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Am 1. OKober 1990 hat die Koodinatioilistdle fiir Weitehildung, eine intedakuWre Eimichtung der tJniversitdt Bem,
ihre Arbeiten adgenommen. Drei Aufgaben nimmt die Koodinationsstelle l0r Weiterbildung wahc Sie initiieft,
koordiniert, betreut unil verui*licltt zusammen mit den FakuHten uN Instituten Weitcirbildungsprcjekte. Si;liihtt
Lehlennstaltungen zur Weilebildung durch und beteiligt sich aitch an einzelnen Weitehildungsprognmmen.
Sch/r'ess/ich lhhrt sie Forcchungen zu Bdads-, vamitttungs- uN Evahntionslngen durch.

Arbeiffieilchte
In dieser Reihe vertffentlicht die Koordinationsstette fiir (leitetuitdung der univercitdt Bem Studien uN Berichte zur
universitdren Weitebildung in ihrem wissenschaftlichen und berultichen Zusammqthang. Dabei ileht es nicht nur um
die Frage, wie Weitefuitdung ; und soziile, ptitische, wirtschalttiche una tecnnongicne Entwidclungen
zusammenhdngen. Es sotl auch untersucht werden, welchen Beitng univercitdre Weitebildung zur Orientierung und
Sinnstiftung leisten kann.

Die Koordinationsstelle hofft, mit diesen Beitrdgen zum Verstdndnis der Weiterbildung, ihrer Vonussetzungen und lhrer
Reichweite baizutngen uN dadurch ihren Ausbau zu f6rdem.

Die inhaftliche Venntwoftung lii die Beichte tiqt bei den Atnoinnen uN Autoren.

Herausgeber Prof. Dr. Kart Weber, Direktor Koordinationsstelte ftr Weitebitdung

Bisher sind lolgende Arbeitsberichte erschienan:
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Einleitung und Uebersicht

lm September 1997 wurde die Koordinationsstelle fur Weiterbildung der Universitdtt
Bern (KWB) vom Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie (BBT) mit der
Gesamtevaluation des Lehrstellenbeschlusses (LSB) des Bundes vom April '97

beauftragt. lm Oktober 1997 haben wir die entsprechenden Arbeiten in Angriff
genommen und im Januar 1998 mit einem ersten Zwischenbericht uber die
Sturtphu." des LSB vom Juni bis Dezember 1997 abgeschlossenl.

Der vorliegende 2. Zwischenbericht dokumentiert die Ergebnisse der Evaluation fur
das Jahr 1998 und basiert auf der Beobachtungszeit von Februar bis November: im

November'98 haben wir die Erhebung neuer lnformationen abgeschlossen, sodass
spdtere Entwicklungen in dieser Arbeit nicht mehr berucksichtigt sind !

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:

lm ersten Kapitel sind die Ausgangslage, die Fragestellungen und Zielsetzung sowie
die Vorgehensweisen dieser zweiten Phase der Evaluation beschrieben.

Das zweite Kapitel gibt einen Ueberblick uber die laufenden ,bzw. bewilligten Mass-
nahmen im LSB, stellt die Venarendung der Gelder in den verschiedenen Subven-
tionsbereichen dar und zieht Bilanz uber den Realisierungsprozess 1998.

Das dritte, zentrale, Kapitel stellt die Wirkungsbilanz des LSB bis Ende 1998 zusam-
men: fur acht Bereiche der Berufsbildung bzw. des Lehrstellenmarktes, beschreiben
wir Auswirkungen, die in einem plausibel begrundeten Zusammenhang mit den Inter-
ventionen des LSB stehen. Diese Wirkungen werden einer kritischen Einschtttzung
hinsichtlich ihres mittel- und langfristigen Potentials unterzogen und anschliessend
den Zielen des LSB und seiner Aktoren gegenubergestellt. Das Kapitel schliesst mit
der Gesamtbilanz der Wirkungen des LSB bis Ende 1998 und der Darstellung der
wesentlichen kritischen Punkte und offenen Fragen zu dieser Bilanz.

lm abschliessenden vierten Kapitel stellen wir die Schlussfolgerungen aus unserer
bisherigen Arbeit dar und geben Empfehlungen fur die zweite Phase des LSB ab.

tm Anhang finden sich die Uebersichten uber die Projekte des LSB, gesondert nach
Bundes- und Kantonsprojekten und aufbereitet gemdss dem Stand unserer lnforma-
tionen bis im November'98. Des weiteren sind das Erhebungs- und Kategorisie-
rungsraster fur Projekte sowie das Verzeichnis unserer Auskunftspersonen des
vergangenen Jahres im Anhang zu finden.

Die Projektdatenbank, die wir im vergangenen Jahr eingerichtet haben, wird nach
Absprache mit dem Auftraggeber allen lnteressierten zugdnglich gemacht werden.

Eilige Leserinnen und Leser finden die Zusammenfassung dieses 2. Evaluationsbe-
richtes auf den nbchsten Seiten. Am Ende jedes Kapitels sind ausserdem die wich-
tigsten Punkte und Schlussfolgerungen zusammengefasst (Bilanz) und jeweils
optisch hervorgehoben. Der Bericht ldrsst sich somit auch gut,,querlesen".

1 "Der Lehrstellenbeschluss. Evaluation. 1. Zwischenbericht". KWB, Universitdt Bern, 1998
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Zusammenfassung

Gegenstand:
Gegenstand der Evaluation, deren Ergebnisse im vorliegenden Bericht dokumentiert
sind, ist der,,Lehrstellenbeschluss" (LSB), das Massnahmenpaket des Bundes zur
Verbesserung der Lehrstellensituation fur die Jahre 1997 - 2000 vom April '97.
Die Koordinationsstelle fur Weiterbildung der Universitdrt Bern (KWB) wurde im
September'97 vom Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie (BBT) mit der
Gesamtevaluation dieses Beschlusses beauftragt. Die entsprechenden Arbeiten
wurden im Oktober'97 aufgenommen.

Beobachtu n gszeitrau m :

Der vorliegende 2. Zwischenbericht dokumentiert die Ergebnisse der Evaluation fur
das Jahr 1998 und basiert auf der Beobachtungszeit von Februar bis November: im
November'98 haben wir die Erhebung neuer lnformationen abgeschlossen, sodass
spdtere Entwicklungen in dieser Arbeit nicht mehr berucksichtigt sind !

Vorgehen:
Als primdre Informationsquelle bzw. Arbeitsgrundlagen dienten uns auch im vergan-
genen Jahr das Gesprdrch mit den Aktoren des LSB und die Verarbeitung von Pro-
jektunterlagen und -Berichten: 1998 haben wir 59 ausfuhrliche, durchschnittlich
zweistundige Gesprtiche mit Projektverantwortlichen zum Stand ihrer Vorhaben und
zum LSB insgesamt gefuhrt (Verzeichnis der Auskunftspersonen'98 siehe Anhang)
sowie die verfugbaren Unterlagen zu 229 aktuellen Projekten bearbeitet. Auf dieser
Basis wurden ein Beobachtungs- und Erfassungssystem fur Projekte eingefuhrt und
alle erfassten Projektvorhaben in einer Access-Datenbank aufgenommen.

Ergebnisse:
Der LSB hat bis Ende 1998 229 bzw. mit der nationalen Motivationskampagne 230
Projekte hervorgebracht, die in grossem Tempo konzipiert, zur Ausfuhrungsreife ge-
bracht und zum grossen Teil zur Umsetzung gelangt sind. Das hohe Engagement
und der Enthusiasmus der Beteiligten, die wir schon im ersten Zwischenbericht im
Januar'98 beschrieben haben, hat sich trotz hoher Zusatzbelastung vieler Aktoren
durch den LSB im vergangenen Jahr ungebrochen erhalten.

Das Schwergewicht der Projektarbeiten zur Realisierung des LSB liegt auf Marke-
ting, Motivation, und Information. Die Adressaten dieser Bemuhungen sind sowohl
die Betriebe als potentielle Anbieter, die es fur die duale Berufsbildung zu mobi-
lisieren gilt, als auch die Jugendlichen (und ihr Umfeld), die fur die Berufsbildung
gewonnen werden sollen. Die Grenzen zwischen Information, Motivation und
Werbung sind dabei durchaus fliessend. Ein wesentlicher Teil der Projekte des LSB,
so wie er sich heute prdsentiert, formieren sich zu einer Art,,Grosskampagne", die
die Berufsbildung auf beiden Seiten, bei Anbietern und Nachfragern, beliebt machen
soll.

Wirkungen des LSB bis Ende 1998:
Die vielfiiltigen lnterventionen des LSB in der Berufsbildung, namentlich am Lehrstel-
lenmarkt, haben nach nur 18 Monaten bereits nachweisliche Auswirkungen, insbe-
sondere auf die quantitative Entwicklung des Lehrstellenangebots, die Entwicklung
von Bruckenangeboten fur Jugendliche mit Schwierigkeiten beim Eintritt in die Be-
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rufsausbildung sowie auf die ,,Modernisierung" der Berufsinformation gehabt. lm Ein-
zelnen sind die folgenden Wirkungen zu registrierenl

. Verst6rkte dffentliche Wahrnehmung der Berufsbildung, allseits akzeptierte
Verantwortungsubernahme der staatlichen lnstanzen, vorallem des Bundes (BBT)

. BeitrAge zut Strukturbildung, insbesondere breitere Abstutzung, neue
Trdrgerschaften und Ansprechpartner fur Bund und Kantone

. Mindestens 5000 neue (An)Lehrstellen

. Neue lnformations- und Werbemittel, neue lnformationssysteme

. 31 neue bzw. zushtzliche Bruckenangebote; Ldsungen fur mindestens
1000 Jugendliche im Lehrjahr 98/99

o Breitere Akzeptanz und vermehrt konkrete Bearbeitung des Zieles der
Gleichstellung der Frauen in der Berufsbildung

. Konkretisierung von Verbundmodellen bis zur Ausfuhrungsreife

. Konzeption, Einfuhrung und/oder Promotion neuer Berufe

Der LSB ist als ,,Krisenintervention" bisher ein eindeutiger Erfolg, Die mittel- und
langfristige Wirkung der erzielten Erfolge wird sich erst enrueisen mussen. So bleibt
insbesondere zu sehen, wie nachhaltig die momentane Verbesserung der Lehrstel-
lensituation ist, d.h. ob sich diese nach dem erfolgten ,,Anschub" durch den LSB wei-
terentwickelt, oder ob sie nur durch fortgesetzte Appelle und weitere stutzende lnter-
ventionen - und Subventionen - zu gewAhrleisten ist.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
Die Realisierung der Projektvorhaben der verschiedenen Aktorengruppen ist 0ber-
wiegend nach Plan und ohne wesentliche inhaltliche und/oder materielle Schwierig-
keiten verlaufen. Einzig die Einhaltung der insgesamt engen Zeitpliine hat in vielen
Projekten Schwierigkeiten bereitet. Die Zusammenarbeit zwischen dem BBT und den
vielen verschiedenen beteiligten Projekttrdigern scheint sich weiterhin ubenruiegend
einvernehmlich gestaltet zu haben. Schliesslich haben die Interventionen des LSB in
der,,Berufsbildungslandschaft", namentlich am Lehrstellenmarkt, nach Auskunft der
Beteiligten und gemdrss unseren eigenen Beobachtungen nachweisbar positive
Wirkungen erzeugt. Diese Ergebnisse legen fur den weiteren Verlauf des LSB bis im
Sommer 2000 keine wesentlichen Kurskorrekturen nahe !

ln dieser Zusammenfassung seien nur die 3 Empfehlungen festgehalten, die uns fur
die 2. HAlfte des LSB als die wichtigsten erscheinen:

o ln der verbleibenden Zeit sollten die Konsolidierung der erzielten Ergebnisse und
die ,,Feineinstellung" der Massnahmen auf der Basis der gemachten Erfahrungen
im Vordergrund stehen. Der Druck auf ,,Krisenintervention" hat merklich nachge-
lassen. Damit besteht auch kein Anlass mehr zu einem Aktivismus, wie er im
vergangenen Jahr beobachtet werden konnte. Wir empfehlen in diesem Zusam-
menhang allen Projektverantwortlichen, keine neuen Projekte mehr einzuleiten,
selbst wenn die Gelder aus dem LSB noch nicht voll ausgeschdpft sein sollten.
Projekte, die bei realistischer Einschditzung in der Laufzeit des LSB nicht mehr zu
realisieren sind, ebenso wie diejenigen, die merklich in eine falsche Richtung
laufen, sollten nicht weiterverfolgt werden I

3
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Angesichts des nachlassenden Drucks auf rasches Handeln kann zudem nun der
Qualitiit der Massnahmen verstarkte Aufmerksamkeit geschenkt werden: insbe-
sondere halten wir es fur dringend, vermehrt am konkreten Fall zu definieren, was
mit,,Qualit6t" genau gemeint ist, woran diese bzw. ihr Fehlen zu erkennen und
anhand welcher lndikatoren demnach ,,Qualitdtsverbesserung" zu belegen wdre.

Es ist vermehrt auf die Erzeugung von Synergien in allen Bereichen hinzuar-
beiten: bisher wurde unserer Ansicht nach deutlich zuwenig auf Gelegenheiten
zum gemeinsamen Vorgehen uber Kantons-, Verbands-, Berufs- und andere
Grenzen hinweg geachtet. Es herrschte die Tendenz vor, alles selber und fur sein
eigenes ZustZindigkeitsgebiet ieweils neu machen zu wollen. Gemeinsames
Vorgehen k6nnte nicht nur zur spurbaren Entlastung der einzelnen Projekttr6ger,
sondern auch zu einem hoheren Wirkungsgrad der Massnahmen fuhren.

a

o
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1. Ausgangslage, Fragestellungen und Zielsetzung 1998

1.1 Ausgangslage

Mit dem Lehrstellenbeschluss (LSB) leistet der Bund ,,..,Beitrdge an Massnahmen,
die der Verbesserung des Lehistellenangebotes dienen"2. ,,Zweck der Massnahmen
ist es, durch die Unterstutzung von Vorhaben......das Lehrstellenangebot zu erhalten
und auszuweiten, die Jugendlichen ohne Lehrstelle auf eine Berufslehre vorzube-
reiten und die Berufsinfoimation zu aktualisieren".3 Mit den Fr. 60 Mio aus dem LSB
k6nnen Projekte in folgenden Subventionsbereichen unterstutzt werden:

. Lehrstellenmarketing und Motivationskampagnen, insbesondere hinsichtlich
Lehrstellen fur Frauen

. Schaffung neuer Einfuhrungskurse
o Schaffung von AusbildungsverbUnden
. Verbesserung der Berufsinformation
. Bestehende Einfuhrungskurse
. Schaffung von Vorlehren und lntegrationskursena

Berechtigte Beitragsempfiinger sind die Kantone, anerkannte Lehnrverkstdtten und

Berufsbildungsinstitutionen sowie Berufs- und BranchenverbAnde. Bei den Bundes-
beitrdrgen nach LSB handelt es sich ausschliesslich um Subventionen, sodass alle
um eine solche nachsuchenden Projekttrdiger Eigenleistungen in festgelegter Hohe
zu erbringen haben, 40 der insgesamt 60 Mio aus dem LSB wurden den Kantonen
zur Verwendung vor Ort zugesprochen. Die H6he des jeweiligen Kantonsanteils be-

rechnet sich nach Einwohnerzahl, Finanzkraft, Jugendarbeitslosigkeit und Anzahl
Lehrverhdltnissen im Kanton. Die restlichen 20 Mio werden durch das BBT bewirt-
schaftet und fur die Bildung von Schwerpunktprogrammen, gesamtschweizerische
Projekte, Pilotversuche und die Gesamtevaluation des LSB eingesetzt.

Die Gesamtevaluation LSB halzu uberprufen, ob und wie die Massnahmen des LSB

dazu beitragen, die Lehrstellensituation in der Schweiz zu verbessern. Konkret
haben wir Antworten auf folgende Fragen zu finden:

. Was unternehmen die verschiedenen Aktoren, um den Lehrstellenbeschluss
umzusetzen?

o Wie verlAuft der Realisierungsprozess auf Projektebene?
. Mit welchen Zielen vor Augen werden bestimmte Massnahmen ergriffen?
. Welche Wirkungen soll der LSB erzielen?
. Zeigen die verschiedenen Massnahmen die gewunschten Wirkungen?
o Welche Massnahmen enrueisen sich als eher geeignet, welche als eher

ungeeignet zur Erreichung der gesetzlen Ztele?
o Wie sind die Zielvorgaben selber zu beurteilen?

2 Bundesbeschluss Uber Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebotes vom 30. April 97
3 Verordnung Uber Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebotes, Art.1
o Richtlinien zum LSB vom 31. Mai 1997, Absatz 2.1
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Die Beantwortung dieser Fragen sollte eine umfassende Beurteilung des
Lehrstellenbeschlusses und seiner Wirkungen zulassen und wenn moglich auch
Schlusse fur die laufende Revision des Berufsbildungsgesetzes (BBG) gestatten,
indem sie in die Formulierung eines Folgebeschlusses LSB ll einfliessen: um die
Uebergangszeit bis zum lnkrafttreten des neuen BBG zu uberbrucken, soll ein
solcher Folgebeschluss den LSB im Jahr 2000 abldsen.

Die Evaluation hat zudem den Auftrag, formativ zu wirken, indem sie ihre Ergebnisse
rechtzeitig und in geeigneter Form zuruckmeldet, um diese fur die laufende
Anpassung und Verfeinerung der Massnahmen nutzbar zu machen.

Ausgangslage und Bilanz im Januar 1998:
,Der erste Zwischenbericht der Evaluation vom Januar 19985 dokumentiert den Stand
der Massnahmen zur Umsetzung des LSB Ende Dezember 1997, und damit die Aus-
gangslage fur den LSB und seine Evaluation im abgelaufenen Jahr 1998:
o 17 Projekte zulasten der Bundestranche von Fr. 20 Mio sind bewilligt und

mehrheitlich, zumindest was Konzeptarbeiten anbelangt, gestartet.
.. Mit 11 Kantonen hat das BBT eine Leistungsvereinbarung (LV) abgeschlossen.

Diese LV umfassen insgesamt rund 75 Projektvorhaben. Mehrere Projektein-
gaben aus den Kantonen VD und NE, die den LSB beide ohne LV mit dem BBT
umsetzen, sind bewilligt und teilweise operativ (VD 4 Projekte, NE 5 Projekte).

.. Der Kanton Al hat beschlossen, auf die Beteiligung an der Umsetzung LSB zu
verzichten, in den Kantonen AR und GL ist der entsprechende Entscheid offen.

rDas Fazit der Evaluation nach den ersten drei Monaten lautete wie folgt:
.. Der lmplementierungsprozess LSB ist sehr schnell und mit einer Fulle an

konkreten Aktivitdten gestartet.
. Alle von uns befragten Beteiligten sind mit grossem Engagement und

Enthusiasmus bei der Sache.
.o Die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Aktoren auf nationaler und

kantonaler Ebene scheint bisher praktisch reibungslos zu funktionieren.
. Es ist dem BBT gelungen, in kurzester Zeit Ausgangs- und Vollzugsbedingungen

sowie eine Arbeitsstruktur zu schaffen, die fiir den Umsetzungsprozess LSB
offensichtlich hilfreich sind.

,. Mit zweiAusnahmen machen alle Kantone, die sich an der Umsetzung des LSB
beteiligen, von der Mdglichkeit der LV Gebrauch: das Ziel, die Kantone als
mifuerantwortliche, die Ausformung des LSB vor Ort bestimmende Aktoren in die
Umsetzung einzubinden, wurde klar erreicht, Viele Kantone engagieren sich weit
mehr, als der LSB dies von ihnen verlangt.

. Grundsitzliche Widerstdnde gegen den LSB und seine Umsetzungsvorschriften
wurden uns keine geschildert.

'o Laut vieler lnteruiewpartner hat der LSB schon positive Wirkungen entfaltet,
indem in einigen Kantonen bereits ein Plus an neuen Lehrstellen zu verbuchen
ist, die Sensibilisierung der Oeffentlichkeit und, insbesondere, der Wirtschaft fur
die Anliegen der Berufsbildung gestiegen s-ei und generell Bewegung in die

,,Berufsbihungslandschaft" gekommen sei.6

u 
,,Der Lehrstellenbeschluss. Evaluation. 1. Zwischenbericht" KWB, Uni Bern 1998

6 1. Zwischenbericht, S. 29130
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1.2 Zielsetzung und Fragestellungen der Evaluation 1998

1998 hat sich der Fokus der Evaluation deutlich ausgeweitet: einerseits galt es, die
Beobachtung der Realisierung des LSB auf der Projektebene weiterzufuhren und
auszubauen. Dazu hatten wir ein einheitliches Beschreibungs- und Kategorisierungs-
system fur die Projektbeobachtung zu konzipieren und zu etablieren. Andererseits
ruckte schon ab Juni '98 - und damit etwas fruh - die Frage nach ersten Wirkungen
des LSB, nach einer ersten Erfolgsbeurteilung desselben, in den Vordergrund.

Ziel dieser zweiten Phase der Evaluation wurde es demnach, zu ersten Fest-
stellungen und Wertungen uber eingetretene Wirkungen und das absehbare mittel-
und langfristige Wirkungspotential des LSB zu kommen.

Aus dieser Zielsetzung resultieren die folgenden drei Fragenkomplexe, die unsere
Arbeit im vergangenen Jahr geleitet und die Struktur des vorliegenden Berichtes
bestimmt haben:

2. Beobachtung, Monitoring:
- Welche Massnahmen und Projekte werden 1998 - von wem - lanciert?
- Wie verldruft der Realisierungsprozess dieser Aktivitdrten?
- Welche konkreten Vorgehensweisen kommen zur Anwendung?
- Wie werden die Gelder aus dem LSB in den verschiedenen Subventions-

bereichen eingesetzt?
- Lassen sich Projekttypen und Massnahmenschwerpunkte beschreiben?

3. Wirkungsanalyse:
- Was hat der LSB bisher - beabsichtigt oder nicht - bewirkt ?
- ln welchen Bereichen der Berufsbildung, namentlich des Lehrstellen-

marktes, sind solche Wirkungenzu beobachten ?
- Entsprechen diese Wirkungen den Zielen des LSB und seiner
Aktoren?

