiitsiiberprtifung (Controlling): (welche konkreten Massnahmen sind geplanr; wann?)

- vierteljZihrlich: Reportinggespriiche BBT-KWB
- halbjiihrlich: Fortschrittsberichte KWB an BBT

- vierteljiihrlich: Reportinggespriiche KWB - externe Auftragnehmer
- halbjiihrlich: Fortschrittsberichte exteme Auftragnehmer an KWB

1.23 Arbeitsaufwand in Prozenten (Basis: 40h/Woche)

Bern, den 7.Marz200l

Koordinationsstelle fiir Weiterbildung der Universitiit B ern

Karl Weber

Direktor

Marianne Gertsch

Projektleiterin

Projektleitung:
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Konzept der Gesamtevaluation LSB 2 ANHANG D

strukturierung / organisation der Gesamtevaluation LSB 2

Studie X

BBT
Projektleitung LSB 2

KWB Generalunternehmerin Gesamtevaluation LSB 2

Konze,ption, Planung, Organisation, Koordination, Durchfiihrung, Delegati-
on und Koordination von Teilaufuiigen und Synthese der Gesamtevalualion:

- Beobachtung und Analyse der Wirkungen des Gesamtprogramms und
seiner Teilbereiche

- Beobachtung und Analyse von Verlauf und eualitiit des
Umsetzungsprozesses LSB 2 auf programm- und projektebene

- Einbezug von Projektevaluationen Dritter, wo m<iglich Bezugnahme
auf und Vernetzung mit anderen relevanten Studien zur Berufsbildung
ausserhalb der Evaluation LSB 2

- Koordination und Synthese aller Teilprojekte und Berichterstattung
zuhanden BBT

- Konzeption' Planung und organisation von Detailstudien (Fallstudien,
Wirkungsanalysen) auf Programm- und projektebene,

- Diskussion und Bereinigung, Einholen der Bewilligung des BBT
- Ausschreibung, Offertbegutachtung und Selektion externer Mandate
- Vertragsabschliisse, Budgetverwaltung, Timemanagement
- Begleitung und Qualitiitssicherung externer Mandate
- Koordination und Vernetzung aller Teilmandate

- Feedbackangebote: Seminare / Workshops ftir projektleitende,
Diffusion und Diskussion der Evaluationsergebnisse

Externes Mandat I Externes Mandat 3 Externes Mandat 4
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Projekr
evaluation Y
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