- Wie sieht die Wirkungsbilanz des LSB bis Ende 1998 aus ?

4. Evaluation, Bewertung=
- Wie ist die Wirkungsbilanz des LSB bisher zu beurteilen ?
- ln welchen Wirkungsbereichen zeichnen sich kritische Verldufe und
Widerspruche ab ?

- Welche Schlusse ergeben sich fur den weiteren Verlauf des LSB ?
- Welche Schlusse sind fur die Zeit nach dem LSB zu ziehen ?

7
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1.3 Arbeitsweisen, Ablauf und Aussagekraft

1.3.1 Arbeitsweisen

Primare Informationsquelle bzw. Arbeitsgrundlagen unserer Evaluation sind das

Gesprdrch mit den Aktoren des LSB und die Verarbeitung von Projektunterlagen und
-dokumentationen: Leitprinzip unserer Arbeit ist es, die Handelnden selbst uber ihre

Massnahmen, die Ziele, die sie damit verfolgen, und die Erfolge bzw. Wirkungen, die

sie aus ihrer Sicht bisher erzielt haben, berichten zu lassen. So haben wir auch 1998

viele ausfuhrliche Gesprdche mit Projektverantwortlichen gefuhrt (Verzeichnis der
Auskunftspersonen siehe Anhang) und eine grosse Menge an Projektdokumenten
verarbeitet. Die so vor Ort erhobenen, in dem Sinn ,,parteilichen" lnformationen
haben wir wo moglich durch die Verarbeitung von statistischem Material zur Berufs-
bildung des Bundesamtes fur Statistik BFS, namentlich zur Entwicklung von Lehrstel-
lenangebot und -Nachfrage, uberpruft und mit den Ergebnissen des ,,Lehrstellen-
barometers" des LINK lnstituts in Luzern verglichen. Entsprechende Zitate und

Vergleiche sind jeweils an Ort und Stelle gekennzeichnet. Zudem haben wir zu zwei
zentralen Forderbereichen des LSB, zum,,Lehrstellenmarketing" und zu den

,,Bruckenangeboten", eigene Untersuchungen gestartet, deren Ergebnisse wir im
Laufe dieses Jahres in separaten Arbeitsberichten verdffentlichen werden. Konkret
kamen 1998 folgende Vorgehen zur Anwendung bzw. wurden die folgenden Arbeiten
ausgefuhrt:

o lnterviews:
1998 haben wir 59 ausfuhrliche, durchschnittlich 2-st0ndige GesprAche mit Projekt-
verantwortlichen zum Stand ihrer Projekte und zum LSB insgesamt gefuhrt. Bei 25

lnterviews handelte es sich um ZweitgesprAche mit den Verantwortlichen fur den
LSB in den Kantonen und mit den Vertretern der deutschschweizer. Berufsbildungs-
dmter-Konferenz DBK und der Conf6rence des offices cantonaux de formation
professionnelle de suisse romande et du Tessin CRFP. ln 30 Fiillen ging es um das
erste lnterview mit den Verantwortlichen fur Projekte zulasten der Bundestranche,
die wir 1997 aus zeitlichen Grunden noch nicht hatten berucksichtigen kdnnen. 4

Gesprdche schliesslich haben wir mit Verantwortlichen fur Verbund-Projekte gefuhrt.
(Verzeichnis der lnterviewpartner und -Partnerinnen siehe Anhang).

. Ertassungs- und Kategorisierungsraster ftir Projekte:
Als lnstrument fur die laufende Beobachtung der Projekte, ihres Verlaufs und ihrer
Ergebnisse haben wir auf der Basis der durchgefuhrten Gesprdche mit Projektverant-
wortlichen und in Absprache mit dem Auftraggeber ein einheitliches Erfassungs-
raster fur Projekte (siehe Anhang) entwickelt und fur die Erhebung und Aufbereitung
unserer lnformationen uber die Projekte auf Kantons- und Bundesebene venruendet.

Unsere Erfassungsvorlage dient nach Absprache mit dem Auftraggeber auch als

Vorlage fur die Projekt-Jahresberichte ans BBT und wird Ende 1999 wiedet zur
Anwendung kommen.

. Proiektdatenbank:
Basierend auf dem genannten Erfassungsraster fur Projekte haben wir eine Projekt-
datenbank (Access) eingerichtet, die alle uns bekannten Projekte, aufbereitet nach

den Kategorien des Rasters, enthdlt. Die Datenbank ist betriebsbereit und wird
laufend aktualisiert. Sie wird dem BBT sowie, nach Absprache mit demselben, den
Verantwortlichen fur Projekte des LSB in geeigneter Form zugAnglich gemacht
werden.
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. Zwischenbericht zuhanden des BBT:
Um erste Ergebnisse der Evaluation in die Formulierung einer Vorlage fur einen

Folgebeschluss LSB ll einbeziehen zu kdnnen, verlangte unser Auftraggeber einen
Zwischenstandsbericht der Evaluation bereits per August'98. Dieser Arbeitsbericht
liegt vor und bearbeitet schwergewichtig folgende Punkte:
- Lehrstellenmarketing, Entwicklung des Lehrstellenangebots
- Vorlehren und lntegrationskurse bzw. Bruckenangebote
- Ausbildungsverbunde'

. Eigene Studien:
Wir sind aktuell mit 2 Studien befasst, die beide erst 1999 abgeschlossen werden:
- Lehrstettenmarketing; Um Akzeplanz und Resonanz der vielfAltigen AktivitAten zur
Lehrstellenerschliessung abzukliiren, haben wir eine Befragung bei 5000 zufiillig
ausgesuchten Betrieben durchgefuhrt. Die Befragung ist abgeschlossen und wir sind
mit Dateneingabe und -Verarbeitung besch€iftigt. Die Ergebnisse werden in einem
eigenen Bericht im Fruhjahr'99 ver6ffentlicht.
- Brtickenangebote: In einer zweistufigen Studie wollen wir im ersten Schritt diesen
wichtigen Forderbereich des LSB ausleuchten, indem wir Angebotsformen beschrei-
ben und das Profil der teilnehmenden Jugendlichen eruieren. ln der zweiten Phase
wird es darum gehen, die Anschlussquoten dieser Jugendlichen, bzw. den Erfolg

oder Misserfolg der untersuchten Angebote zu erheben. Aktuell sind wir mit der
Ferti gstel I u ng der Bef ragu n gsi nstru mente beschdifti gt, die e rste Bef rag u n gs ru nde

wird im Januar 1999 durchgefuhrt. Die Ergebnisse dieser - sehr aufwendigen -
Studie werden im Herbst 1999 vorliegen.

1.3.2 Ablauf

1998 war fur alle an der Umsetzung des LSB Beteiligten, so auch fur das
Evaluationsteam, ein hektisches Jahr. Dass wir es mit einer fur uns befriedigenden
Arbeitsbilanz abschliessen, verdanken wir vorallem der grossen Auskunfts- und

Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten: wie schon 1997 war der Verlauf der
Interviews sehr befriedigend. Auch auf schriftliche Befragungen - die sich 1998 oft

mit der Umfragetdtigkeit anderer Aktoren kumulierten- hat der grbsste Teil der
Betroffenen sehr kooperativ reagiert. Allen Beteiligten sei hiermit herzlich gedankt !

Schwieriger als angenommen, gestaltete sich dagegen die Beschaffung von
verldsslichem Zahlen- und Adressmaterial, z.B.ti,r die Beurteilung der Entwicklung
des Lehrstellenangebots, die Betriebsbefragung oder die Studie uber die ,,Brucken-
angebote". Wenn solches Material nicht schlicht fehlte, war es oft so wenig - und

meist nach verschiedenen Gesichtspunkten - aufbereitet, dass seine Erschliessung
und Nutzung schwierig wurde.

Trolz der hohen Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten ist es uns zudem nicht
immer gelungen, lnformationen rechtzeitig zu bekommen, d.h. so, dass wir sie noch
in unsere Auswertungen einbeziehen konnten. lnsgesamt gesehen bestand die
grosste Schwierigkeit des vergangenen Jahres darin, rechtzeitige und vollstdindige

tnformationen zu erhalten - was letztlich zulasten der fur die Verarbeitung und

Synthetisierung der lnformationen notwendigen Zeit ging. Alles in allem sind wir mit
den Ergebnissen unserer Arbeit 1998 zufrieden.

I

' ,,i Jahr Lehrstellenbeschluss l: Erfolgs- und andere Geschichten". M. Gertsch, K. Weber, August 98
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1.3.3 Aussagekraft des Berichts

Der vorliegende zweite Zwischenbericht bezieht sich auf einen Beobachtungs-
zeitraum von knapp 1 1 Monaten, von Ende Januar bis Mitte November 1998: damit
uns uberhaupt noch Zeit blieb, unser Material zu verarbeiten, mussten sdimtliche
lnformationserhebungen bis im November abgeschlossen werden. Neue Projekte
und Entwicklungen nach November'98 sind somit in diesem Bericht nicht beruck-
sichtigt ! Ausserdem hatten auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht alle Befragten uns
ihre Berichte zum neusten Stand ihrer Projekte zukommen lassen. Die im vorliegen-
den Jahresbericht verarbeiteten lnformationen entsprechen somit nicht durchgdingig
dem aktuellsten Stand der Dinge, sondern unserem Wissensstand im November'98 !

Der Lehrstellenbeschluss und seine Projekte entwickeln sich laufend weiter, seine
Wirkungen werden sich erst nach und nach voll entfalten: der Jahresbericht'98 ist

somit eine - aussagekriiftige - Momentaufnahme, geeignet, mit der entsprechenden
Momentaufnahme Ende 1999 verglichen zu werden. Aus diesem Vergleich wird eine
solide und verldssliche Bewertung des LSB und seiner Projekte entstehen: mit unse-
rem lnstrumentarium zur Projektbeobachtung und seiner Konsolidierung haben wir
die notigen Arbeitsmittel fur diesen Vergleich zur Verfugung und damit die Basis fur
die abschliessende Beurteilung des LSB und seiner Wirkungen im Jahr 2000
geschaffen.

Wir sind uberzeugt, die wesentlichen Punkte der Realisierung des LSB im
vergangenen Jahr erfasst zu haben. Die Aussagekraft dieses Berichts ist durch zwei
Dinge begrenzt: einerseits begrenzt die teilweise UnvollstAndigkeit und m6gliche
Parteilichkeit der uns verfugbaren lnformationen seine Aussagekraft. Verl6ssliche,

,,harte" Daten zur Lehrstellensituation sind nur begrenzt verfugbar. Andererseits ist

der Realisierungsprozess des LSB noch im Fluss, fur viele Wirkungsaussagen ist es
noch zu fruh.
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2. Ergebnisse der Umsetzung des LSB 1998

2.1 Projekte und Begleitmassnahmen seit Januar 1998

Analog zum Jahresbericht '97 unterscheiden wir bei der folgenden Darstellung
zwischen den Projektvorhaben der verschiedenen Aktoren auf Bundes- und

Kantonsebene, und flankierenden oder Begleitmassnahmen, die durch das BBT

eingeleitet und durchgeftthrt werden.

lm Januar '98 sah der Stand der Arbeiten zut Umsetzung des LSB wie folgt aus:

17 Projekte zulasten der Bundestranche waren bewilligt und teilweise operativ. 1 1

Leistungsvereinbarungen zwischen BBT und Kantonen waren abgeschlossen, rund

75 Projektvorhaben zulasten der Kantonstranchen definiert und teilweise bereits
eingeleitet. Eine nach Massgabe unserer GesprAchspartner weitgehend effiziente
und funktionierende Arbeits- und Kooperationsstruktur zur Umsetzung des LSB

bestand. Das Konzept fur die nationale Motivationskampagne zugunsten der
Berufsbildung lag vor ebenso wie der Entscheid, das ,,Lehrstellenbarometer" zt)r

Beobachtung der Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt auch 1998 weiterzuftthren.

. Projekte:
lm Lauf dieses Jahres hat sich die Menge der bewilligten und grdsstenteils laufenden
Massnahmen des LSB mehr als verdoppelt:
- lnzwischen sind zulasten der Bundestranche 55 Projektvorhaben bewilligt und

mehrheitlich operativ. Diese 55 Vorhaben umfassen zum Teil mehrere Teilprojekte:
faktisch sind im Rahmen der 55 Bundesprojekte 75 Einzelprojekte mit budgetierten
Gesamtkosten von rund Fr.36,5 Mio bewilligt bzw. laufend. Wenn wir im Folgenden
diese Projektvorhaben nAher beschreiben, sprechen wir immer von den 55 Projekt-

vorhaben, und vernachldssigen deren Aufteilung in Teilprojekte !

- Bis Ende'98 wurden weitere Leistungsvereinbarungen (LV) zwischen dem BBT und

den Kantonen abgeschlossen: insgesamt sind 21 solche LV abgeschlossen. Die

Kantone VD, NE, GL und AR setzen ,,ihre" Projekte ohne LV um, wdhrend der
Kanton Al weiterhin von einer Beteiligung am LSB absieht. Zulasten der Kantons-
tranchen sind bis Ende'98, in LV zusammengefasst oder nicht, 174 einzelne
Projekte bewilligt und mehrheitlich gestartet worden, die budgetierte Gesamtkosten
von rund Fr. Og,S Mio aufweisen8.

Soweit wir informiert sind, werden mit den Fr. 60 Mio aus dem LSB somit aktuell 229
Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund Fr. 100 Mio subventioniert !

Nach 18 Monaten Laufzeit sind die Gelder des LSB somit voll ,,verplant", Spielraum
fur die Entwicklung neuer Projektvorhaben besteht nicht mehr, Allerdings wird sich

noch weisen mussen, ob tatsdrchlich alle Projekte wie geplant ausgefuhrt und damit
alle budgetierten Gelder ausgeschopft werden.

I Uebersicht riber Projekte, Trdrgerschaften und eingesetzte Gelder siehe Anhang
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. Begleitmassnahmen:
Nicht in der obigen Aufstellung enthalten sind die direkt durch das BBT lancierten
und zumindest teilweise zulasten der 20 Mio Bundestranche durchgefuhrten Mass-
nahmen, die auch noch mit mehreren Millionen zu Buche schlagen:
lm Mdrz hat das BBT die erste Phase seiner nationalen Motivationskampagne mit

dem Slogan ,,Lehrstellen schaffen Nachwuchs fur die Wirtschaft" lanciert. Resonanz
und Akz6ptanz dieser Kampagne wurden anschliessend evaluiert s. Die zweite
Phase der Kampagne, die sich mit dem Slogan "Lehrstellen schaffen Profis" direkter
an die Jugendlichen selber wandte, folgte im Oktober'98. Das ,,Lehrstellenbaro-
meter" wurde 1998 mit wieder je einer Erhebung im Februar, April und August
weitergefuhrl.Zu enardhnen ist schliesslich die,,Nationale Berufsbildungs- und
Lehrstellenkonferenz" vom 23.124. November, die den flankierenden Massnahmen
zuzurechnen ist: diese Veranstaltung wurde zu einem veritablen Grossanlass mit

einem grossen Publikumszulaul (rund 1000 Anmeldungen), was als Hinweis auf die
Aktualitiit und Brisanz des Themas ,,Berufsbildung" verstanden werden kann.

o Proiekttrdger und -partner:
Der Kreis der an der Realisierung des LSB als Projekttrdtger oder -Partner beteiligten
Organisationen und lnstitutionen hat sich 1998 weiter verbreitert: Sowohl auf
kantonaler, als auch auf nationaler Ebene sind insbesondere Berufs- und Wirt-
schaftsverbdnde inzwischen stark involviert. Sie treten sowohl als Trdrger eigener
Projekte, als auch als Partner insbesondere der kantonalen Aemter heute weit mehr
in Erscheinung, als noch zu Anfang des LSB. Mit der Schweiz. Konferenz der
Gleichstellungsbeauftragten (SKG) und der Eidgen. Ausldinderkommission (EKA)
arbeiten zwei nationale Gremien an der Umsetzung des LSB mit, deren Anliegen in
der Berufsbildung bisher wenig wahrgenommen wurden. Auch Berufsberatung und

Berufsschulen sind, national und kantonal, mit eigenen Projekten und/oder als

Projektpartner vertreten: insbesondere die schulische Seite ist unserer Ansicht nach

allerdings mit ihren spezifischen moglichen Beitrdgen noch zu schwach eingebun-
den. Schliesslich bleibt zu enruiihnen, dass auch die Landwirtschaft mit den Projekten
des Schweiz. Bauernverbands und des Forschungsinstituts fur biologischen Landbau
in Frick an der Realisierung des LSB beteiligt sind1o.

o Verlauf der Projektrealisierungen:
Die Realisierung der meisten Projekte verlduft, nach Angabe der Aktoren selber, gut

und weitgehend nach Plan. Grosse Schwierigkeiten inhaltlicher oder materieller Art
sind uns kaum berichtet worden, Die Projektberichte, die wir 1998 erhalten haben,

weisen denn auch relativ wenige Verdnderungen zu den Projektkonzepten von 1997

auf. Wir wissen bisher von nur 5 Projektvorhaben, die ganz aufgegeben werden
mussten - was angesichts der kurzen Planungszeit und der Menge der lancierten
Massnahmen ein erstaunlich kleiner Anteil ist.

Ein hdiufiges Problem bei der Realisierung der Projekte scheint jedoch das Einhalten
des Zeitplans zu sein: viele Projekte starten aus den verschiedensten Grunden
spdrter als geplant und/oder lassen sich nur langsamer realisieren, als vorgesehen,
Angesichts der kurzen Dauer des LSB kdnnen solche zeitlichen Verzbgerungen zum
Problem werden.

Der LSB bedeutet fur viele Aktoren eine erhebliche Zusatzbelastung, die weitgehend
ohne entsprechende zusdtzliche Ressourcen an Personal und lnfrastruktur zu

e "BBT Motivationskampagne". LINK lnstitut, Luzern, Juni 1998
10 Uebersicht riber Trdiger von Projekten zulasten der Bundestranche siehe Anhang
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bewdrltigen ist. Die zeitliche Belastung vieler Projektverantwortlicher hat 1998 nach
ihren eigenen Angaben eine kritische Grenze erreicht. Das aktuelle Arbeitsvolumen
und -Tempo wird sich nach Aussage dieser Aktoren ohne weitere Unterstutzung
durch den Bund nach dem LSB auch nicht aufrechterhalten lassen ! Wir vermuten,
dass hier ein Effekt des Umsetzungsverfahrens des LSB mit eine Rolle spielt: dieses
Verfahren begunstigt das fdderalistische Prinzip, nachdem jeder Trdrger in seinem
Gebiet seine je eigenen Projekte lanciert und durchfuhrt - und zwar in jedem Forder-

bereich. Zentralistische bzw. synergistische Ldsungen werden kaum gesucht bzw.

sind von vornherein praktisch ausgeschlossen. Wir sind aber, und inzwischen wur-
den uns viele Aktoren in den Kantonen sicher zustimmen, uberzeugt, dass in einzel-
nen Projektbereichen wie z.B. elektronische Lehrstellenb6rsen und lnformationen
uber die Berufsbildung, Belobigungs-Aktionen fur Betriebe (Kleber,,Lehrbetrieb" und
Shnliches) und auch im Lehrstellenmarketing zentral gefuhrte, koordinierte Vorgehen
effizienter wiiren und die einzelnen Aktoren stark entlasten wurden. Ausserdem lies-
se sich ein aus der ubermAssigen Betonung der Einzelaktion entstehender, kostspie-
liger nachtrAglicher lntegrationsaufwand mindestens teilweise vermeiden.

Abschliessend sei noch ein Punkt angesprochen, der im vergangenen Jahr einigen
Projekttrdigern zu Recht,,Sauer aufgestossen" ist, und zu dem wir - ungewollt -

unseren Teil beigetragen haben: insbesondere den kantonalen Projektverantwort-
lichen ist 1998 wiederholt erheblicher Aufwand entstanden, indem verschiedene
lnstanzen, wir eingeschlossen, mehrfach, teilweise gleichzeitig und nach verschie-
denen Kriterien lnformationen zu den Projekten und deren Ergebnissen erhoben
haben. Solche Doppelspurigkeiten und -belastungen sollten nach M69lichkeit
vermieden werden, was bessere gegenseitige Absprachen insbesondere zwischen
BBT, DBK, CRFP und der Evaluation notwendig macht.

'Nach 18 Monaten Laufzeit sind die Fr. 60 Mio aus dem LSB bereits gAnzlich

verplant. Ob alte Vorhaben wie geplant realisiert und die entsprechenden Budget
werte somit auch tatsAchlich voll ausgesch6pft werden, wird sich sich erst zeigen.

ln der uberwiegenden Zahl der FAlle scheint die Projektrealisierung gut und nach

Plan zu verlaufen: erstaunlich wenige unserer Gesprichspartner und -Partnerinnen
;haben diesbezUglich uber grosse inhaltliche und/oder materielle Schwierigkeiten
,berichtet. Hiiufig dagegen scheint zu sein, dass der Zeitplan nicht eingehalten wer-
,den kann, indem sich bestimmte Vorhaben langsamer entwickeln, als vorgesehen.
'lnsgesamt konnten die Aktoren 1998 jedoch den grbsseren Teil dessen, was sie sich
zum Zeitpr"rnkt ihrer Projektkonzeption fur 1998 vorgenommen hatten, realisieren.
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Zu beklagen sind nach wie vor Doppelspurigkeiten, wenig Synergie und mangelnde
,Koordination, vorallem aufgrund der klaren Favorisierung lokaler bzw. kantonaler
LOsungen.

Mit der Erweiterung der Zahl aktiver Aktoren, der lnitialisierung und Etablierung
teilweise neuer Austausch- und Beziehungsmuster zwischen diesen leistet der LSB
ausserdem einen Beitrag zur Strukturbildung in der Berufsbildung. Es wird sich
,allerdings erst enrueisen mussen, wie stabil und tragfAhig diese Strukturen uber den
LSB hinaus sein werden. So weisen denn viele Projektverantwortliche darauf hin,

dass sie ihr aktuelles Engagement nach dem LSB, ohne weitere Unterstutzung durch
den Bund nicht werden aufrechterhalten k6nnen.

2.2. Projekte, Mitteleinsatz und Vorgehen in den Subventionsbereichen

Die folgenden Unterkapitel beschreiben die laufenden bzw. bewilligten 229 Proiekl-
vorhaben Dritter (d.h. ohne die Projekte des BBT) ndher. lnsbesondere hat uns
interessiert
- wie sich diese Projekte uber die Subventionsbereiche des LSB verteilen,
- in welchen Subventionsbereichen wieviel Geld aus dem LSB eingesetzt wird,
- und schliesslich, welche Vorgehensweisen in den Projekten der verschiedenen

Subventionsbereiche konkret eingesetzt werden.

Diese Betrachtungsweise ergibt ein Bild uber die Schwerpunkte, die bei der Reali-

sierung des LSB gesetzt werden und die Produkte und Ergebnisse, die aus dieser
Schwe rpu n ktsetzu n g abse hbar resu ltie ren we rden.

2.2.1 Verteilung der Projekte tiber die Subventionsbereiche

Welchen Subventionsbereichen ordnen die im Rahmen einer Leistungsvereinbarung
arbeitenden Projekttr€tger ihre Projekte zu ? Nach welchem Buchstaben des LSB
wurden die Projekte, die nicht im Rahmen einer LV abgewickelt werden, vom Bund
unterstutzt ?

Tabelle 1:

der 229 u be r die S u bventio nsbereich e Stand: November 1998
TotalProjekte

Kantonstranche
Projekte
BundestrancheSubventionsbereiche

6452 12Leh rste I I e n m arketi n q/M ot iv at i o n s kam p ag n e n

5133 18Berufsinformation

3827 11B e re i ch s u b e rg re if e n d e

3128 3Vorlehren und I ntegrationsku rse

271B I*Einf0hrunqskurse

1816 2Ausbildunqsverbunde

55 229174Total
* Hohersubventionierung bestehender und ffung neuer EK zusammengenommen !
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ln der obigen, wie auch in den folgenden Tabellen, haben wir alle Einfuhrungskurs-
Projekte (EK) zusammengefasst, unabhiingig davon, ob bestehende EK hdher
subventioniert, oder neue EK geschaffen werden. Bereichsubergreifende Projekte,
bzw. Mischformen bezeichnen alle die Vorhaben, die sich nicht klar oder nicht nur
einem der Subventionsbereiche zuordnen lassen, wie z.B. das Massnahmenpaket
der Deutschschweizer. Berufsbildungshmter-Konf erenz DBK oder das Gleichstel-
lungs-Projekt ,,16+" der Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten SKG.
Sehr hdrufig sind bei diesen Formen Projekte, die den F6rderbereichen lnformation,
Marketing und Motivation praktisch gleichgewichtig zuzuordnen sind.

2.2.2 Einsatz der Gelder des LSB in den Subventionsbereichen

Ein weiterer Hinweis auf die Schwerpunktsetzung innerhalb des LSB ist die Hdhe der
Gelder, die fur die Projekte in den verschiedenen Forderbereichen des LSB einge-
setzt werden. Die folgenden Tabellen 2 und 3 geben die entsprechende Uebersicht,
zumindest fur einen Teil der Projekte bzw. verfugbaren Gelder: bis im November'98
war uns erst fur die 55 Projekte 2ulasten der Bundestranche und gar nur fur 124 der
174 Kanlonsprojekte bekannt, in welcher H6he sie aus dem LSB subventioniert
werden. Die folgenden Tabellen 2,3 und 4 zeigen somit den Einsatz der Mittel aus
dem LSB fur 179 von 229 Projekten des LSB.

Tabelle 2:
Einsatz der aus dem 55 Bundestranche Stand:November1998

Tabelle 3:
Einsatz der aus dem LSB f1r 124 Stand: November 1998

Beitrhqe aus LSBProiekteSubventionsbereiche

6,01 Mio11Be re ich s ti be rg re ife n d e P roi e kte/M ischform e n

4,06 Mio18Berufsinformation

2,92 Mio12Leh rstel I e n m arketi n g/ M ot iv ati o n s kam pag n e n

0,64 MioIEinfuhrungskurse

0,26 Mio3Vorlehren und lntegrationsku rse

2 0,07 MioAusbildungsverbunde

55 13,96 MioTotal

Subventionsbereiche Proiekte Beitrdqe aus LSB

Leh rst el I e n m arketi n g/M otivati o n s kam pag n e n 39 4,22 Mio

Vorleh ren und I ntegrationskurse 19 3,62 Mio

Einfuhrungskurse 13 3,30 Mio

Berufsinformation 23 2,90 Mio

B e reich s il b e rg reif e n d e P roj ekte/M ischf o rm e n 19 1,22Mio

Ausbildungsverbunde 11 0,72 Mio

Total 124 15,98 Mio
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Diese Uebersichten, insbesondere Tabelle 3, durfen wie bereits oben eruahnt nur als
Anndherung an die tatsAchlichen Verhhltnisse gelesen werden. Erstens fehlen uns

die entsprechenden Angaben aus mehreren Kantonen, darunler ZH, VD und SG, die
zusammen uber 10 Mio Beitr€ige aus dem LSB beziehen. Zweitens handelt es sich
bei diesen Zahlen um Budgetwerte: in welchen Bereichen schliesslich wieviel Geld
eingesetzt worden ist, wird erst die Schlussbilanz des LSB zeigen.

Die folgende Tabelle 4 stellt die Ergebnisse der beiden vorherigen Uebersichten
zusammen und macht - zumindest fur knapp 30 der 60 Mio aus dem LSB - deutlich,
wo diese Subventionen schwergewichtig eingesetzt werden:

Tabelle 4:
Einsatz der LSB in den Subventionsbereichen Basis: 179 November'98

Subventionsbereiche Proiekte Beitrdrge aus LSB

B e re i ch s ti be rg re if e n d e P ro i e kte/M i s chf orm e n 30 7,28 Mio

Le h rst el I e n m arketi n g/ M ot ivat i o n skam p ag n e n 51 7,14 Mio

Berufsinformation 41 6,96 Mio

Einftihrungskurse 22 3,95 Mio

Vorleh ren und I ntegrationsku rse 22 3,88 Mio

Ausbildungsverbunde 13 0,79 Mio

Total 179 29,95 Mio

Sowohl absolut, als auch relativ, d.h. gemessen an der Anzahl Projekte, nehmen die
bereichsubergreifenden Projekte am meisten Geld aus dem LSB in Anspruch ! Zwei
der umfassendsten, und damit auch teuersten Projekte des LSB, die beide aus
mehreren Teilprojekten bestehenden Vorhaben ,,Massnahmenpaket zur Verbesser-
ung der Lehrstellensituation" der DBK und ,,16+": F6rderung der Frauen in der
Berufsbildung der SKG, schlagen hier zu Buche.

Den zweithochsten Beitrag aus dem LSB, gemessen an der Anzahl Projekte, bezieht
uberraschendenrueise der Subventionsbereich ,,Berufsinformation": hier finden sich
einerseits relativ viele, andererseits zwei teure Projekte: ,,INTERFACE", ein Projekt
des Kantons Genf zur Etablierung einer umfassenden Datenbank als Grundlage der
Ausbildungsplatzerschliessung und -Bewirtschaftung, und ein grossangelegtes
lntegrations- und Koordinationsprojekt im EDV-Bereich der Association Suisse pour
l'orientation scolaire et professionnelle ASOSP (weitere Angaben zu diesen Projek-
ten siehe Anhang, Projekte des Kantons GE und Projekt BBT NR. 57).

Verrechnet man die H6he des Subventionsbeitrages mit der Anzahl unterstutzter
Vorhaben folgt erst an dritter Stelle der Bereich, in dem rein zahlenmdssig am
meisten Projekte angesiedelt sind:,,Lehrstellenmarketing und Motivationskampag-
nen". Entgegen unseren Erwartungen finden sich auch in diesem Fdrderbereich viele
Vorhaben, die nicht direkt auf die Erschliessung neuer Lehrstellen ausgerichtet sind,
sondern vielmehr die Jugendlichen und ihr ndchstes Umfeld, Eltern, Lehrerlnnen,
Berufsberaterlnnen ansprechen !
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2.2.3 Vorgehensweisen und Zielgruppen

Wir beschliessen die ndhere Beschreibung der Projektvorhaben im LSB mit der
Auflistung dessen, was in den Projekten konkret getan wird und an welche
Zielgruppen diese Aktivitdtten gerichtet sind.

. Vorgehen:
Die folgende Liste ist unserer Ansicht nach umfassend und durfte doch nicht ganz in

aller Augen erschbpfend sein: es wird sicher Aktoren geben, die ihr spezifisches
Projekt in der folgenden Zusammenstellung nicht reprdsentiert finden.
- Direkte, personliche Lehrstellenakquisition (Betriebsbesuche, telefonische und

schriftliche Kontaktnahmen etc.)
- Presseinserate und -Aufrufe, Mailings, Broschuren
- Massenmediale Kampagnen (Plakataushdnge, Radio- und Fernsehspots,

lnserate in Printmedien, Aush-inge im oeffentl. Verkehr)
- Presseartikel, gezielte Medienarbeit, stdrndige MedienprAsenz
- Aktionen zugunsten von Lehrbetrieben (Label ,,Lehrbetrieb", Lehrmeisterap6ro,

oeffentl. Belobigung)
- Aktionen zum Einbezug der Jugendlichen (,,Fanclubs", Begleitgruppen,

Begegnungsstirtten und -Veranstaltungen)
- Oeffentliche Auftritte, Informationsveranstaltungen
- lnitialisierung von und Engagement in Plattformen, Gesprdchskreisen,

Leh rmeiste rve rei n i g u ngen, Lobby-G ru ppen etc.
- Vergunstigung der Einfuhrungskurse
- Erneuerungen bestehender und lnvestitionen in neue Einfuhrungskurse
- Erlass von Gebuhren fur LehrvertrAge, Ausbildungsbewilligungen, Prufungen
- Schaffen neuer/zusdtzlicher Brucken zwischen Schule und Berufsbildung
- Produktion und Diffusion von Informationsmaterial: Papiere (Broschuren,

Berufsbilder, Modell-Lehrgtinge, Lehrlings- und Lehrmeisterordner etc)
- Produktion, Promotion und Vernetzung von lnformationstrAgern: EDV, audio-

visuelle Medien (lnternetseiten, Datenbanken, CD-Rom, Video)
- Elektronische Lehrstellenb6rsen, Aufschaltung auf lnternet und Vernetzung
- Unterst0tzung / Organisation von Berufsmessen, Ausstellungen
- Unterstutzung / Organisation von Schnuppertagen, Berufsinformationstagen
- Ueberarbeitung und Aktualisierung von Ausbildungsinhalten und -Reglementen
- Schaffen, Testen und Promotion neuer (An)Lehrberufe
- Schaffen, Testen und Promotion neuer Ausbildungsformen und -Organisationen

(Verbunde, gemeinsame G rundausbildung, degressive Schulmodelle etc.)
- lnformations- und Koordinationssysteme, Erfahrungsaustausch
- Studien / Statistiken zur Berufsbildung

Die obige Liste ldsst 3 Typen von Vorgehensweisen hervortreten, die am hdufigsten
eingesetzt werden und die, oft in Kombination miteinander, einen grossen Teil der
Projekte prdgen:
. Der persdnliche Auftritt und Einsatz der Projekttriiger und -Trdrgerinnen, z.B.

persdnliche Lehrstellenakquisition, oeffentliche Auftritte. lnitialisierung von und

Mitarbeit in Arbeitskreisen, Plattformen, Lobby-Gruppen etc.
o Kampagnen, Medienarbeit, PR und Oeffentlichkeitsarbeit
. Produktion und Diffusion, Koordination und Vernetzung neuer lnformations- und

Werbetrdrger auf Papier und elektronischen Trdgern, speziell lnternet, und audio-
visuellen Mitteln.
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. Zielgruppen:
Auf den ersten Blick legt obige Liste nahe, dass sich der wesentliche Teil aller
Projekte an die (potentiellen) Anbieter von Lehrstellen, an die Betriebe bzw. die
Wirtschaft richte: das ist auch uberall dort der Fall, wo es um die Erschliessung neuer
Lehrstellen, die Verbilligung der EK, die Schaffung neuer EK und die Forderung der
Ausbildungsbereitschaft generell geht. Ueberrascht hat uns jedoch, ein wie
bedeutender Teil der Kampagnenelemente, der dffentlichen Verlautbarungen und

Informations- bzw. PR-Veranstaltungen sich nicht oder nur indirekt an die Anbieter
von Lehrstellen, sondern vielmehr an die Jugendlichen und deren Umfeld, an ihre
Eltern und Lehrerlnnen oder eine breitere Oeffentlichkeit wenden. Selbst im
Subventionsbereich Lehrstellenmarketing und Motivationskampagnen, wo wir die
Projekte erwartet haben, die direkt an der Erweiterung und Erneuerung des
Lehrstellenangebotes arbeiten, finden sich viele Vorhaben, die nur indirekt oder gar

uberhaupt nicht darauf abzielen:
Mindestens 30 der 65 Vorhaben in diesem Subventionsbereich sollen vorallem auch
die Jugendlichen fur die Berufsbildung interessieren, bzw. Jugendliche fur Lehren in

bestimmten Berufen ,,werben", einzelne Berufe oder die Strukturen und Perspektiven
der Berufsbildung generell besser bekannt machen. Alles in Allem sind die Fdrder-
bereiche ,,Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen" und ,,Berufsinformation" so-
wohl was die gewdrhlten Vorgehensweisen, als auch was die Adressatlnnen anbe-
langt, nicht klar voneinander abzugrenzen.

2.3. Schwerpunktsetzung

Rein zahlenmdssig sind am meisten Projekte im Subventionsbereich

,,Lehrstellenmarketing und Motivationskampagnen" angesiedelt, gefolgt von den
Projekten der,,Berufsinformation" und den bereichstibergreifenden Projekten, die
sich im wesentlichen aus Mischformen in diesen zwei ersten Fdrderbereichen des
LSB zusammensetzen. Wie oben dargelegt, richten sich diese Werbe- und
Informationsprojekte zu einem schdnen Teil nicht an die Anbieter, sondern die
Nachf rager von Lehrstellen.
154 von total 230 Projekten, oder zwei Drittel der insgesamt bewilligten Vorhaben,
finden sich in diesen ersten drei Gruppen ! lm Vergleich dazu nehmen sich die 31

Projekte im Subventionsbereich,,Vorlehren und lntegrationskurse", der nach
Bundesbeschluss ebenfalls ein zentraler Fdrderbereich ist, geradezu bescheiden
aus.

Die teuersten Projekte sind in den zwei Fdrderbereichen ,,Berufsinformation" und

,,bereichsubergreifende Projekte" zu finden, wodurch sich erkliirt, dass hier bis heute
am meisten Geld aus dem LSB eingesetzt wird. Die am hAufigsten, oft in
Kombination miteinander eingesetzten Vorgehen sind - was angesichts der
beschriebenen Verteilung der Projekte und Gelder uber die Subventionsbereiche
nicht erstaunt - der personliche Einsatz und Auftritt der Aktoren und Aktorinnen,
Aufrufe und Kampagnen und schliesslich die Produktion und Diffusion verschieden-
ster neuer lnformations- und Werbetrdger, seien dies Papiere, audio-visuelle Mittel

oder elektronische Medien.

Diese neuen lnformationstrAger sind denn auch die bisher hdrufigsten Produkte des
LSB: 1998 ist eine wahre Flut von Broschuren, Berufsbildern, Leitfiiden, Artikeln und
Labels produziert und verteilt und sehr viel in die Produktion und Aufschaltung von
lnternetseiten, elektronischen Lehrstellenbdrsen, elektronisch aufbereiteten
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lnformationen zur Berufsbildung generell oder zu einzelnen Berufen investiert
worden. ,,lnformation uber und Werbung fur die Berufsbildung", bei Anbietern und bei

Nachfragern von Lehrstellen, stellen den klaren Schwerpunkt der Massnahmen 1998
dar.

Angesichts dieser Schwerpunktsetzung erlauben wir uns die folgenden kritischen
Fragen:
lst das Mass, in dem im vergangenen Jahr in die lnformation uber und Werbung fur
die Berufsbildung investiert wurde, Ausdruck einer echten Notwendigkeit und somit
berechtigt ? Besteht die Gefahr, dass daruber das Streben nach lnnovation, nach
inhaltlicher und struktureller Erneuerung vernachltissigt wird ?
Welche Akteure haben es leichter, welche schwerer, ihre lnteressen mit denjenigen
des LSB zu verbinden ? Welche Interessen setzen sich leichter durch ? Eine
Variante der Kombination von lnformation und Werbung scheint uns diesbezuglich
speziell interessant - und brisant: mit Mitteln aus dem LSB, insbesondere aus der
Bundestranche, werden lnformations- und PR-Projekte von Berufen bzw. Berufsver-
btinden mitfinanziert, und diese verpflichten sich im Gegenzug dazu, fur mehr Lehr-
stellen in ihrem Bereich zu werben. Bei solchen Projekten besteht unserer Ansicht
nach die Gefahr, dass in erster Linie Partikularinteressen, und erst in zweiter Linie
lnteressen im Sinne des LSB befriedigt werden.

Bilanz:
Das Schwergewicht der Projektarbeiten zur Realisierung des LSB liegt auf
,Marketing, Motivation, und lnformation. Die Adressaten dieser Bemuhungen sind
,sowohl die Betriebe als potentielle Anbieter, die es fur die Berufsbildung zu

imobilisieren gilt, als auch die Jugendlichen (und ihr Umfeld), die fur die Berufsbildung
gewonnen werden sollen.
lDie Grenzen zwischen lnformation, Motivation und Werbung sind dabei durchaus
fliessend. Ein wesentlicher Teil der Projekte des LSB, so wie er sich heute
prAsentiert, formieren sich zu einer Art,,Grosskampagne", die die Berufsbildung auf
'beiden Seiten, beiAnbietern und Nachfragern, beliebt machen soll. Um diese

,,Grosskampagne" zu tragen, mussen naturgemAss lnformations- und Werbemittel
:produziert und m6glichst professionnell an die Adressaten und Adressatinnen
vermittelt werden. Angesichts dieser Schwerpunktsetzung erstaunt nicht, dass als
,wesentliches Produkt des LSB bisher eine grosse Menge solcher lnformations- und
Werbetrdger entstanden ist.

Wir gehen davon aus, dass das Ausmass der lnvestitionen in lnformation und
Werbung, insbesondere, wo die Herstellung und Produktion neuer lnformations- und
Werbetriger betroffen sind, im weiteren Verlauf des LSB deutlich zuruckgeht und
verst6rkt Massnahmen in den Vordergrund treten, die auf Neuerungen der Berufs-
,bildung und ihrer Strukturen und lnhalte bzw. auf die Schaffung neuer Angebote und
Strukturen abzielen.
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3. Wirkungen

lm folgenden Kapitel stellen wir zusammen, was der LSB laut unseren Auskunfts-
personen und nach eigenen Beobachtungen bisher in der,,Berufsbildungsland-
schaft", namentlich auf dem Lehrstellenmarkt, bewirkt hat.

Dabei gehen wir nicht nur auf Wirkungen ein, fur die ein direkter, eindeutiger und
ausschliesslicher Kausalzusammenhang mit dem LSB postuliert werden kann, son-
dern betrachten grunds6tzlich alle uns bekannten Verdnderungen der Lehrstellen-
situation, fur die ein begrundeter, plausibler Wirkungszusammenhang mit dem LSB
angenommen werden darf.

Des weiteren unterscheiden wir nicht zwischen intentionalen, gezielt herbeigefuhrten,
und unbeabsichtigten Wirkungen oder,,Mitnahmeeffekten" des LSB. Die Perspektive,
die wir damit einnehmen, ist realistisch: sie entspricht der Einsicht, dass lnterventio-
nen in komplexen Wirkungszusammenhdngen - und die Lehrstellensituation ist ein
solcher - immer auch unvorhersehbare Auswirkungen haben. lnwiefern die beobach-
teten Wirkungen im Sinne der Ziele des LSB und seiner Aktoren sind, wird Gegen-
stand eines eigenen Kapitels (3.2) sein.

Bei unserer Wirkungsanalyse stutzen wir uns in erster Linie auf die Gesprdche mit
den Projektverantwortlichen des LSB, auf Projektdokumentationen und -Berichte
und unsere eigenen Recherchen.Zur Vertiefung und Erhdrtung dieser Beobacht-
ungen haben wir weitere Materialien, insbesondere Statistiken zur Berufsbildung des
BFS und das,,Lehrstellenbarometer" des LINK lnstituts konsultiert.

Der LSB hat, laut unseren Auskunftspersonen und unseren Analysen, bisher in acht
Bereichen der Berufsbildung und des Lehrstellenmarktes nachweislich Akzente ge-
setzt. Diese 8 Bereiche sind:

1. Die Wahrnehmung, Verantwortung und Bearbeitung der Berufsbildung
2. Das Beziehungsgetuge, die Strukturen der BerufsUitOung
3. Die Entwicklung des Lehrstellenangebots
4. Die Berufsbildungsinformation
5. Die Zugangswege zur Berufsausbildung
:6. Die Chancengleichheit bzw. Gleichstellung der Frauen in der Berufsbildung
7. Neue Modelle der Ausbildungsorganisation
8. Neue Lehrberufe

Was in diesen acht Wirkungsbereichen bisher geschehen ist, welche Effekte
auszumachen und wie diese zu beurteilen sind, ist in den folgenden 8 Abschnitten
beschrieben. Anschliessend stellen wir diese Wirkungsanalysen den Zielen des
Bundesbeschlusses und seiner Aktoren mit der Frage gegenuber, ob die erzielten
Wirkungen den gesetzlenZielen entsprechen (Kap. 3.2). lm letzten Kapitel 3.3
schliesslich wird Bilanz uber den LSB bis Ende 1998 gezogen.

Die nachfolgende Darstellung ist selbstverstdndlich nicht als abschliessende
Beurteilung des LSB und seiner Wirkungen zu verstehen ! Sie soll gelesen werden
als Bericht uber Trends, als Hinweis auf erste Erfolge ebenso wie auf kritische
Punkte und offene Fragen, die bei der weiteren Realisierung des LSB zu beachten
sind.
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3.1 Wirkungsbereiche des LSB im Einzelnen

3.1.1 Wahrnehmung, Verantwortung und Bearbeitung der
Lehrstel len problemati k

Die Wahrnehmung der Lehrstellenkrise 1996 und der resultierende Bundesbeschluss
haben dafur gesorgt, dass die Berufsbildung, die vorher wenig dffentliche Beachtung

fand, schlagartig zum wichtigen Traktandum auf der politischen Agenda und im

offentlichen Bewusstsein wurde. Viele unserer Gesprdchspartner werten den LSB als

Beweis dafur, dass der Berufsbildung endlich die Bedeutung zuerkannt wird, die ihr

als wichtigstem Pfeiler der nachobligatorischen Ausbildung in der Schweiz zukommt.

Mit dieser verdnderten Wahrnehmung der Bedeutung der Berufsbildung ist eine

stdrkere Betonung der Verantwortung des Staates, von Bund und Kantonen, fur die

Berufsbildung einhergegangen: die staatlichen Akteure haben sich mit der Reali-

sierung des LSB neu positioniert, Wir wurden von vielen Seiten darauf hingewiesen,
dass diese lnstanzen sich fruher im Wesentlichen auf Venrvaltung und Nachvollzug
beschrdinkt und damit nicht nur ihren Ftrhrungsauftrag ungenugend erfullt, sondern

auch ihre Verantwortung fur die Berufsbildung nicht adhquat wahrgenommen hbtten'

Vorallem der Bund wurde auch Offentlich immer wieder angeschuldigt, die Probleme

der Berufsbildung jahrelang ,,verschlafen" und damit die Lehrstellenkrise indirekt mit-

verschuldet zu haben. Dass der Bund heute deutlich mehr Verantwortung ubernimmt

wird - insbesondere wenn dies mit mehr finanzieller Unterstutzung verbunden ist -

von allen Seiten begrusst. Wir nehmen an, dass die staatlichen lnstanzen, allen

voran das neue BBT, ihren neuen Gestaltungsanspruch in der Berufsbildung vor-

allem dank des LSB so rasch und praktisch unwidersprochen etablieren konnten.

Mehr staatliche Verantwortung - und finanzielle Unterstutzung - f0r die Berufsbildung

wird zwar allseits begrusst: gleichzeitig betonen jedoch weitaus die meisten unserer

Gesprarchspartner, dass letztlich die Bedurfnisse von Wirtschaft und Arbeitsmarkt die

lnhalte und Strukturen der Berufsbildung zu bestimmen hdrtten und lehnen daher eine

staatlich gelenkte Berufsbildung klar ab.

Der LSB unterstutzt nicht nur ausbildende Betriebe bzw. die Wirtschaft in ihrem
Engagement fur die Ausbildung, sondern bietet auch die Mdglichkeit, dieses
fngagement und die damit verbundenen Schwierigkeiten verstArkt Offentlich zu

ma-cnen. Wir nehmen an, dass dies eine der Wirtschaft willkommene Entwicklung ist:

in den letzten Jahren ist sie zunehmend fur ihren Ruckzug aus der Ausbildung, aus

der sozialen Verantwortung generell angeprangert worden. ln vielen Gesprdtchen mit

Vertretern von Berufsverbdnden wurde deutlich, dass dieses Urteil nicht,,auf die

leichte Schulter" genommen wird.

Uebereinstimmend schliesslich wird uber eine verbesserte, versachlichte GesprAchs-

kultur und Bearbeitung der Probleme rund um den Lehrstellenmarkt berichtet:
einerseits wurden heute Exponentlnnen der verschiedenen lnteressengruppen, die

bis vor Kurzem nichts voneinander wussten oder wissen wollten, miteinander an

einem Tisch sitzen, Andererseits wurde vertiefter und vorallem auch sachlicher uber

Losungsmdglichkeiten diskutiert. Wir meinen etwas davon in unseren lnterviews
19g8 bereits bemerkt zu haben, indem uns im Vergleich zu 1997 weniger uber

Versdumnisse und Verfehlungen der jeweiligen anderen, und mehr Uber positive

Erfahrungen mit diesen anderen berichtet wurde. lnsbesondere die Kooperation



22 M. Gertsch, K. Weber KWB, Universitdt Bern

zwischen Bund, Kantonen und Berufs- und Wirtschaftsverbanden scheint sich
verbessert zu haben.

Bilanz:
Der LSB hat sich auf Wahrnehmung und Bearbeitung der Berufsbildung bzw. der
Lehrstellenproblematik gem6ss unseren Auskunftspersonen positiv ausgewirkt. Die

staatlichen lnstanzen, allen voran das BBT, treten verstirkt fuhrend und gestaltend in
Erscheinung und nehmen ihre Verantwortung fur die Berufsbildung deutlich besser
wahr.

3.1.2 Strukturbildung

Der LSB wirkt sich auf das Beziehungsgeflecht und die Strukturen der Berufsbildung
in verschiedener Hinsicht aus:

. NeuePositionierungen:
Diesen Aspekt der Verdnderung des Beziehungsgefuges haben wir im obigen
Abschnitt anhand der neuen, gestdrkten Position der staatlichen lnstanzen,
insbesondere des BBT und der kantonalen Aemter, bereits beschrieben.
o Breitere Verankerung und Untersttitzung:
Die Umsetzung des Beschlusses hat zu einer breiteren Abstutzung und Verankerung
der Berufsbildung vor Ort gefuhrt: mit der Schaffung von lokalen Netzwerken,
Plattformen, GesprAchskreisen ist es insbesondere den kantonalen Aemtern fur
Berufsbildung gelungen, die Anliegen der Berufsbildung breiter, andererseits direkter
vor Ort zu verankern und sich so breitere Unterstutzung zu sichern. lnsbesondere
das Lehrstellenmarketing kann so vielerorts auf breite Abstutzung zuruckgreifen.
o Einbezug neuer Aktoren und Impulse:
Nach eigenen Aussagen hat das BBT sich stark bemuht, auch neue, bisher wenig
oder gar nicht in der Berufsbildung vernetzte Aktoren in die Realisierung des LSB

einzubinden und neue Sicht- und Denkweisen fur diesen nutzbar zu machen. Dies ist

ansatzweise gelungen, z.B. durch den Beizug der Gleichstellungsbeauftragten von

Bund und Kantonen oder der eidgenossischen Auslhnderkommission. Mit dem
Engagement dieser neuen Aktoren erhdlt die Berufsbildung lmpulse, die von den

,,traditionellen" Aktoren nicht in dieser Form hdtten eingebracht werden kdnnen.
lnsgesamt scheint der LSB jedoch eher die ,,alteingesessenen" Organisationen zu

stdrken: diese haben naheliegenderuueise einen Startvorteil gegenuber neuen
Aktoren. Ausserdem sind sie weit stArker an existente Strukturen und AblAufe
gebunden bzw. in diese eingebunden, woraus eine gewisse Tendenz zur Bewah-
rung dieser Gegebenheiten resultieren kdnnte.
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. Neue Ansprechpartner und Tregerschaften:
Dank dem LSB sind neue Trhgerschaften und damit Ansprechpartner fur Bund und

Kantone geschaffen worden, die bisher fehlten: hier denken wir vorallem an die

neuen Lehrmeistervereinigungen, die in einzelnen Kantonen geschaffen werden

konnten und die im Gesprdrch mit Bund und Kantonen die Funktion von Berufs-

verbdnden ubernehmen k6nnen, des weiteren an die lokalen Arbeitsgruppen oder

,,Plattformen", in denen meistens Wirtschaft, Berufsschule und Berufsberatung, die

itaatlichen lnstanzen der Berufsbildung und oft die Gleichstellungsbeauftragten
vertreten sind. Diese neuen Partner stellen neue Verbindungen im Beziehungsge-

fuge der Berufsbildung her, die sich sowohl in Richtung erhdhter Komplexitiit, als

auin in Richtung schnellerer und direkterer Wege auswirken konnen: ob eher die

eine, oder die andere Tendenz spurbar wird, konnen wir im Moment nicht beurteilen

Bilanz:
:Der LSB hat das Potential, zur Bildung neuer Beziehungen und Strukturen in der

Berufsbildung beizutragen. Wie nachhaltig die beobachteten AnsAtze zu neuen

Strukturen sind, ist schwierig abzusch6tzen: wir nehmen als sicher an, dass neue
,Ansprechpartner wie die Lehrmeistervereinigungen der Berufsbildung auch nach

dem LSB erhalten bleiben werden: diese haben eine klare Funktion und damit eine

,,Daseinsberechtigung" uber den LSB hinaus.

3.1 .3 Entwicklung des Lehrstellenangebotes: Lehrstellenmarketing

ln diesem zentralen Zielbereich des LSB sind bis heute deutliche Erfolge zu

verzeichnen: Gemdss unseren lnformationen aus den Kantonen konnten seit Beginn

des LSB mindestens 5000 neue (An)Lehrstellen geschaffen werden ! Die folgende
Tabelle zeigt die Verteilung dieser neuen Ausbildungspldrtze uber die Kantone auf:

Tabelle 5: des L in 20 Kantonen

Zunahme an Lehrstellen in 20 Kantonen
255SGAG ca. 620
122SHAR ca. 30
80SOBE ca. 250

120szBL ca. 100
244TGBS 288
349586 TIFR

UR 52238GE
VS 130ca. 40JU

ca. 200ZGNW 53
1 109ZHOW 50

Total ca.4916
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Diese Zahlen sind mit einigen Unsicherheiten belastet:
- Erstens haben nicht alle Kantone uns auf die Frage nach der Entwicklung,,ihres"
Lehrstellenangebotes geantwortet, teilweise mit der BegrUndung, uber die ent-
sprechenden Zahlen nicht zu verfugen (den Kanton Al, der sich nicht am LSB
beteiligt, haben wir nicht befragt). Es kann also durchaus sein, dass die effektive
Zunahme des Angebots hoher liegt, als die angegebenen 5000 Einheiten !

- Zweitens, was das obige Argument relativiert, konnen viele Kantone die Ent-

wicklung des Angebots aus mehreren Grunden nur schiitzen (entsprechende
Angaben sind in der Tabelle mit,,ca." gekennzeichnet): auch wenn Betriebe, z,B.
gegenuber den kantonalen Aemtern oder den LehrstellenfOrdererlnnen die Absicht
hussern, eine Lehrstelle anbieten zu wollen, heisst das noch nicht, dass sie das auch
tatstrchlich tun werden ! Letztlich ist erst eine ausgeschriebene, oder in einem
Lehrstellennachweis gemeldete Lehrstelle ein sicherer Wert. So gesehen kdnnte die
Zunahme des Lehrstellenangebots tiefer liegen, als die geschdtzten 5000 Einheiten.

Trolz dieser Unsicherheiten der Datenlage nehmen wir als enruiesen an, dass der
LSB eine deutliche Erweiterung des Lehrstellenangebots bewirkt hat. Dieser Effekt
wird durch die August-Ausgabe'98 des ,,Lehrstellenbarometers" bestdtigt, das fur die
gleiche Zeitspanne eine Zunahme des Angebots um rund 4'500 Lehrstellen
berechnet".

Ein weiterer lndikator fur die Entwicklung des Angebots ist die Zunahme der Lehr-
vertrdge im gleichen Zeitraum: laut Bundesamt fur Statistik hat die Zahl abgeschlos-
sener Lehrverhhltnisse von Lehrjahr 94195 bis Lehrjahr 97198 jAhrlich um rund 2000
zugenomment2. Die entsprechende Statistik fur das Lehrjahr 98i99 wird zeigen, ob
die Erweiterung des Angebots um 5000 Lehrstellen sich anhand einer entsprechen-
den Zunahme der Lehrverhdltnisse 1998i99 bestAtigt.

Dass es gelungen ist, 5000 neue Ausbildungspldrtze zu erschliessen, fuhren die
Befragten ganz klar auf ihre Aktivitdten im Rahmen des LSB, vorallem auf direktes
Lehrstellenmarketing, zuruck. Als wichtige unterstutzende Faktoren werden die
nationale Motivationskampagne des Bundes, das Mitziehen der Berufs- und
Wirtschaftsverbhnde sowie die ,,psychologische" Wirkung der erhohten Subventio-
nierung der Einfuhrungskurse und anderer Aktionen zugunsten von Lehrbetrieben
genannt. Dadurch sei es gelungen, ein allgemein gunstigeres Klima fur die Berufs-
bildung zu schaffen. Unsere Studie zum,,Lehrstellenmarketing", basierend auf der
Befragung von 5000 Betrieben, wird zeigen, ob auch aus Sicht der Betriebe ein so
direkter Wirkungszusammenhang zwischen den Massnahmen des LSB und der
E nrueite ru ng des Leh rstel lenan gebotes besteht.

Offen bleiben muss fur den Moment die Frage, ob die verzeichnete Zunahme des
Angebots mit einer nachweisbaren Enryeiterung der Ausbildungsbeteiligung, d.h. des
Prozentsatzes ausbildender Betriebe, einhergegangen ist: gemttss der letzten
Betriebsbefragung des BFS bildeten 1995 nur gerade noch 15,7"/" aller Unterneh-
men im 2. und 3. Sektor aus ! Mit 13,8"/" lag die Ausbildungsbeteiligung im tertidiren

Sektor dabei weit unter der Ausbildungsbeteiligung im 2. Sektor, wo 21,5"/" aller
Unternehmen ausbilden. Zudem zeigte sich, dass die seit 1990 gegrundeten Firmen
deutlich weniger ausbilden, als die dlteren Betriebe''.

11 Lehrstellenbarometer, August 1998. LINK lnstitut, Luzern, 1998
12 Berufsausbildung in Zahlen. BFS, Sektion Schul- und Berufsbildung, 1998
13 Berufslehre und Betrieb. Eine Auswertung der Betriebszirhlung 1995. BFS, 1998
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Das BFS hat im vergangenen Jahr wieder eine Betriebsbefragung durchgefuhrt,
deren Resultate Aufschluss uber VerAnderungen der Ausbildungsbeteiligung geben

werden. ln diesem Zusammenhang hat uns interessiert, wo, in welchen Branchen die

Kantone Zugewinne an Lehrstellen verzeichnen. Dazu liegen uns lnformationen aus

19 Kantonen (Stand: Sommer '98) vor, die folgende Trends aufzeigen: 12 mal, und

damit mit Abstand am hdufigsten, wird der KV-Bereich als Zweig mit grdsseren Ge-

winnen genannt. Es folgt darauf das Gastgewerbe mit 6 Nennungen und anschlies-
send gleichauf der Verkauf und die lnformatik mit je 4 Nennungen. Dieses letzte Er-

gebnis ist ermutigend, zeigt es doch, dass die Schaffung neuer Ausbildungspldtze in
einem jungen, noch wenig strukturierten und zukunftstriichtigen Bereich gelingen

kann.

Mit den beiden folgenden EinwAnden relativieren mehrere Aktoren selber ihren

eigenen Erfolg:

- Erstens handelt es sich bei den ausgewiesenen Lehrstellengewinnen nicht um

Netto-Gewinne ! Es kdnnen zwar nur wenige Kantone beziffern, wieviele - und

welche - Lehrstellen im gleichen Zeitraum aus verschiedenen Grunden verloren
gegangen sind: wir wurden jedoch mehrfach darauf hingewiesen, dass die verzeich-
neten Gewinne nach Abzug der Verluste ziemlich zusammenschmelzen, bzw. im
Extremfall gerade ausreichen wurden, die Verluste zu kompensieren ! Das Lehr-
stellenangebot wdre somit faktisch gar nicht viel grosser geworden - sicher jedenfalls

nicht um 5OOO Einheiten - sondern ,,nur" erhalten geblieben. Allerdings wdre auch in

diesem Fall der LSB als Erfolg zu betrachten, indem es damit gelungen wAre, den

AbwFrrtstrend der letzten 10 Jahre anzuhalten !

- Zweitens seien die Erfolge des ,,Lehrstellenmarketings" zwar eindeutig und ermuti-
gend fur die Zukunft, genugten aber nicht, um eine deutliche Entspannung am Lehr-
itellenmarkt zu bewirken. 16 Kantone haben im Sommer'98 geschAtzt, dass rund

15OO Jugendliche keine Lehrstelle finden wurden, wdihrend rund 3000 Lehrstellen
unbesetit blieben.la Auch bei zahlenmiissig genugendendem Angebot finden dem-
nach viele interessierte Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Lehrstellen in den

einen Berufen undioder in entlegenen Regionen konnen nicht besetzt werden,
wdhrend auf andere ein ubermAssiger Ansturm herrscht. Eine unangenehme
Begleiterscheinung dieses Missverhdiltnisses von Angebot und Nachfrage wurde uns

mehrfach von kantonalen Aemtern berichtet: so wurden sich zunehmend Betriebe
daruber beklagen, dass sie sttindig zum Anbieten von Ausbildungspldttzen ange-
halten wurden, die sie dann nicht besetzen k6nnten. Dass diese Wahrnehmung die
Empfdinglichkeit der Betriebe fur das Lehrstellenmarketing schmdrlert und auf Dauer
direkt kontraproduktive Wirkungen haben k6nnte, leuchtet unmittelbar ein.

Auch dieser zweite Einwand schmAlert unserer Ansicht nach keineswegs den
bisherigen Erfolg, die der LSB bei der Enryeiterung des Ausbildungsangebots gehabt

hat I Er gibt vielmehr einen wertvollen Hinweis auf mdgliche Verbesserungen des
Vorgehens bei der weiteren Bearbeitung des Lehrstellenmarktes.

Auf der Grundlage der geschilderten positiven Ergebnisse wird es im weiteren
Verlauf des LSB darum gehen, die erzielten Erfolge einerseits zu sichern, und sie

andererseits weiter zu verstiirken. Praktisch alle Befragten geben an, dass sie ihre

Massnahm en zur Enrveiterung und Sicherung des Lehrstellenangebotes weiterfuhren
werden, auch uber den LSB hinaus: viele kantonale Aemter sehen hier eine
Daueraufgabe, die es verstArkt in ihren Arbeitsalltagzu integrieren gilt.

to "1 Jahr LSB l: Erfolgs- und andere Geschichten". M. Gertsch, K. Weber, August 1998 ; S, 7
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Dies entspricht einer der Empfehlungen, die wir fur den weiteren Verlauf der
Massnahmen im Zielbereich,,Entwicklung des Lehrstellenangebots" abgeben
mochten:

. Die Beobachtung und gezielte Bearbeitung des Lehrstellenmarktes wird als
Daueraufgabe wahrgenommen und konzipiert:
demographische Verdnderungen, konjunkturelle Schwankungen und der schnelle
strukturelle, insbesondere technologische Wandel werden voraussichtlich immer
wieder zu Ungleichgewichten auf dem Lehrstellenmarkt fuhren. Zudem wird der
Eintritt in den europdischen Arbeitsmarkt Folgen haben, die heute nicht schlussig
prognostizierbar sind.

. Das Lehrstettenmarketing wird gezielter (nach Branchen, Berufen, Regionen)
eingesetzt:
nach der vergangenen ersten Phase, die eher auf Breitenwirkung angelegt war,

sollte nun verstdrkt auf gezielte, konzentrierte Aktionen in den Bereichen mit
grosser Nachfrage und/oder zu geringem Angebot gesetzt werden. lnsbesondere
sollte alles vermieden werden, was zu einer Uebersdttigung durch oder gar Ab-
lehnung der Appelle zur Ausbildungsbeteiligung bei den Betrieben fuhrt.

. Die Bedingungen der Ausbitdungsberechtigung sollten thematisiert und bearbeitet
werden:
niemand weiss, wieviele Betriebe in der Schweiz nicht ausbilden, weil sie nicht
ausbildungsberechtigt sind bzw. annehmen, nicht ausbilden zu k6nnen. lm
Rahmen unserer Betriebsbefragung wurde uns auf die entsprechende Frage oft
wie folgt geantwortet: ,,wir wurden schon ausbilden, aber wir k6nnen nicht, weil
wir die Bedingungen nicht erfullen". Die Bedingungen der Ausbildungsberech-
tigung sind unserer Ansicht nach zur Diskussion zu stellen, und zwar sowohl, was
die personellen, als auch was die strukturellen Voraussetzungen der Betriebe
anbelangt. M6glichenrueise liessen sich durch entsprechende Revisionen der
Ausbildungsvoraussetzungen sowohl die Ausbildungsbereitschaft, als auch die
Ausbildungsbeteiligung steigern.

. Die Bearbeitung des Lehrstellenmarktes wird verstdrkt gemeinsam, uber lokale
bzw. kantonale Grenzen hinweg, unternommen:
bei dieser letzten Empfehlung handelt es sich eigentlich mehr um eine Frage, die
wir den Projektverantwortlichen stellen mochten: liessen sich durch verstdrktes
gemeinsames, z.B. regionales, Lehrstellenmarketing Synergien erzielen, die
einerseits den Wirkungsgrad steigern, und andererseits die einzelnen Beteiligten
entlasten wurden ? Muss wirklich jede Broschure, jeder Kleber lokal neu erfunden
werden ? Muss jeder Kanton sein eigenes Netzwerk aufbauen oder seine eigene
Lehrstellenakquisiteurin anstellen ?

,Bilanz:
,Die Massnahmen des LSB zur Erhaltung und Erweiterung des Lehrstellenangebotes
,greifen: es ist in allen Kantonen gelungen, neue Lehr- und Anlehrstellen zu schaffen.
lnsgesamt berichten die Kantone uber 5000 neue AusbildungsplAtze, die seit Beginn
OeJ LSg erschlossen wurden. Direktes Lehrstellenmarketing vor Ort, die pers6nliche

Ansprache potentieller Lehrbetriebe, das Mitziehen durch die Berufs- und Wirt-
schaftsverbinde sowie die Fdrderung eines ausbildungsfreundlichen Klimas werden
von den Aktoren als entscheidend fUr diese Entwicklung angegeben.
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Allerdings dUrfen die festgestellten Gewinne an Ausbildungsplitzen nicht als Netto-
Gewinne verstanden werden. Zudem hat die Vergr6sserung des Angebotes nicht
.automatisch zur Folge, dass die Zahl Jugendlicher, die keine Lehrstelle finden, sinkt:
Die lnterventionen zur Akquisition neuer Lehrstellen sind alleine nicht geeignet, um
das Verhaltnis zwischen Angebot und Nachfrage besser ins Lot zu bringen. Ein ge-

nugend grosses Angebot ist zwar eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Be-
dingung fur einen ausgeglichenen Lehrstellenmarkt.

Es wird sich erst erweisen mussen, ob die erzielte Angebotserweiterung sich einer-
seits weiter steigern liisst, und andererseits nachhaltig ist. Fest steht jedoch, dass die
lnterventionen des LSB zur Schaffung neuer Lehrstellen bisher als Erfolg verbucht
werden konnen und in der verbleibenden zweiten Hiilfte des LSB weitergefUhrt wer-
den sollten: viele Berufsbildungsdmter sehen hier eine Daueraufgabe. ZukUnftig
sollte verstirkt auf gezielte, konzentrierte Aktionen des Lehrstellenmarketing, die
Bearbeitung der Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, z.& der Ausbildungs-
berechtigung, und gemeinsame Aktionen uber Kantonsgrenzen hinweg gesetzt
werden.

3.1.4. Berufsbildungsinformation: Produkte und Wirkungen

Es ist unbestritten, dass lnformation eine wichtige Steuerungsgr6sse fur einen funk-
tionierenden Lehrstellenmarkt darstellt. Unter diesem Gesichtspunkt uberrascht nicht,

dass bis heute im Rahmen des LSB eine grosse Zahl neuer lnformationsmaterialien,
sei es auf Papier oder auf elektronischen Medien, entstanden sind, die laut unseren
Auskunftspartnern ohne die Gelder des LSB nicht, sicher aber nicht in diesem Um-

fang und Tempo, hditten realisiert werden kdnnen. Der LSB hat es den Aktoren somit
ermoglicht, sich neue lnstrumenle zur Bearbeitung des Lehrstellenmarktes zu geben.

Das Spektrum dieser neuen lnformationsmittel ist breit und vielfdrltig. lm folgenden
fassen wir diese in vereinfachender Weise und exemplarisch in Gruppen zusammen:

Mit Blick auf die bessere Uebersicht uber Angebote und Strukturen des Lehrstellen-
marktes wurden u.a. folgende Aktivitditen entfaltet:
- Broschuren, Leitfaden und -Bilder, Berufsbilder, Modell-Lehrgiinge, Ausstellungs-
wdnde etc. sollen Jugendliche uber die Berufsbildung, uber einzelne Berufe infor-
mieren und sie dafur interessieren. Weitere Adressaten solcher lnformations- und

Werbematerialien sind Betriebe, Schulen, Berufsberatungen ebenso wie eine brei-
tere Oeffentlichkeit.
- Neue lnformationssysteme uber den Lehrstellenmarkt wurden entwickelt. Hier
denken wir vorallem an die ,,Modernisierung" und Aktualisierung der Lehrstellen-
nachweise (LENA): 18 Kantone haben bis Dezember 1998 ihren Lehrstellennach-
weis, d.h. das Verzeichnis der angebotenen Lehrstellen im Kanton, auf lnternet
aufgeschaltet und teilweise untereinander vernetzt. Weitere werden folgen oder aber
haben sich, wie z.B. die Kantone VD und GE, fur eine Ldsung auf EDV ohne Auf-
schaltung auf lnternet entschieden. Tl hat den Weg uber Teletext gewdhlt, der in
weitaus mehr Haushalten verfugbar ist, als ein lnternetanschluss.
- Eine verstiirkte lnternetpriisenz der Berufsbildung bzw. einzelner Berufe und

Berufsfelder wu rde realisiert.
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Die administrativen und andere Supportstrukturen wurden verbessert und damit die
Hand I u n gsf dih ig ke it ve rschiedene r Akto ren gestarktr
- Berufsbildungsdrmter, Berufsberatungen, Berufsinformationszentren und Schulen
haben sich vielerorts vernetzt. Der gegenseitige lnformationsaustausch wird so er-
heblich erleichtert.
- Systeme wie der Mediendienst der DBK oder ihre Projektdatenbank schaffen einen
regelmAssigen Ueberblick uber Entwicklungen und Projekte gegen innen und gegen
aussen.
- Einzelne Aktoren der Berufsbildung haben neue Arbeitsinstrumente, sei es f0r den
eigenen Gebrauch oder die Anwendung durch.Dritte, geschaffen, wie z.B. das neue
Handbuch,,Berufswahl in Theorie und Praxis" '".

lm Folgenden nehmen wir eine Einschdrtzung der Wirksamkeit der skizzierten vielfAlt-
igen lnformationsaktivitAten mit Blick auf die Ziele des LSB unter drei Gesichtspunk-
ten vor:

. Wie kam es zur skizzierten Schwerpunktsetzung des LSB auf den Bereich
lnformation ? Entspricht diese einer,,objektiven" Notwendigkeit ?

. Welchen - unmittelbaren - Nutzen versprechen sich die Aktoren von neuen
Informationsmitteln und -systemen ?

. Welche Wirkung sollen die neuen Produkte auf die Lehrstellensituation haben ?

Bei der Beantwortung dieser Fragen stutzen wir uns in erster Linie auf die entspre-
chenden Auskunfte der befragten Aktoren: deren Sichtweisen stehen somit im Vor-
dergrund der I nterpretation.

o Notwendigkeit:
Die ,,Aktualisierung und Verbesserung der Berufsinformation" ist eine von drei
Zielsetzungen, denen die durch den LSB gefdrderten Projekte laut Verordnung zu
dienen haben.16 So gesehen erstaunt nicht, dass bisher ein so bedeutender Teil der
Mittel aus dem LSB (siehe Kapitel 2) im entsprechenden Subventionsbereich

,,Berufsinformation" eingesetzt worden ist. Wir kbnnen nicht beurteilen, wie weit diese
Schwerpunktsetzung einer wirklichen Notwendigkeit entspricht: ob die Berufsinfor-
mation so defizitdr war, dass sie ihre Aufgaben nicht zufriedenstellend erfullen
konnte, entzieht sich unserer Kenntnis. Einsichtig ist jedoch, dass in Zeiten eines
raschen wirtschaftlichen und technologischen Wandels, der lndividualisierung von
Bildungsentscheiden und eines aus dem Gleichgewicht geratenen Ausbildungs-
marktes ein betrdchtliches Bedurfnis an aktuellen lnformationen bestehen muss.

o UnmittelbarerNutzen:
Aus der Sicht der Verantwortlichen sollten die neuen Informationstrdger dazu
beitragen, grOsstmogliche Transparenz uber den Lehrstellenmarkt und seine
Strukturen zu schaffen und die entsprechenden Informationen allen Interessierten
mdglichst rasch und umfassend zugAnglich zu machen:
- Die neuen lnformationsmittel, hier insbesondere die LENA's und andere lnforma-
tionsseiten auf Internet, ermoglichen Jugendlichen, die Lehrstellen suchen und/oder
sich uber verschiedene Berufe informieren wollen den direkten Zugang zu den ent-
sprechenden lnformationen. Das erh6ht den Selbstdrndigkeitsgrad dieser Nutzer-

15 "Berufswahl in Theorie und Praxis". R. Zihlmann (Hrsg), sabe AG, ZUrich 1998
16 Verordnung Uber Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebotes, Art. 1
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gruppe erheblich. Die elektronischen Lehrstellenbdrsen haben zudem gegenuber

den ehemaligen ,,Papierversionen" den Vorteil, immer auf aktuellem Stand zu sein.
- Wichtige Aktoren der Berufsbildung, insbesondere Aemter und Berufsberatungen,
werden in die Lage versetzt, den Lehrstellenmarkt besser zu bearbeiten. Es wird
ihnen erleichtert, zu lnformationen zu kommen bzw. solche nach Bedarf auszutau-
schen. Dank diesen neuen Kommunikationsmitteln werden Aemter und Berufsberal
ungen, aber auch Lehrbetriebe von aufwendigen Anfrage- und Auskunftsarbeiten
entlastet.
- Offensichtlich haben die neuen Kommunikationsmittel dazu beigetragen, das
Meldeverhalten dieser letzten Gruppe zu verbessern: So gibt der Kanton AG an, seit
Aufschaltung des LENA bereits 1000 Lehrstellen mehr registriert zu haben.
- Berufsverbhnde, die ihre Mitglieder uber Neuerungen, insbesondere die Einfuhrung
neuer Berufe, informieren oder Nachwuchs werben wollen, ziehen Nutzen aus neuen
lnformationsmitteln und -wegen,
- Es ist fur alle interessierten Kreise einfacher geworden, zu lnformationen ttber die
Berufsbildung, einzelne Berufe und ihre Perspektiven zu kommen - teilweise schlicht
auch, weil wesentlich mehr solche Information direkt am Computer abgerufen
werden kann.

Alles in allem ldsst sich somit sagen, dass der vorallem durch die elektronischen
Medien ausgeldste ,,Modernisierungschub" der Berufsinformation fur die wesent-
lichen lnteressengruppen von unmittelbarem Nutzen ist.

c Auswirkungen auf den Lehrstellenmarkt:
Letztlich muss der Wert der neuen lnformationsmittel daran gemessen werden, ob

sie einen Beitrag zu einem ausgeglichenen Lehrstellenmarkt leisten, indem sie zur
Besetzung freier Lehrstellen und/oder zur Stiftung neuer Lehrverhdltnisse fuhren:
nach Schditzungen aus 16 Kantonen vom Sommer '98 kdnnten in diesem Lehrjahr
bis zu 3000 angebotene Lehrstellen unbesetzt geblieben sein. Ein bedeutendes An-
gebotspotential wurde damit nicht genutzt, was angesichts eines sowieso schon
knappen verfugbaren Angebotes bedauerlich ist.

Bei 32 der insgesamt 51 Projekte im Subventionsbereich ,,Berufsinformation" ist es

das erkldrrteZiel der Projektverantwortlichen, mit ihren Aktivittiten die Nutzung, bzw.

Belegung des verfugbaren Lehrstellenangebotes zu verbessern.

Dass dieses Ziel erreicht werden kann, halten wir fur sehr fraglich. Zum ersten ist

eine notwendige Bedingung dafur, dass die verfugbaren lnformationen uber das
Angebot von den Adressaten, in diesem Fall den Jugendlichen auf Stellensuche,
auch genutzt werden: das ,,Lehrstellenbarometer" vom August'98 weist aus, dass
nach wie vor nur 25"/o der Jugendlichen via eine professionelle lnformations- bzw.

Vermittlungsstelle auf ihre Lehrstelle aufmerksam wurden, und nur 3% davon durch

die Konsultation eines LENA ! Diese Quote hat sich seit 1997 auch nicht erhdht !17

lmmerhin ist anzunehmen, dass diese lnformationsgefdsse somit doch das eine oder
andere LehrverhFrltnis gestiftet haben.

Es ist davon auszugehen, dass fur die Auslastung und Nutzung des Lehrstellen-
angebotes bestmogliche lnformation eine zwar notwendige, keineswegs aber eine
hinreichende Bedingung darstellt. Vielmehr bestimmt ein komplexes Gefuge von
Faktoren uber die Belegung des Angebots, in dem die Berufsinformation nur eine
intervenierende Variable neben anderen darstellt.

17 Lehrstellenbarometer August 1998, S. 55/56
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o Lehrstellen- und Berufswahl der Jugendlichen:
Eine bestimmende Grbsse ist die Berufs- und damit Lehrstellenwahl der Jugend-
lichen: dabei spielen kulturelle, soziale, regionale, geschlechtsspezifische und

andere Grdssen eine mindestens ebenso wichtige, wenn nicht die wichtigere Rolle,

als die Berufsinformation. lndividuelle und strukturelle Gegebenheiten spielen zu-

sammen und resultieren unter anderem darin, dass trotz Lehrlingsarbeitslosigkeit
Lehrstellen f rei bleiben :

Offensichtlich werden Lehrstellen in bestimmten Berufen und/oder in entlegenen
Regionen von den Jugendlichen nicht (mehQ nachgefragt und liegen damit als Aus-
bildungspotential brach. Von den Jugendlichen wird eruvartet, in ihrer Berufswahl
flexibler und ortlich mobiler zu sein und so dieses Ausbildungspotential besser zu

nutzen. Junge Menschen sind jedoch nicht beliebig flexibel in ihrer Wahl, weil sie
sehr wohl um die Bedeutung der Ausbildung wissen: diese entscheidet letztlich uber
den Einstieg in die Arbeitswelt und damit uber die ,,Startposition" einer Karriere. Nicht
jede Lehrstelle ist so gesehen zumutbar, nicht jeder Ausbildungsplatz wird als gute

Startposition gesehen - und das zu Recht. Letztlich wdren erst bei realisierter verti-
kaler und horizontaler Durchldssigkeit der Ausbildungen die Bedingungen gegeben,

unter denen grdsstmdgliche Flexibilitat in der Ausbildungswahl sinnvoll ist.

Heutige Jugendliche scheinen zudem generell weniger mobil zu sein: wie es aus-
sieht, ist die Zeit der,,Lehr- und Wanderjahre" vorbei. Es kdnnte sein, dass unter
Bedingungen zunehmender Unsicherheit, wie sie fur heutige Jugendliche auf dem
Bildungs- und Arbeitsmarkt durchaus gegeben sind, die Bereitschalt zur MobilitZit

eher sinkt: das Vertraute und Bekannte wird wertvoller, indem es Unsicherheit redu-
ziert, wAhrend das Neue, risikohafte, Unsicherheitsgefuhle erhdht. Dass, wie die
Presse in der letzten Zeit vielfach berichtete, immer mehr junge Menschen, insbe-
sondere Miinner, bis sie 25 oder gar 30 Jahre alt sind, im Elternhaus bleiben, weist in
dieselbe Richtung.

. Passung von Angebots- und Nachfrageprofil:
Die Wahlfreiheit der Jugendlichen auf Lehrstellensuche ist auch durch die
Beschaffenheit des verfugbaren Angebots klar eingeschrtinkt. Viele Lehrstellen
werden nicht besetzt, weil sich laut den Anbietern keine geeigneten Bewerber und

Bewerberinnen finden liessen, bzw. weil die denjenigen Jugendlichen, die sie gerne

besetzen mdchten, den Anforderungen der Betriebe aus welchen Grunden auch
immer nicht genugen.

Die beiden hier kurz skizzierten Ueberlegungen sind ein klarer Hinweis auf die
Grenzen, die der Wirksamkeit von lnformationsmassnahmen im Hinblick auf die
Schaffung eines ausgeglichenen Lehrstellenmarktes gesetzt sind: an beiden,
wesentlich fur den schlechten Nutzungsgrad des verfugbaren Angebots mitverant-
wortlichen Ursachen, kann Berufsinformation wenig Andern.

Bilanz:
,Unsere Wirkungsbilanz im Bereich ,,Berufsinformation" fAllt zwiespiltig aus:
Einerseits hat der LSB hier zu vielen neuen Produkten gefuhrt, die sowohlfur die
.Aktoren der Berufsbildung, als auch fur Jugendliche auf der Suche nach Lehrstellen,
bzw. in der lnformations- und Wahlphase, von Nutzen sind. Die Berufsinformation hat
durch den LSB einen,,Modernisierungsschub" der lnformationsmittel und -systeme

erfahren, der den Austausch von und den raschen Zugrift auf lnformationen erleich-
tert.
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Andererseits sind die m6glichen Auswirkungen auf den Lehrstellenmarkt und auf die
Nutzung und Auslastung desselben als relativ gering zu betrachten: die Berufsinfor-
mation ist nur eine intervenierende Grosse unter vielen anderen, von der daher nicht
epartet werden darf, dass sie den Lehrstellenmarkt und dessen Nutzung entschei-
.dend beeinflusse: es mussen unter anderem die Voraussetzungen fur die individuel-
len Berufswahlentscheide - und Ausbildungsplatzsuchen - verbessert werden, was
ftir Verbesserungen der entsprechenden lnterventionen wihrend der Schulzeit
spricht.

Angesichts des beschriebenen Wirkungspotentials der Berufsinformation stehen wir
weiteren lnvestitionen in den Ausbau der Berufsinformation, insbesondere in die
rProduktion neuer Materialien, im Rahmen des LSB eher skeptisch gegenuber. lm
weiteren Verlauf sollte eher auf die Perfektionierung der neuen lnformationssysteme
und den optimalen Einsatz der neuen lnformationsmittel gesetzt werden.

3.1.5 Zugangswege zur Berufsbildung: Brtickenangebote

Offenbar wird der direkte Uebertritt von der Schule in die Berufsausbildung fur eine
wachsende Anzahl Jugendlicher immer schwieriger: 16 Kantone haben im Sommer
'98 mit rund 1500 Schulabgiingerlnnen gerechnet, die selbst bei zahlenmdssig
genugendem Angebot und trotz entsprechender Anstrengungen wahrscheinlich
keine (An)Lehrstelle finden wurden. Das ,,Lehrstellenbarometer" rechnet, dass 1997

12o/o,1998 bereits 17'/" derjenigen SchulabgAngerlnnen, die sich im April fur eine
Lehrstelle interessierten, in Ermangelung einer solchen erst in eine Zwischenldsung
(ohne 10. Schuljahre !) ubertreten wurden. Die Zahl Jugendlicher in einer ,,Warte-
schlaufe" vor dem Eintritt auf den Lehrstellenmarkt hat somit weiter zugenommen.

Seit Jahren steigt zudem die Zahl Jugendlicher in 1 O.111 . Schuljahren: die entsprech-
ende Zeitreihe des BFS zeigt eine Zunahme von 6,7"/" im Schuljahr 92193 aul9,3"/"
im Schuljahr 96197. Wir schdtzen aufgrund der Daten, die wir bei den Kantonen fur
unsere Studie zum Thema erfragt haben, dass im Moment mindestens 10'000 Ju-
gendliche in irgendeiner Form von Uebergangslosung (inklusive Motivationssemester
der ALV) stecken. Ein grosser Teil davon wird dieses Jahr wieder versuchen, eine
(An)Lehrstelle zu finden.

Besonders schwer, eine Lehrstelle bzw. den Anschluss an die Berufsbildung zu

finden, haben es nach ubereinstimmender Auskunft die Jugendlichen mit kleinem

,,schulrucksack" und fremdsprachige, insbesondere sptitimmigrierte Jugendliche mit
wenigen oder gar keinen Schuljahren in der Schweiz.

Eine der drei zentralen Zielsetzungen des LSB ist es, dieser aus sozialen, bildungs-
und integrationspolitischen Grunden unhaltbaren Situation etwas entgegenzusetzen,
indem sie den betroffenen Jugendlichen Uebergangsldsungen, nach unserem
Sprachgebrauch,,Bruckenangebote" anbietet, die deren Chancen auf dem Lehr-
stellenmarkt erhdhen und ihnen den Anschluss an die weiterfuhrende Berufs-
ausbildung sichern:
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Unserer Rechnung nach befinden sich in diesem Schuljahr mindestens 1000

Jugendliche in einem Bruckenangebot, das durch den LSB mitfinanziert wird, bzw.

dank des LSB eingerichtet werden konnte: Vorlehren, Integrationskurse, Berufswahl-
und Einstiegsjahre, Berufspraktikum PLUS, Motivationsvorlehre sind nur einige der
vielfAltigen Bezeichnungen fur solche Angebote.

Dass es in so kurzer Zeit gelungen ist, einer so grossenZahl Jugendlicher - die ohne
diese Angebote wohl in vielen Fiillen ohne jegliche Anschlussperspektive dagestan-
den wdren - eine Ueberbruckungslosung anzubieten, betrachten wir als Hinweis auf
den Druck, den die skizzierte Problemlage vielerorts verursacht. Ohne die zusdtz-
lichen Mittel aus dem LSB hAtte ein neues Angebot in diesem Umfang nicht geschaf-

fen werden k6nnen.

Weit schwieriger ist es, die Qualitdit, bzw. die Wirksamkeit dieser neuen Angebote im
Hinblick auf die Anschlusschancen der teilnehmenden Jugendlichen zu beurteilen:
Zur Wirksamkeit haben uns 15 Kantone fur das Schuljahr 97198 die folgenden Anga-
ben gemacht:

Von den rund 900 Jugendlichen, die im vergangenen Jahr eines der Bruckenange-
bote absolviert haben, fanden 760/" eine Anschlusslbsung, d.h. eine Lehr- oder
Anlehrstelle, einen schulischen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle. Ob diese
Anschlussquote sehr gut, genugend oder schlecht ist, kbnnen wir nicht schlussig
beurteilen, da eine geeignete Bezugsgrdsse und damit Vergleichsmoglichkeit fehlt.
Die Anschlusse der Jugendlichen im Sommer '99 werden zeigen, ob sich die durch-
schnittliche Erfolgsquote der Bruckenangebote gesteigert hat. Unsere Studie zum
Thema,,Bruckenangebote", mit der wir gegenwArtig beschAftigt sind, wird zudem
zeigen, ob unterschiedliche Angebote unterschiedliche Erfolgsquoten aufweisen, und

ob diese Unterschiede eher mit der teilnehmenden Population, oder mit der Struktur
des Angebots zu tun haben.

Die folgenden Punkte bedurfen unserer Ansicht nach der ndheren Betrachtung und

Kl6rung, wenn Qualitiit und Wirksamkeit der Bruckenangebote gesteigert werden
sollen:
o Klarere, aussagekriiftige Bezeichnung der Angebote:

da die einheitliche Bezeichnung gleicher Angebote fehlt, ist unklar, welches

,,Label" welche Art von Angebot bezeichnet. Unter dem Titel ,,Vorlehre" finden
sich z.B. sowohl vollschulische, als auch duale, vertraglich geregelte und

ungeregelte Angebote. Eindeutigere Bezeichnungen k6nnten den Jugendlichen
ihre Suche, und ihren Beratungs- und Betreuungspersonen die Unterstutzung
dieser Suche erleichtern.

. Untersuchung und Kldrung der,,Passung" zwischen Angebots- und Teilnehmer-
Innenprofil; Wenn die Bruckenangebote mehr als ,,Warteschlaufen" sein sollen,
muss gekliirt werden, welche Form von Angeboten welchen Jugendlichen am

meisten nutzt, d.h. welche Angebote am besten auf welche Problemlagen ant-
worten. Unsere Studie wird hier zur KlArung beitragen.

c Kldrung der differentiellen Bedurtnisse von Ausldnderinnen und Ausldndern:
Dieser Punkt steht in engem Zusammenhang mit dem obigen: unsere bisherigen
Recherchen im Bereich der,,Bruckenangebote" legen nahe, dass Ausldnderlnnen
zu einfach ,,alle in denselben Topf" geworfen werden. Zum ersten nehmen wir an,

dass viele dieser Jugendlichen nicht wegen schulischer oder sprachlicher
Defizite, sondern schlicht aufgrund latenter Fremdenfeindlichkeit keine Lehrstelle
finden. Wenn dem so ist, werden Bruckenangebote ihnen wenig weiterhelfen.
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Zum zweiten bringen diese jungen Menschen sehr unterschiedliche kulturelle,
schulische und sprachliche Voraussetzungen mit, auf die mit entsprechend
differentiellen Angeboten eingegangen werden musste. Diesem Punkt ist im
weiteren Verlauf vermehrt Beachtung zu schenken.

Je ldinger wir uns mit dem Problem der zunehmenden Zugangsschwierigkeiten
Jugendlich et zut Berufsbildung beschAftigen, desto mehr sind wir uberzeugt, dass in
diesem Problembereich zu einseitig aus einer Perspektive gearbeitet wird:

Letztlich setzen die Bemuhungen, die Probleme an der ersten Schwelle zu l6sen,
praktisch ausschliesslich auf der Seite der Jugendlichen an: diese gilt es, ,,fit zu

machen" fur den Lehrstellenmarkt, indem ihre Lucken und Defizite behoben werden.
Zweifellos steigt dadurch im Einzelfall die Chance, den Anschluss an die Berufs-
bildung doch noch erfolgreich zu schaffen. Keinesfalls aber sinkt dadurch die Ein-

trittsschwelle, sie wird im Gegenteil in der Tendenz noch gehoben.

lmplizit bedeutet der stetige Ausbau von Bruckenangeboten EinverstAndnis mit der
Auffassung, dass immer mehr Jugendliche eine ,,Nachbesserung" ihrer Qualifikatio-
nen brauchen, um uberhaupt in eine Berufsausbildung eintreten zu k6nnen ! Das be-

deutet auch EinverstAndnis mit zwei (Vor)urteilen, die wir im Lauf unserer Arbeit
immer wieder geh6rt haben, und die wir fur dringend revisionsbedurftig halten:

o Das erste (Vor)urteil lautet, dass die objektiven Anforderungen der Berufswelt und

damit der Berufsbildung in allen Bereichen so stark gestiegen seien, dass die
tlbliche Vorbereitung durch die Schule immer weniger genuge und eher praktisch

begabte Jugendliche nicht mehr sinnvoll integriert werden kdnnten.

o Laut dem zweiten (Vor)urteil sind heutige Jugendliche zunehmend unmotiviert,
schulisch schlecht vorbereitet, machen Probleme aller Art - kurz, sie sind immer
weniger fAhig, eine Lehre in Angriff zu nehmen und erfolgreich durchzustehen.

Beide (Vor)Urteile machen den Ausbau einer Uebergangsstruktur zwischen Schule
und weiterer Ausbildung notwendig - und beide sollten nicht unwidersprochen und

unhinterfragt bleiben. lnsbesondere das zweite Urteil, wonach jede neue Generation
Jugendlicher ein bisschen ,,schlechter" ist, als die vorherige, ist wohl so alt wie die
Menschheit und trotzdem nicht richtig. Beide Urteile tragen aber ihren Teil dazu bei,

dass die erste Schwelle tendenziell weiter steigen wird und damit die Anzahl Jugend-
licher, die erst Uber eine Uebergangsstufe in die Berufsbildung finden werden. Die-

ses Ph6nomen wird durch die Lehrstellenknappheit und die daraus folgenden Wahl-
m6glichkeiten der Betriebe noch verstArkt,

lm Ergebnis resultiert eine zunehmende Normalisierung der Zwischenl6sungen bzw.

Bruckenangebote und die Etablierung einer entsprechenden neuen Struktur im
schweizerischen (Berufs)Bildungssystem.

Es ist nach dieser Argumentation unerlhsslich, Lbsungsansdtze fur die Probleme an

der Schnittstelle Schule-Berufsausbildung und generell bei der lntegration junger

Menschen in die Berufsbildung und Arbeitswelt verstArkt auf der Seite der Anbieter
von Ausbildungspldilzen zu intervenieren, z.B. indem
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. empirische Grundlagen uber Kompetenzprofile heutiger Jugendlicher, besonders
auch junger AuslAnderinnen und Ausldnder, und uber Anforderungsprofile der
Berufe, bzw. der Berufsbildung geschaffen werden

. auf dieser Grundlage gegebenenfalls den oben zitierten Vorurteilen offentlich
widersprochen wird

. Betriebe bei der Lehrlingsselektion beraten und unterstutzt werden

. Lehrbetriebe bei der Ausbildung schwieriger und/oder leistungsschwdcherer
Jugendlicher auf spezielle Beratungs- und Unterstutzungsangebote zuruckgreifen
konnen

. die Ausbildungsbeitrdrge und -Mbglichkeiten von ausldndischen Betriebsinhabern
und -lnhaberinnen gef6rdert werden

. das Potential interkultureller Kompetenzen (2.8. sprachliche oder kulturelle
Vielfalt) fur Betriebe aufgezeigt wird.

Eine Moglichkeit, die Zugangswege (wieder) zu Offnen, wird mit der Einfuhrung neuer
Berufe im unteren Segment von einzelnen Aktoren des LSB erprobt. Diese Vorgeh-
ensweise - die unserer Ansicht nach das eben zitierte Problem der schleichenden
Erh6hung der Eintrittsschwelle auch nicht l6sen wird - hat sich bisher in der Unter-
stutzung von 6 neuen An- bzw. Lehrberufen durch den LSB niedergeschlagen. lm
Kapitel 3.1.8 ,,Neue Lehrberufe" wird dieser Punkt wieder aufgenommen.

3.1.6 Gleichstellung der Frauen in der Berufsbildung

,,Der Lehrstellenbeschluss - eine Chance fur Frauen !", so lautete der Titel einer
Tagung in der Anfangszeit des LSB (September 97). Die Fdrderung der Chancen-
gleichheit, bzw. der Gleichstellung der Frauen in der Berufsbildung ist im LSB Pro-
gramm, festgeschrieben in Art. 2.1 der Richtlinien zum Beschluss: zu fordern sind

,,Lehrstellenmarketing und Motivationskampagnen, insbesondere hinsichtlich Lehr-
stellen fur Frauen". Das Anliegen wurde damit zwar aufgenommen, aber nicht als
eigener Fdrderbereich, und es blieb praktisch ganz den Trdgern der LSB-Projekte
uberlassen, ob - und wie - sie diese Thematik in ihren Aktivitditen berucksichtigten:
offen blieb insbesondere, ob Lehrstellen in traditionell von Frauen besetzten Berufen
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zu f6rdern, oder eher auf die Oeffnung sogenannter,,Mdnnerdomdnen" fur die jungen

Frauen hingearbeitet werden solle. Mit der Anbindung an den Subventionsbereich

,,Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen" konnte das Anliegen zudem in allen
anderen F6rderbereichen des LSB vernachldssigt werden.

1998 hat sich an der relativen Bedeutung des Anliegens einiges gedndert:
Das BBT ging ab anfang Jahr dazu uber, neue Projektbewilligungen systematisch mit
der Auflage zu versehen, dass das Thema adAquat zu berucksichtigen sei. Chancen-
gleichheit bzw. Gleichstellung der Frauen sind damit als zentrale Thematik und Quer-
schnittaufgabe im LSB positioniert worden, Wie gross das lnteresse an diesem The-
ma inzwischen ist, wurde an der Berufsbildungs- und Lehrstellenkonferenz vom ver-
gangenen November deutlich. lm aktuell diskutierten Folgebeschluss wird die Gleich-
stellung der Frauen in der Berufsbildung wahrscheinlich zum eigenen Fdrderbereich
avancieren, Ob mit dieser Aufwertung dem Anliegen noch mehr Nachdruck verliehen
wird, wird sich erst eniveisen mussen.

Die Entwicklung auf der Projektebene beweist, dass sich der skizzierte Bedeutungs-
zuwachs nicht nur in den Kdpfen der interessierten Parteien und auf Papier, sondern
auch in konkreten Aktivitiiten und Produkten niedergeschlagen hat: ,,16+", das
Projekt der Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten, und die Motiva-
tionskampagne,,Tekna" der Berufsbildungsiimter-Konf erenz der Romandie und des
Tessins CRFP haben in beeindruckendem Tempo uberzeugende Produkte kreiert
wie z.B. den ,,LENA-Girl", einen Lehrstellennachweis von Firmen im technischen
Bereich, die gerne MZidchen einstellen wurden, oder den Kino-Spot,,Tekna", der
junge Frauen in ihrem Interesse fur eine Ausbildung technischer Rich-tung bestdrken
soll.

Die Aufwertung des Anliegens der Gleichstellung und seine Neudefinition als
Querschnittaufgabe hat generell zu einer stiirkeren Beachtung und gezielteren

Bearbeitung durch die Projekttr6gerlnnen des LSB, insbesondere auf kantonaler
Ebene, gefuhrt:

Chancengleichheit wird von mehr kantonalen Projekttriigern, als noch Ende'97,
explizit thematisiert, sei es als Schwerpunktthema in einem ihrer Projekte oder dann
als Querschnittaufgabe, die nach Mdglichkeit in allen Projekten berucksichtigt werde.
Die meisten dieser Aktoren antworten auf die entsprechende Frage, dass sie das
Anliegen systematisch in Wort und Bild berucksichtigen wurden, z.B. in Broschuren
oder bei der Gestaltung offentlicher Auftritte. Wir hatten in den lnterviewrunden 1998

den Eindruck, dass das Anliegen der Gleichstellung mehr Akzeplanz findet als noch
im Vorjahr, wobei diese erhOhte Akzeptanz wohl nicht in allen F€illen auf Einsicht,
sondern teilweise auf Notwendigkeit beruht.

Erhalten hat sich teilweise die Unsicherheit und Uneinigkeit uber die Richtung, in die
AktivitAten zur Fdrderung der Gleichstellung zu weisen hAtten: die einen Projekt-
verantwortlichen betrachten es als zentral, die Vertretung junger Frauen dort, wo sie
bisher kaum zu finden sind, zu fordern, insbesondere in technischen Berufen oder
der lnformatik. Andere Aktoren setzen eher auf die Forderung des Angebots in den
von Frauen traditionell gefragten Berufen und sehen dies als ihren Beitrag zur
Frauenfdrderung. Diese unterschiedlichen Sichtweisen haben, wie uns gesagt
wurde, vereinzelt zu Konflikten gefuhrt. Wir sind uberzeugt, dass der im November
'g8 von der schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten und dem BBT her-

ausgegebene Leitfaden (,,Die Chancengleichheit von Frauen und Miinnern im Lehr-



36 M. Gertsch, K. Weber KWB, Universitdt Bern

stellenbeschluss") allen Projekttrdgern nutzliche Hinweise fur die weitere Bearbeitung
der Anliegen ,,Chancengleichheit und Gleichstellung" geben kann.

Schliesslich scheint sich die Zusammenarbeit der kantonalen Aemter mit den Gleich-
stellungsburos verbessert zu haben bzw. weitgehend zur Normalitdt geworden zu
sein, wie generell bei der Zusammensetzung von Arbeitsgruppen, Kommissionen
u.a. nun fast durchgAngig auf die gebuhrende Vertretung der Frauen geachtet wird.

.Bilanz:
,Die Bedeutung des Anliegens der Gleichstellung der Frau in der Berufsbildung im
LSB hat sich im vergangenen Jahr deutlich verindert: wurde dieses Ziel anfiinglich
weitgehend als Nebenthema definiert, ist es inzwischen zum expliziten Anliegen im
LSB avanciert. Dadurch hat sich die Akzeptanz des Anliegens deutlich verbessert.
Zudem schaffen die verstArkte PrAsenz und Mitarbeit der Gleichstellungsburos, die
generell stArkere Vertretung der Frauen in Arbeitsgruppen, Kommissionen u.a. neue
Strukturen, die geeignet sind, das Zielder Gleichstellung von Frauen uber den LSB
hinaus zu tragen.

ln diesem Aktivittitsbereich des LSB bereits nach Wirkungen zu fragen, die uber die
umrissenen positiven Entwicklungen hinausgehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt ein-
deutig verfruht: das hat nicht mit der QualitAt der Arbeiten in diesem Bereich, mit
,deren Etlizienz oder Nutzlichkeit zu tun, sondern in erster Linie mit der Langwierigkeit

- und Langsamkeit - derartiger gesellschaftspolitischer Verdnderungen. Die bis-
iherige ,,Gleichstellungs-Geschichte" der Frauen in der Schweiz ist daftir der beste
Beweis.

,Auf Dauer, und auch dafur liefert die Geschichte den Beweis, werden die Mass-
,nahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit junger Frauen in d_el Berufsbildung
zu Erfolgen f0hren: wir sind irberzeugt, dass die Wahrnehmung des Gleichstellungs-
anliegens als Querschnittaufgabe der Berufsbildung letztlich besser geeignet ist, die
rbreite Verankerung des Anliegens und damit die nOtige Dauerhaftigkeit seiner Bear-
ibeitung zu gewAhrleisten.

3.1,7 Neue Modelle der Ausbildungsorganisation: Verbtinde

Die Zusammenfuhrung von Betrieben, die aus verschiedenen Grunden alleine nicht
die ganze Ausbildung in einem Lehrberuf anbieten kdnnen, zu sogenannten Aus-
bildu ngsverbu nden stel lt eine Mdglichkeit zu r E rweiteru ng des Leh rstellenangebots
dar. Dass die Verantwortlichen des LSB offenbar diesbezuglich grosse Eruuartungen
hegten, zeigt sich darin, dass die Forderung von Ausbildungsverbunden in den Richt-
linien zum Beschluss als eigener Subventionsbereich festgeschrieben ist.

Die DBK hat sich von Anfang an sehr stark fur die Verbund-ldee engagiert. ln be-
merkenswertem Tempo wurden im entsprechenden Teilprojekt die notwendigen
Unterlagen und Hilfsmittel zur Schaffung von Ausbildungsverbunden erarbeitet: das
"Handbuch Ausbildungsverbund"lB stellt nicht nur verschiedene Modelle von Ver-
bundldsungen vor, sondern liefert auch konkrete Hilfsmittel fur deren Realisierung,
vom Leitfaden fur erste Kontaktnahmen und Einfuhrungsgesprdche mit interessierten

tt "Junior Power: Handbuch Ausbildungsverbund". DBK 1998



Lehrstellenbeschluss: Evaluation Jahresbericht 1998 37

Betrieben, bis zu Modellen fur Zusammenarbeitsvertrage, Pflichtenhefte, Rotations-
pliinen, Statuten fur Trdtgervereine etc.

Ein Grossteil der Kantone hat die Verbund-ldee als Mdglichkeit, neue Lehrstellen zu

schaffen, aufgenommen und eigene Projekte lanciert (16 entsprechende Projekte).
Wo die lnitiierung von Verbunden nicht Gegenstand eines eigenen Projektes ist, ge-

hdren die entsprechenden Aktivitdrten oft ins Pflichtenheft der mit der Lehrstellen-
akqu isition beauftragten Personen.

Die folgenden Grundmodelle von Verbundl6sungen werden propagiert und/oder sind
bereits mit konkreten Projekten initiiert worden (fur detaillierte Angaben siehe das
Handbuch Ausbildungsverbund der DBK):
. Ergiinzungsausbildung mit Partnerbetrieb:

Diese Variante ist fur Lehrbetriebe gedacht, die den grdssten Teil einer Ausbil-
dung selber gewdrhrleisten und nur einen klar abgegrenzten Teil der Lehre nicht
anbieten kbnnen. Diesen Teil der Ausbildung bezieht der Lehrling/die Lehrtochter
bei einem Partner- oder Ergdnzungsbetrieb. Laut Auskunft der Kantone werden
solche einfachen Formen von Verbunden seit Jahren praktiziert. Wieviele Aus-
bildungspldtze so gestaltet sind, konnte uns niemand genau sagen. Einzelne
Kantone haben sich zum Ziel gesetzt, weitere Kleinstverbunde dieser Art zu fdr-
dern so z.B. NW fur die Berufe Polymechanikerln, Mechapraktikerln, Gastrofach-
angestellte/r und Polygraphln.

. Ergdnzungsausbildung mit Ausbildungszentrnm, Lehrwerkstatt u.d.:
Diese Form der Verbundlosung entspricht der obigen ersten Variante, wobei
fehlende Ausbildungsteile nicht durch einen Partnerbetrieb sichergestellt, sondern
bei einem ,,Grossanbieter" wie dem Ausbildungszentrum eines Grossbetriebs,
einer Lehnruerkstatt oder einem Einfu hrungsku rs-Zentru m eingekauft werden.
Nach diesem Modell k6nnen bis zu 50% der Ausbildung, die ganze Grundaus-
bildung oder die Einfuhrungskurse bei externen Anbietern bezogen werden.
Diese Variante wird aktuell in mehreren Projekten ausgetestet, so z.B, im Ausbil-
dungszentrum Wynental der Alu Menziken (fur die Berufe Polymechanikerln,
Konstrukteurln, kaufmdnnische Angestellte), im regionalen Ausbildungszentrum
der Alcatel im Kanton ZH (keine Angaben uber Berufe), in SH mit dem Ausbild-
ungszentrum der Viscom (Polygraphen/innen) oder in GR in der Engadiner
Lehnruerkstdtte Samedan (lnformatiker/innen). Die Beitrtige aus dem LSB werden
dazu venryendet, die den entsendenden KMU entstehenden Kosten zu senken.

o Kleinverbund:
ln diesem Modell schliessen sich mehrere Betriebe mit komplementtirem Ttitig-
keitsgebiet, die nicht die volle Ausbildungsbreite gewdhrleisten k6nnen, zu einem
Verbund zusammen. Je nach spezifischer Situation kann dabei eine Leitfirma die
Gesamtverantwortung fur die Ausbildung wahrnehmen und als Lehrvertrags-
partnerin fur alle betroffenen Auszubildenden auftreten, diese Leitfunktion kann
rotieren, oder aber jede beteiligte Firma behdilt die Verantwortung fur ihren Lehr-
ling bzw. ihre Lehrtochter. Ein solcher Kleinverbund ist bereits seit 1997 operativ:
im AusbildungsVerbund fur lndustrielehrberufe in der Region Schaffhausen AVIL
bildeten letzten Sommer 10 KMU gemeinsam 10 Lehrlinge aus, wobei jeder betei-
ligte Betrieb fur seine/n Auszubildende/n verantwortlich ist. Dieser Kleinverbund
ist aus eigenem Antrieb der beteiligten Betriebe entstanden und kann als Modell
fur die Etablierung weiterer solcher Verbunde dienen. Laut unseren letzten
lnformationen haben die Kantone SO und BE mehrere solche Kleinverbunde
initiiert, die 1999 mit der Ausbildung von je ca. 12 Lehrlingen und Lehrtdchtern
beginnen sollen. ln beiden FAllen wissen wir nicht, welche Berufe betroffen sind.
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. Grossverbund oder Ausbildungsgemeinschaft:
Dieses letzte Modell stellt eine vdllig neue Form der Ausbildungsorganisation dar,
indem eine eigene, rechtsverbindliche Ausbildungsstruktur geschaffen wird, die
die Lehrlingsausbildung fur eine grdssere Anzahl Firmen einer Branche - laut
DBK-Handbuch mindestens 20 - ubernimmt. Die Geschdftsleitung dieser neuen
Trdgerschaft tritt als verantwortliche Ausbildungsinstanz mit allen Rechten und
Pflichten, als Lehrvertragshalterin und damit als Ansprechpartnerin der kantona-
len Aemter auf. ln den Kantonen ZG (fur kaufmdnnische Berufslehren) und SO
(fur Berufe im Maschinenbau) wurde 1998 je ein entsprechender Trdgerverein
gegrundet, die beide auf Lehrbeginn '99 mit der Ausbildung beginnen sollen.

Laut allen unseren Auskunftspersonen wirken sich Verbunde nicht nur - und nicht
notwendigerweise in erster Linie - auf das Lehrstellenangebot aus, indem sie viele
neue Ausbildungspldtze schaffen: vielmehr sehen die Projektverantwortlichen in Ver-
bundmodellen ein grosses Nutzenpotential im Hinblick auf die Qualitiit der betroffen-
en Ausbildungsgdnge:

. Wirkungspotential hinsichtlich der Erweiterung des Angebots:
Die Realisierung von Ausbildungsverbunden (ausser Modell ,,Ergdnzungsausbildung
mit Partnerbetrieb") hat sich als wesentlich langwieriger und auch finanziell aufwendi-
ger herausgestellt, als zu Projektbeginn angenommen werden konnte: in 12 bis 18

Monaten lassen sich solche Vorhaben offensichtlich nicht bis zum effektiven Ausbil-
dungsbeginn realisieren. ln dem Sinn haben Verbundprojekte bisher nicht im erhoff-
ten Mass neue Lehrstellen geschaffen. Wenn die f0r 1999 geplanten Klein- und
Grossverbunde inZG, BE und SO wie vorgesehen starten, kann mit bis zu 100 neu-
en Ausbildungspldtzen in diesem Lehrjahr gerechnet werden. Das Lehrstellen-
potential der diversen Verbundprojekte nach dem Modell ,,Ergdnzungsausbildung mit
Ausbildungszentren" kdnnen wir im Moment nicht abschdtzen. Auf jeden Fall haben
Verbundprojekte das Potential, neue AusbildungsplAtze zu schaffen, wenn auch
langsamer, als erhofft.

o Wirkungspotential hinsichtlich der Qualitdt der Ausbildung:
Die Organisation von Berufslehren im Verbund hat das Potential, sich auf einzelne
Aspekte der Qualitht einer Ausbildung wesentlich auszuwirken:
- Systematisierung der Ausbildung: Betriebe, die einzelne Ausbildungsteile

auslagern,bzw. extern beziehen wollen, ebenso wie diejenigen, die Partner-
betrieben Ausbildungseinheiten anbieten wollen, mussen einerseits ein klares
Konzept uber die inhaltliche und zeitliche Gliederung der ganzen Ausbildung
haben, und andererseits genau wissen, welches ihr Sthrken- und SchwAchen-
profil hinsichtlich dieser Ausbildung ist.

- Professionalisierung der Ausbildung: Ausbildungsverbunde fordern das Zustande-
kommen eines ,,Ausbildungsmarktes" in der Berufsbildung. Bezuger von Ausbild-
ungseinheiten werden voraussichtlich Wert darauf legen, diese beim ausgewiese-
nermassen besten Anbieter zu beziehen.

- Definition von QualitAtskriterien: die Teilung der Ausbildungsverantwortung erh6ht
die Notwendigkeit, gemeinsame Ausbildungsziele und Qualitdtskriterien zu defi-
nieren und gegenseitig einzufordern.

- FlexibilitAt und Kompetenzder Jugendlichen: Verbunde fordern - und fordern -
die Flexibilitdrt, Sozial- und Methodenkompetenzder Jugendlichen, indem wech-
selnde ArbeitsplAtze wechselnde Anforderungen und Lerngelegenheiten bieten.

- Erhohte Beurteilungsgerechtigkeit: wenn mehrere Betriebe die Auszubildenden
kennenlernen und beurteilen, entsteht ein breiteres, in der Tendenz somit gerech-
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teres und differenzierteres Beu rteilungsprof il dieser Jugendlichen. Dasselbe gilt
naturlich fur die ausbildenden Betriebe, die ebenfalls aus der Sicht von mehreren
Jugendlichen beurteilt werden.

- Priorisierung der Ausbildung vor andern Ueberlegungen: Die Bedeutung der
Lehrlingsausbildung verschiebt sich von der Zusalzaufgabe eines Betriebes zur
Hauptaufgabe eines Verbunds.

Die obige Auflistung des Qualitdtspotentials von Verbunden verweist auf Schwierig-
keiten und Argumente, die in den Augen von Betrieben moglicherweise gegen Ver-
bunde sprechen kdnnen und damit den Realisierungsprozess derselben erschweren:

Verbundmodelle, ausser die ,,Erghnzungsausbildung mit Partnerbetrieb", weisen ein-
deutig uber die traditionellen Strukturen der dualen Berufsbildung hinaus:
- sie fuhren, am offensichtlichsten im Fall der Ausbildungsgemeinschaft, neue

lnstanzen auf dem ,,Ausbildungsmarkt" ein, die Anspruch auf Kompetenzen
erheben, die bisher praktisch vollumfdinglich bei den Betrieben und den Berufs-
schulen verortet waren.

- sie verlangen nach neuen Zusammenarbeitsformen und Delegationsprinzipien
uber die Grenzen des einzelnen Betriebs hinaus.

- sie schlagen neue Schulmodelle vor (2.B. Phasenmodell oder Modell der
degressiven Beschulung, Grossverbund Zug).

- sie brechen die traditionelle Basis der dualen Berufsbildung, namentlich die
Beziehung 1 Betrieb- 1 Lehrmeister- 1 Lehrling auf.

- sie l6sen die ldentifikation der Auszubildenden mit,,ihrem" Betrieb auf.

Das Verhaiiltnis zwischen Aufwand und Ertrag ist fur den einzelnen Betrieb nicht
unbedingt unmittelbar einsichtig. Wir gehen daher davon aus, dass die prinzipielle
Ausbildungsbereitschaft und -absicht seitens der Betriebe notwendig ist: es durfte
schwierig sein, an der Ausbildung generell wenig interessierte Betriebe fur Verbunde
zu gewinnen. Diese Annahme wurde uns vom Verantwortlichen fur den Kleinverbund
AVIL (SH) bestAtigt, der als Voraussetzung fur das Gelingen dieses Verbundes den
festen Willen der Geschdftsleitung, ihre Lehrlingsausbildung nach der Restrukturie-
rung des Betriebes weiterzufuhren, nannte.

Auch bei vorliegendem lnteresse seitens von Betrieben mUssen offenbar erhebliche
Vorleistungen erbracht werden, um die Realisierungschancen von Verbunden zu
sichern: eine solche, nach Aussagen unserer Auskunftspersonen unerldssliche
Vorleistung ist ein ,,pfannenfertiges" Modell, inklusive den konkreten Hilfsmitteln wie
Modellvertriigen, Versetzungspliinen, Kostenrechnungen, Statuten etc., das den
Betrieben vorgelegt und von diesen entsprechend ihren Bedurfnissen umgesetzt
werden kann,

Solche Vorleistungen sind insbesondere durch die DBK dank der Mittel aus dem LSB

in hohem Mass erbracht worden: die notwendigen lnstrumente fur die Realisierung
von Verbunden, von der Kostenrechnung bis zu neuen Schulmodellen, liegen vor.

Eine weitergehende Wertung der Wirkungen in diesem Zielbereich des LSB ist
momentan nicht mdglich: es wird sich erst weisen mussen, inwiefern die geschaf-
fenen Modelle ihre Nutzenpotentiale hinsichtlich der Quantittit und der Qualitdt des
Lehrstellenangebots bestdrtigen kdnnen. Dazu mussen die ersten Verbunde einen
vollen Ausbildungszyklus durchlaufen und einer Evaluation unterzogen worden sein.
Wir nehmen aber an, dass sich Verbundmodelle als eine Moglichkeit der Ausbildung
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von Nachwuchs etablieren und so die bestehenden Organisationsformen der
Berufsbildung um eine Variante erweitern wird.

.Bilanz:
Kurzfristig hat sich die Hoffnung, mittels Ausbildungsverbunden das Lehrstellen-
angebot wesentlich zu steigern, nicht erfullt: diese Projekte schaffen keine neuen
Lehrstellen,,von heute auf morgen". Geschaffen wurden dagegen wertvolle struk-
turelle und inhaltliche Vorleistungen, die als notwendige Vorbedingungen fur die
Realisierung von Verbunden zu betrachten sind (insbesondere DBK-Handbuch
Ausbildungsverbund, Triigervereine in ZG und SO). Die Modelle der Berufsbildung
haben durcn diese neuen Produkte eine eindeutige Bereicherung und Erweiterung
.erfahren.

,Mittel- und langfristig gesehen scheinen Verbundmodelle vielversprechend und ge-

eignet, nicht nur die Quantitit, sondern vorallem auch die Qualitiit der Lehrlings-
ausbildung wesentlich zu verbessern ! Moglichenrveise werden sie nicht in erster
Linie viele neue Ausbildungsplditze schaffen, sondern vielmehr bestehende Lehrver-
,hiltnisse abl6sen und Ausbildungspltitze erhalten. Mit dem Erfolgsnachweis ist
,fruhestens ab 2002 zu rechnen, wenn die ersten Verbunde ihren ersten Ausbildungs-
zyklus durchlaufen haben werden.

'Wir sind sicher, dass die ldee der Verb0nde aus der Diskussion neuer Formen der
Ausbildungsorganisation nicht mehr wegzudenken ist. Es ist daher in jedem Fall

sicheaustellen, dass die ersten konkreten Versuche einen vollen Ausbildungszyklus
,abschliessen k6nnen, was die Sicherstellung der notwendigen Finanzmittel iiber den
:LSB hinaus voraussetzt.

3.1.8 Neue Lehrberufe

Die Konzeption und Etablierung neuer Lehrberufe sowie die innere Differenzierung
bestehender Berufe (neue Fachrichtungen) stellen eine weitere Moglichkeit dar, wie
verschiedene Aktoren nach eigenen Aussagen das Angebot an Ausbildungspltitzen
eruveitern k6nnen. Solche neuen Lehrberufe bzw. Fachrichtungen er6ffnen Jugend-
lichen neue Ausbildungsangebote mit neuen Perspektiven. Der LSB hat auch unter
diesem Gesichtspunkt lnitiativen ausgelost bzw. bestehende Ansdtze gefdrdert, sei

es, indem mit seinen Beitrdrgen die Konzeption neuer (An)Lehrberufe unterstutzt, die
Herstellung der entsprechenden Ausbildungsreglemente und -Unterlagen gefordert,

die Einrichtung von Berufsschulklassen fur neue Lehrberufe ermoglicht oder die
Aufnahme neuer Lehrberufe durch mehr Betriebe unterstutzt wurde.

Gemhss unseren lnformationen hat der LSB bisher die Konzeption und Realisierung
der folgenden neuen Berufe unterstutzt:
. Kommunalpraktiker,
. Werkhofhandwerker (Anlehre)
. Fotofinisher (2-jiihrig),
. 3-jZihrige Hauswirtschaftslehre,
. Medizinische Fachangestellte
. Concepteur en Multim6dia,
. Mediamatiker,
. Softwareapplikation (neue Fachrichtung in der lnformatik).
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. Die Neugestaltung der Anlehre zum Baupraktiker wurde ebenfalls aus Mitteln des
LSB unterstutzt.

Schliesslich wurden mit Mitteln aus dem LSB die folgenden bereits neu geschaffenen
Berufe in ihrer Verbreitung gef6rdert, die Produktion entsprechender Unterlagen er-
moglicht, die Beschulung sichergestellt u.d.:
o Assistante ir l'acceuil HGA (neue Ausbildung im Gastro- und Tourismusbereich),
. 3-jiihrige Lehre,,Gebiiudereiniger",
. neue technische oder ASM -Berufe,
. Mechapraktiker.

Zum ersten beweist diese Zusammenstellung, dass sowohl im unteren wie im oberen
Segment der Berufsbildung neue Berufe und damit potentielle AusbildungsplEitze kre-
iert werden. Zum zweiten legt sie, angesichts der relativen Vielfalt der Berufe und
Branchen, die Vermutung nahe, dass neue Berufe aus verschiedenen Grunden und
somit nach unterschiedlichen Logiken erzeugt werden. Die entsprechenden Fragen
an die Projektverantwortlichen haben diese Vermutung bestiitigt:

- Ein Anlass zur Definition neuer Berufe ist der Wandel der Arbeitsanforderungen:
hier geht es darum, Berufe z.B. durch ihre Zusammenfassung zu restrukturieren
(neue technische oder ASM-Berufe ).

- ln andern FAllen wird die Aufwertung bestehender Berufe durch den Ausbau der
entsprechenden Lehren angestrebt, um einerseits den Zugang zu den Fachhoch-
schulen sicherzustellen und dadurch gleichzeitig den Beruf attraktiver zu machen
(neue 3-jtihrige Lehre im Berufsfeld Hauswirtschaft).

- lm dritten Fall kann es schlicht darum gehen, seit langem bestehende Tbtigkeiten
in einen geregelten Beruf uberzufuhren, der einerseits gewisse Qualifizierungs-
und QualitAtsstandards sichert und andererseits gegen die im selben TAtigkeits-
feld aktiven u n gelernten Leistu ngse rbri n ger abg renzt (G ebtiuderein iger).

- Eine vierte Begrundung kann sein, mittels eines neuen Berufes neue Ausbil-
dungsmbglichkeiten fur bestimmte Gruppen, insbesondere leistungsschwdchere
bzw. vornehmlich praktisch begabte Jugendliche, zu erschliessen, indem
Ausbildungsgiinge fUr bestehende, bisher nicht reglementierte Ttitigkeiten und
Fu n ktionen def iniert we rden (2. B. Komm u nalp rakti ke r, Werkhof handwerker,
Mechapraktiker).

- Umgekehrt gibt es funftens Anlass zur Schaffung eines neuen Berufes, wenn die
Berufsbildung fur bestimmte Tditigkeiten und Funktionen keine geeigneten Aus-
bildungsgAnge anbietet (2.8. concepteur en multim6dia, Mediamatiker).

- Schliesslich kann der momentane Bedarf der Wirtschaft nach Personalfur
spezialisierte Funktionen die Erzeugung eines neuen Berufs bzw. einer neuen
Fachrichtung fordern (2.8. Softwareapplikation, Fotofinishing).

Eine Wertung der bisherigen Wirkungen des LSB im Hinblick auf die Erzeugung
neuer Berufe kann zum jetzigen Zeitpunkt nur hypothetisch und zwiesptiltig aus-
fallen:

- Einerseits schaffen neue Berufe neue AusbildungsplAtze fur Jugendliche: in dem
Sinn sind bisher positive Effekte auch in diesem Wirkungsbereich des LSB zu
verzeichnen (2.B. 23 neue Lehrstellen fur Gebdtudereinigerlnnen).

- Andererseits genugt das Kriterium ,,neue Lehrstellen" unserer Ansicht nach nicht,
um die Schaffung neuer Berufe zu begrunden: die Qualittit und FunktionalitAt (ins-
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besondere auch im Sinn der Arbeitsmarkt-Relevanz ) neuer Berufe kann letztlich nur
auf der Basis von Kenntnissen uber das Schicksal bzw. die Karriere der Berufsange-
hdrigen analysiert und bewertet werden. ln diesem Zusammenhang sei auf einige
problematische Punkte hingewiesen:

- Die Schaffung von neuen Berufen scheint im unteren Segment leichter zu gelin-
gen, als am Gegenpol. Dies konnte daraufhin deuten, dass dort die Lehrlings-
ausbildung auch betriebswirtschaftlich interessant ist. lm oberen Segment ist

nach ubereinstimmender Auskunft zudem der Umfang des schulischen Anteils
der Ausbildung notwendigenrueise viel hoher, was die lntegration dieser Ausbild-
ungen in die Struktur der dualen Betriebslehren erschwert'

- Bei der Aufwertung von Berufen durch Verldrngerung der Ausbildungsdauer und

entsprechende Erh6hung der Ausbildungserfordernisse besteht die Wahrschein-
lichkeit, dass Gruppen, die bisher Zugang hatten, durch die neuen Regeln ausge-
grenzt werden: wir denken hier z.B. an die neue 3-jiihrige Berufslehre in der
Hauswirtschaft, die das bisherige Hauswirtschaftslehrjahr ersetzen soll und damit
eine niederschwellige Ture in einen gelernten Beruf schliesst'

- lnsbesondere die neuen Ausbildungen im unteren Segment werden noch darauf
zu analysieren sein, wie nachhaltig und relevant, d.h. auch arbeitsmarktfdihig, das
hier vermittelte Wissen und Konnen ist.

- ln diesem Zusammenhang ist alles zu tun, um neue Lehrberufe gerade in diesem
Segment horizontal und vertikal durchldssig zu gestalten !

- Schliesslich sollten allgemein - sowohl im lnteresse der Wirtschaft, als auch im
lnteresse der Auszubildenden - Standards definiert werden, die Lehrberufe
mindestens zu erfullen haben. Diese wdren auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit
von Qualifikationen festzulegen.
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3.2 Die Wirkungen im Licht der Ziele des LSB und seiner Aktoren

Bevor wir im ndchsten Kapitel kritisch Bilanz uber die bisherigen Wirkungen des LSB

ziehen, wollen wir die referierten Wirkungen erst den Zielsetzungen, die die Aktoren
nach eigenen Aussagen mit ihren Projekten verfolgen, gegenuberstellen. Die Frage
lautet, ob die in den letzten 8 Abschnitten beschriebenen Wirkungen den Zielen der
Aktoren - und selbstversttindlich denjenigen des Beschlusses selber - entsprechen.

Der LSB setzt explizit ,,nur" 3 Ziele, denen die Projekte zu dienen haben:

,,Zweckder Massnahmen ist es, durch die Unterstiltzung von Vorhaben.....
- das Lehrstellenangebot zu erhalten und auszuweiten,
- die Jugendlichen ohne Lehrstelle auf eine Berufslehre vorzubereiten, und
- die Berufsinformation zu aktualisieren."le

ln allen drei Zielbereichen hat der LSB bisher unbestrittene Wirkungen aufzuweisen

Die verschiedenen Aktoren haben diese primdren Ziele des LSB einerseits aufge-
nommen und andererseits enrueitert. Die folgende Uebersicht stellt die 10 meist-
genannten Ziele der Aktoren in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit bzw. der HAufigkeit
ihrer Nennung zusammen. Fur jede Zielsetzung haben wir bewertet, inwiefern der
LSB gemdiss unserer bisherigen Analyse (siehe dazu die Kapitel 3.1.1 bis 3.1.8)
Auswirkungen in diesem Zielbereich aufweist bzw. das Potential hat, zur Zielerreich-
ung beizutragen:

Legende r' nachweislich Wirkungen in der Zielrichtung
+ ? viele Aktivitdten im Zielbereich, Wirkungen im Moment fraglich
? ? keine Wirkungsaussagen m6glich

Diese Uebersicht macht deutlich, dass die bisherigen Wirkungen des LSB zu einem
guten Teil den Zielen des Beschlusses und der Aktoren, die ihn umsetzen, ent-
sprechen. Dieses uberwiegend positive Verhdrltnis zwischen Zielen und Wirkungen
darf allerdings nicht einfach als Beweis fur Zielgenauigkeit genommen werden:
inwiefern die Wirkungen auch in der,,richtigen" Zielrichtung erfolgen, wird im
nZichsten Kapitel nAher betrachtet.

1. Das Lehrstellenanqebot erhalten und enryeitern: r'
2. Die Attraktivitiit der Berufsbildung erhdhen: +?

3. Die Zuoanqsweqe zur Berufsbildung verbessern: r'
4. Die Ausbildun ualitdt verbessern und sichern 2t,

5. Die Nutzunq und Auslastung des Angebots verbessern: +?

6. Die Ausbildunqsbereitschaft erhalten und erhohen +?

7. Die Gleichstellu der Frauen in der Berufsbildu fordern r'
8. Neue Lehrberufe und Ausbildungsmodelle schaffen: r'
9. Die Information uber die Berufsbildung verbessern: r'
10. Die Grundlagen und das lnstrumentarium der Berufsbildung verbessern: r'

1e Verordnung Uber die Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebots vom 7.Mai '97, Art. 1
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Mit den Zielen 2 und 4 enthtilt die Liste zwei Zielsetzungen, die in unserer Analyse
bisher nicht vorkommen, obwohl sie offensichtlich fur viele Aktoren hohe PrioritAt
haben. Dass wir sie aus der Wirkungsanalyse bisher ausgeklammert haben, hat gute

Grunde:

- Zur Attraktivitdrt der Berufsbildung: dieses Ziel wird von vielen Aktoren in Zusam-
menhang mit sehr vielen verschiedenen Projekten und Vorgehensweisen gebracht.
Das ging soweit, dass uns oft nicht mehr klar war, ob das primdre Ziel des LSB in der
Verbesserung der Lehrstellensituation oder eher in der Steigerung des Ansehens -
und der Nachfrage nach - der Berufsbildung zu sehen sei. ln diesem Zielbereich
fehlen uns einleuchtende Problemindikatoren und somit auch lndikatoren fur Wirkun-
gen in die gewunschte Richtung.

- Zvr Qualitdtsverbesserung bzw. -sicherung in der Berufsbildung: Aehnlich geht es
uns angesichts dieser Zielsetzung. Hier fehlen nicht nur auf unserer Seite, sondern
auch bei den Aktoren sowohl die Problemindikatoren, als auch die lndikatoren fur
Verbesserungen in die gewunschte Richtung. Etwas salopp ausgedruckt: es sind
sich alle einig daruber, dass die Qualittit der Berufsausbildungen zu verbessern sei.
Nur die Frage, um welche Qualitht es gehe bzw die QualitAt wovon, und woran diese
zu erkennen sei, wird kaum und nicht anhand konkreter Beispiele gestellt.

3.3 Wirkungsbilanz des LSB bis Ende 1998

3.3.1 Gesamtbilanz

Angesichts der in den vorherigen Kapiteln berichteten Ergebnisse der Realisierung
des LSB im vergangenen Jahr (siehe dazu Kapitel 2) sowie den Effekten in den acht
Wirkungsbereichen, wie wir sie in den Kapiteln 3.1.1. bis 3.1.8. dargestellt haben,
finden wir, dass der LSB bzw. seine Aktoren bisher eine beeindruckende Leistungs-
bilanz vorzuweisen haben :

- Der LSB hat bis heute 229 bzw. mit der nationalen Motivationskampagne 230
Projekte hervorgebracht, die in grossem Tempo konzipiert, zur Ausfuhrungsreife
gebracht und zum grossen Teil zur Umsetzung gelangt sind. Das hohe Engagement
und der Enthusiasmus der Beteiligten, die wir schon im ersten Zwischenbericht im
Januar'98 beschrieben habenzo, hat sich trotz hoher Zusalzbelastung vieler Aktoren
durch den LSB im vergangenen Jahr ungebrochen erhalten'

- Die vielfdiltigen lnterventionen des LSB in der Berufsbildung, namentlich am
Lehrstellenmarkt, haben nach nur 18 Monaten bereits nachweisliche Auswirkungen,
insbesondere auf die quantitative Entwicklung des Lehrstellenangebots, die Entwick-
lung von Bruckenangeboten fur Jugendliche mit Schwierigkeiten beim Eintritt in die
Berufsbildung sowie auf die ,,Modernisierung" der Berufsinformation gehabt. lm
Einzelnen sind die folgenden Wirkungen zu registrieren:

to 
,,Der Lehrstellenbeschluss. Evaluation. 1. Zwischenbericht", S. 25ff
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. Verstarkte 6ffentliche Wahrnehmung der Berufsbildung, allseits akzeptierte,
prononcierte Verantwortu n gsubernahme du rch d ie staatl ichen I nstanzen,
insbesondere den Bund (BBT)

. Beitrdg e zur Strukturbildung, insbesondere breitere Abstutzung, neue
Trtrgerschaften und Ansprechpartner f0r Bund und Kantone

. Mindestens 5000 neue (An)Lehrstellen
o Neue lnformations- und Werbemittel, neue lnformationssysteme
. 31 neue bzw. zusiitzliche Bruckenangebote; Ldsungen fUr mindestens

1000 Jugendliche
. Breitere Akzeptanz und vermehrt konkrete Bearbeitung des Zieles der

Gleichstellung der Frauen in der Berufsbildung
. Konkretisierung von Verbundmodellen bis zur Ausf0hrungsreife
,. Konzeption, Einfuhrung und/oder Promotion neuer Berufe

Diese Zusammenstellung zeigt wenig innovative Ansdtze bzw. strukturenrveiternde,
geschweige denn -veriindernde Wirkungspotentiale auf: als Ausnahme betrachten
wir die verschiedenen Verbundmodelle. Diese weisen, wie wir in Kapitel 3.1.7. auf-
gezeigt haben, in wesentlichen Punkten innovative und systemeruveiternde Aspekte
auf. Dabei sind zwei Punkte zu bedenken:

- Erstens wurde der LSB in einer als krisenhaft wahrgenommenen Situation konzi-
piert: im Vordergrund stand somit nicht die Frage, wie die Berufsbildung mittel- und

iangfristig zu entwickeln sei, sondern es ging vielmehr darum, moglichst schnell
Massnahm en zur EntschArfung der Krise (Stichworte Lehrstellenmangel und zuneh-
mende Schwierigkeiten an der Eintrittsschwelle) zu ergreifen. Dieser Zwang zur
kurzfristigen Reaktion hat die Mdglichkeiten der Aktoren, langfristige Strategien zu

entwickeln, sicher erheblich beschrdnkt und ansatzweise zu einem gewissen ,,blinden
Aktivismus" beigetragen. Auf jeden Fall hat der LSB sich als wirkungsvolles Mittel

zum kurzfristi gen Krise nmanagement e nruiesen.

- Zweitens nehmen wir an, dass systemerweiternde oder -veriindernde AnsAtze

auch deswegen kaum zu erkennen sind, weil sich praktisch ohne Ausnahme alle
unsere Auskunftspersonen klar fur die Beibehaltung des dualen Systems in seiner
jetzigen Grundstruktur aussprechen: dieses soll zwar weiterentwickelt und ,,fit fur die
Zukunft" gemacht werden, ohne aber seine wesentlichen Grundzuge zu veriindern.
ln vielen unseren GesprAchen haben wir die Sorge der Beteiligten herausgehort,
dass zuviele Verdnderungen das Ende der dualen Ausbildung in ihrer jetzigen Form

bedeuten kdnnten (2.8. Stichwort,,Verschulung"). Diese Sorge blockiert vermutlich
notwendige strukturelle - und innovative - lnterventionen im System.

Bilanz:
,Der LSB ist als ,,Krisenintelvention" bisher ein eindeutiger Erfolg. Die mittel- und

langfristige Wirkung der beschriebenen Erfolge wird sich erst enrueisen mussen:
- Erstens bleibt zu sehen, wie nachhaltig die momentane Verbesserung der
Lehrstellensituation ist, d.h. ob sich diese nach dem erfolgten ,,Anschub" durch den
LSB weiterentwickelt, oder ob sie nur durch weitere Appelle und stiltzende lnterven-
,tionen - und Subventionen - zu gewihrleisten ist.
- Zweitens muss nun fur jede Massnahme genauer betrachtet werden, ob sie
.mittelf ristig zur Bewiltigung anstehender Probleme beitrigt, oder sich in der Symp-
itombek6mpf u ng ersch6pft.
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- Und drittens ist im weiteren Verlauf genau hinzusehen, ob unerwunschte,,Neben-
wirkungen" erkennbar sind, wenn in die in den verschiedenen Wirkungsbereichen
eingeschlagenen Richtungen weitergegangen wird.

Diese kritischen Fragen stellen wir im folgenden Abschnitt f0r 4 zentrale Wirkungs-
,bereiche des LSB und nehmen zudem die beiden Zielbereiche, die aus der bisheri-
gen Wirkungsanalyse ausgeklammert sind, wieder auf.

3.3.2 Kritische Hinweise und offene Fragen

Die meisten der folgenden kritischen Bemerkungen und Fragen haben wir bereits in
den Kapiteln 3.1.1 bis 3.1.8 detalliert ausgefuhrt. Es ist uns jedoch wichtig, sie hier
noch einmal in Erinnerung zu rufen, indem sie fur die Beurteilung der bisherigen
Wirkungen des LSB und fur dessen weiteren Verlauf von Bedeutung sind.

. Entwicklung des Lehrstellenangebots:
In diesem zentralen Zielbereich verzeichnet der LSB bisher deutliche quantitative
Erfolge. ln Frage steht jedoch die Qualitiit der erzielten Gewinne und deren Nach-
haltigkeit: bezuglich der Qualitdt ist zu fragen, ,,ob die geschaffenen zusiitzlichen
Ausbildungspldtze dem Arbeitskrdrftebedarf wirklich entsprechen, und ob sie den
Ausbildungsfiihigkeiten und -interessen der Jugendlichen entgegenkommen, sodass
sie nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss auch tatsachlich Arbeitsmarkt-
chancen haben werden,"2t Hier ist zu fragen, ob die im letzten Jahr insbesondere im

KV-Bereich verzeichnete Zunahme an Lehrstellen diesem Qualitiitsbegriff genuge.

lm Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Angebotszunahme sind die oben zitierten
Autoren skeptisch, wenn sie bemerken, dass ,,die Politik der Appelle und Ersatzan-
gebote alleine immer weniger genugen wird, im Gegenteil, sie verhindert strukturelle
Verdtnderungen."22

. Zugangswege bzw. Eintrittsschwelle in die Berufsbildung=
Wir haben im Kapitel 3.1.5 dargelegt, dass die lnterventionen zur Erleichterung des
Eintritts bestimmter Gruppen von Jugendlichen zwar im Einzelfall zum Erfolg fuhren
k6nnen, dass insgesamt gesehen,,Bruckenangebote" die zunehmenden Probleme
an der 1. Schwelle (Stichworte steigende Anforderungen, steigende Eintrittsschwelle,
resultierende zunehmende Ausgrenzungsgefahr) nicht zu losen vermdgen. Sie unter-
stutzen vielmehr die ,,schleichende" Einfuhrung einer neuen Bildungsstufe zwischen
Schule und weiterer Ausbildung und tragen damit in der Tendenz eher zur Anhe-
bung, als zur Senkung der Eintrittsschwelle in die Berufsbildung bei. Es ist dringend
zu uberprufen, ob die Probleme an der 1. Schwelle in anderer Weise bearbeitet
werden kdnnen !

. Neue Formen der Ausbildungsorganisation
In diesem Wirkungsbereich des LSB wollen wir nicht kritische Fragen stellen, son-
dern im Gegenteil anregen, dass diesem Wirkungspotential des LSB im weiteren
Verlauf mehr Gewicht, wenn n6tig auch finanziell, verliehen wird: erst einmal finden
wir es wichtig, dass neue Modelle der Ausbildungsorganisation nicht mehr nur daran
gemessen werden, ob und wieviel sie zur Angebotserweiterung beitragen ! Wie in
Kapitel 3.1.7 hergeleitet, halten wir das Wirkungspotential solcher Modelle insbeson-
dere hinsichtlich der QualitAt, der Flexibilittit und der strukturellen Erweiterung der

21 Flitner/Petry/Richter (Hrsg.):Wege aus der Ausbildungskrise. S. 36, Leske + Budrich, Opladen, 1999
22 ebenda
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Berufsbildung fur bedeutend. Zudem werden im Zusammenhang mit Verbunden
neue Schulmodelle erarbeitet und auch erprobt: angesichts der latenten Konflikte
zwischen der schulischen und der betrieblichen Seite der Berufsbildung kann das
gesamte System von solchen Modellen nur profitieren. Es sollte daher sichergestellt
werden, dass der Abschluss des LSB nicht den Abbruch dieser Modellversuche
bedeutet !

. Neue Lehrberufe:
Der LSB trhgt zur Erzeugung bzw. Lancierung neuer (An)Lehrberufe und zur
weiteren Ausdifferenzierung bestehender Berufe bei. In diesem Wirkungsbereich
muss unserer Ansicht nach systematisch nach der QualitAt, der Funktionalitdt, der
Arbeitsmarktrelevanz und damit nach dem langfristigen Nutzen fur die Absolvent-
lnnen der entsprechenden neuen Ausbildungen gefragt werden. Diese Fragen sind
sowohl fur neue Berufe im oberen, wie im unteren Segment relevant, wenn auch im
unteren Segment mdglichenrueise brisanter ! Letztlich mussen im Interesse aller
Beteiligten - sowohl der Wirtschaft, als auch der Auszubildenden - Standards defi-
niert werden, denen Lehrberufe mindestens zu genugen haben: z.B, Nachhaltigkeit,
Entwicklungs- und AnschlussfAhigkeit der vermittelten Qualifikationen so wie, insbe-
sondere im unteren Segment, die vertikale Durchlirssigkeit des Berufs. Der LSB hat
im weiteren Verlauf vermehrt solche Standards einzufordern, gerade auch im unteren
Segment. Das Kriterium ,,neuer Ausbildungsplatz" allein darf nicht (mehr) genugen.

Zum Abschluss dieses Abschnitts wenden wir uns nun noch kurz den beiden von
vielen Aktoren als prioritdrr bezeichneten Zielsetzungen (siehe dazu Seiten 40141) zu,

fur die wir keine Wirkungsaussagen gemacht haben.

o Zur Verbesserung der Ausbildungsqualitiit:
Zu diesem Punkt konnen wir uns ausgeprochen kurz fassen: obwohl sehr viel von

,,Qualitdt" die Rede ist, sind der Definitions- und Operationalisierungsgrad dieses
Begriffs soweit wir das beurteilen konnen zu klein: Qualittitskriterien konnen jedoch

nurdann durchgesetzt und ihre Einhaltung uberpruft werden, wenn sie moglichst
konkret und mit,,begreifbaren" lndikatoren definieren, was Qualitiit ist und woran sie
bzw. ihr Fehlen zu erkennen ist. lm weiteren Verlauf des LSB ist dieser Qualitiitsdis-
kussion und -definition z.B. im Zusammenhang mit der Qualittit des Angebots, der

Qualitat neuer Berufe, der QualitAt der Bruckenangebote etc. breiten Raum zu
geben.

o Attraktivitdt der Berufsbildung:
Dieses ,,Oberziel" sehr vieler Trhger des LSB thematisieren wir an dieser Stelle, da
es offensichtlich fur diese Aktoren sehr zentral ist, viele Aktivit€iten auslost und auch
Energien bindet - und uns in seiner Begrundung nicht klar ist. Dies umso mehr, als

laut unseren Gesprhchspartnern und z.B. in der 2. Phase der nationalen Motivations-
kampagne nicht einmal das lmage der Berufsbildung bzw. dessen Verlust bei den
Betrieben im Vordergrund steht, sondern der Attraktivitdtsverlust bei den Jugend-
lichen:

- erstens ist fur uns angesichts der folgenden Zahlen unklar, warum stAndig uber den

,,Attraktivitdtsverlust" geklagt wird: laut Zahlen des BFS befanden sich 1996/96 65%
aller Zwanzigjiihrigen (74% der MAnner und 57o/" der Frauen) in einer Berufsaus-
bildung, waseinem sogar leicht hdheren Stand als 1980/81(64%) entspricht !Seit
einigei Jahren nimmt die Zafrt abgeschlossener Lehrverhdrltnisse wieder 2u.23 Die

" BFS: Ausbildung der 2O-jiihrigen seit 1980 ; Eintritte in mehrjiihrige Berufsausbildungen seit'1980
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Die Realisierung der Projektvorhaben der verschiedenen Aktorengruppen ist
uberwiegend nach Plan und ohne wesentliche inhaltliche und/oder materielle
Schwierigkeiten verlaufen. Einzig die Einhaltung der insgesamt engen Zeitpliine
hat in vielen Projekten Schwierigkeiten bereitet, Das hohe Tempo und der Enthu-
siasmus der Anfangsphase sind erhalten geblieben und haben sich in einer
schwer uberblickbaren Vielzahl und Vielfalt neuer Projekte niedergeschlagen:

Unseres Wissens werden aktuell 230 Projekte (inklusive die nationale Motiva-
tionskampagne) aus Mitteln des LSB unterstutzt. Die 60 Mio. sind damit praktisch
ausgeschopft. Nach unseren Berechnungen wenden die Projekttrdiger und betei-
ligte Dritte zudem rund 40 Mio eigene Mittel (Eigenleistungen mitgerechnet!) fur
die Realisierung ihrer Vorhaben im LSB auf.

Die Zusammenarbeit zwischen dem BBT und den vielen verschiedenen betei-
ligten ProjekttrZigern scheint sich weiterhin uberwiegend reibungslos und einver-
nehmlich gestaltet zu haben: uns gegenuber wurde zumindest nichts Gegen-
teiliges enryirhnt. Wir halten dies fur keineswegs selbstverstdndlich, birgt doch die
Aushandlung komplexer Projekte, wie sie im Rahmen des LSB laufen, einigen
Zundstoff.

Berufsausbildung ist nach wie vor die mit Abstand meistgewdhlte Ausbildungsform in
der Schweiz.

- zweitens ist fur uns schwer nachvollziehbar, dass bei den Jugendlichen ausgerech-
net in einer von Lehrstellenknappheit geprtigten Zeit so stark fur die Attraktivitdt der
Berufsbildung geworben wird ! Zuviele werbende Appelle kdnnen in dieser Situation
kontraproduktive Effekte entfalten.

- und drittens bezweifeln wir ernsthaft, dass die Bemuhungen um die formale und
sprachliche Angleichung an die Gymnasien bzw. die Universitdit (Stichworte Berufs-
matur und Fachhochschule) den lmagegewinn einbringen, den die Aktoren so stark
anstreben.

Letztlich sind wir uberzeugt, dass die Attraktivitdrt der Berufsbildung mit ihrer Qualitdt,
ihrer Arbeitsmarkttauglichkeit und damit den Karrierechancen, die sie erdffnet, steht
und fiillt. Wir halten somit auch das Wirkungspotential der vielfdltigen lnformations-
und Werbeanstrengungen zur Attraktivitirtssteigerung, insbesondere wo sie sich an
die Jugendlichen wenden, fur begrenzl,kurze,,Modetrends" einmal abgesehen.

Aus dieser Einschtitzung folgt unsere mdglichenrveise provozierende Frage, ob das
Ziet der lmageverbesserung im weiteren Verlauf des LSB im gleichen Mass verfolgt

- oder nicht besser zugunsten dringenderer Probleme zuruckgesetzt werden sollte.

4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

o

o
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o Ebenfalls beachtlich scheint uns, dass bei dieser Vielfalt und Heterogenit6t der
Massnahmen und lnteressenlagen die Umsetzung des LSB nicht vdllig ,,aus dem
Ruder" gelaufen ist: dieser Umstand ist sicher der Beharrlichkeit der Projekt-
verantwortlichen im BBT, aber auch dem Engagement und der Konzilianz seiner
Partner bei der Realisierung des LSB zu verdanken. Wir haben diese anldsslich
unserer lnterviews im allgemeinen als sehr auskunftsbereit und offen, auch bei
kritischen Fragen, erlebt.

Schliesslich haben die Interventionen des LSB in der,,Berufsbildungslandschaft",
namentlich am Lehrstellenmarkt, nach Auskunft der Beteiligten und gem6ss unse-
ren eigenen Beobachtungen nachweisbar positive Wirkungen erzeugt: 5000 neue
Lehrstellen und Ueberbruckungsldsungen fur mindestens 1000 Jugendliche sind
deutliche Beweise dieser Wirksamkeit (fur die Zusammenstellung der Wirkungen
im Einzelnen siehe Seiten 40 und 42).

o

die ,,Feineinstellung" der Massnahmen auf der Basis der gemachten Erfahrungen
im Vordergrund stehen. Der Druck auf ,,Krisenintervention" hat merklich nachge-
lassen. Damit besteht kein Anlass mehr zu einem Aktivismus, wie er auch im
vergangenen Jahr beobachtet werden konnte.

neuen Projekte mehr einzuleiten, auch wenn die Gelder aus dem LSB noch nicht
voll ausgeschopft sein sollten.

QualitAt der Massnahmen verstdrkte Aufmerksamkeit geschenkt werden: insbe-
sondere halten wir es fur dringend, vermehrt am konkreten Fall zu definieren, was
mit,,Qualitdt" genau gemeint ist, woran diese bzw. ihr Fehlen zu erkennen und

anhand wetcher Indikatoren demnach ,,QualitAtsverbesserung" zu belegen wAre.

arbeiten: bisher wurde unserer Ansicht nach deutlich zuwenig auf Gelegenheiten
zum gemeinsamen Vorgehen uber Kantons-, Verbands-, Berufs- und andere
Grenzen hinweg geachtet. Es herrschte die Tendenz vor, alles selber und fur sein

eigenes ZustAndigkeitsgebiet jeweils neu machen zu wollen. Gemeinsames Vor-
gehen kdnnte nicht nur zur spurbaren Entlastung der einzelnen Projekttrdger,
sondern auch zu einem hoheren Wirkungsgrad der Massnahmen fuhren.

austausches und der Koordination unter den Beteiligten voraus. Dazu sind
weitere Verbesserungen der lnformationswege und -systeme im Sinne ihrer
Nutzung und Vernetzung ndtig.

fiihigkeit enryiesen haben, zu stabilisieren und auf Dauer auszurichten.
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Zu den Vorgehensweisen in einzelnen Zielbereichen sind folgende Bemerkungen zu
machen:

verstarkt auf Qualitdt vor Quantitdt zu setzen.

Vielmehr ist auf eine bessere Nutzung und Vernetzung der neu geschaffenen
I nformationssysteme hinzuwirken.

gruppen ist abzukldren. Es sind Qualitdts- und Subventionskriterien fur solche
Angebote zu definieren und vermehrt nach Moglichkeiten zu suchen, der weiteren
Erh6hung der Eintrittsschwelle in die Berufsbildung zu begegnen,

und unbesehen ihrer schulischen und kulturellen Voraussetzungen den

,,Schwachen" zugeteilt werden.

kritischen Evaluation mit den folgenden Fragen unterziehen:
- Gehen wir mit unseren Projekten in die richtige Richtung ?
- Haben unsere Massnahmen bisher die gewunschten Resultate erbracht ?
- Lassen sich in der verbleibenden Zeit solche Ergebnisse noch realisieren ?

- Ldisst sich in der verbleibenden Zeit das Vorhaben noch realisieren ?

ebenso wie diejenigen, die merklich in eine falsche Richtung laufen, sollten nicht
weiterverfolgt werden !

Vorhaben im Sommer 2000 einzustellen.

nach Ende des LSB und somit ohne Bundessubvention weitergefuhrt werden soll.

durch einen eventuellen Folgebeschluss LSB ll gesichert werden wird.

beschluss zu empfehlen, von Anfang an allen Interessierten deutlich zu machen,
dass mit der Durchfuhrung eines Projektes im Rahmen des LSB keinerlei
Anspruche auf die Unterstutzung von Vorhaben in einem eventuellen LSB ll
verbunden sind.
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Anhang

Erfassungsraster fu r Projekte

Projekte zu lasten der Kantonstranchen
(Stand: November 1998)

Projekte zulasten der Bundestranche
(Stand: November 1998)

Auskunftspersonen 1 998

1

5

25

45



Anhang Erfassungsraster frir Projekte 1

1. Eckdaten des Projekts:
Projekttitel:
Trdger:
Partner:
Dauer:

2. Subventionsbereich :

I n welchen Su bventionsbereich des LSB (Leh rstel lenmarketing/Motivations-
kampagnen, Berufsinformation, Vorlehren/lntegrationskurse, Ausbildungs-
verbunde, Einf0hru rse ehdrt das Pro kt?

4. Massnahmen:
Geben Sie hier an, was im Einzelnen im Projekt getan wird: Listen Sie konkret alle
Massnahmen auf, die zu diesem hdren

5. Zielgruppe(n):
Listen Sie hier bitte auf, an welche Zielgruppe(n) sich die Massnahme(n) des
Projektes richten.

6. Fernziel, Projektziel und Erfolgskriterien:

Das Fernziel ist das ubergeordnete, mittel- bis langfristige Ziel, das mit einem Projekt alleine
nicht zu erreichen ist, zu dem ein Projekt aber einen Beitrag leistet. Beispiele fur Fernziele
sind ,Chancengleichheit in der Berufsbildung', Attraktivitdtssteigerung der Berufsbildung',

, Qualitdtsverbesserung der Berufsbildung' u.d.

Das Projektziel bezeichnet das konkrete Ziel, das ein bestimmtes Projekt, in seiner Laufzeit
und unabhiingig von anderen Projekten erreichen soll - und kann. Beispiele dafur sind

,schaffung eines neuen Ausbildungsberufs', ,Schaffung von 50 neuen Lehrstellen
lnformatik',,Einrichtung eines neuen Bruckenangebotes' u.A.

Die Erfolgskriterien schliesslich definieren, was ein Projekt im Minimum erreichen muss,
um als Erfolg zu gelten. Beispiele fur Erfolgskriterien sind: ,mindestens 20 neue
Lehrbetriebe lnformatik', mindestensTS"h der Teilnehmerlnnen des lntegrationskurses
finden eine Lehrstelle', die Broschure X wird mindestens x mal angefordert', das Plakat
l6st spurbar mehr Anfragen zum Beruf Y aus' u.ii.

Beschreiben Sie im folgenden bitte mdglichst pr6zise Fernziel, Projektziel und
Erfolgskriterium I hres Projektes:

1

3. Projektierte Kosten:
Projektie rte Gesamtkosten
- Eigenaufwand Trdrger:
- Bundesbeitrag aus LSB:
- ev. BeitrAge Dritter:

Wirtschafts-, Gewerbe- oder Berufsverband u.d

Mon itori n g/E rf assun gs raster 1 998
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6.1 Fernziel: Zu welchem ubergeordneten, mittel- bis langfristigen Ziel, leistet das
Projekt einen Beitrag ?

6.2 Projektziel: Was soll dieses spezifische Projekt konkret erreichen ?

6.3 Erfolgskriterium: Was muss im Minimum erreicht werden, damit lhr Projekt als
Erfolg bezeichnet werden kann ? Versuchen Sie, auch fur nicht
quantifizierbare Projektziele Erfolgskriterien zu formulieren !

7. Bisheriger Aufwand:
Bisheriger effektiver Aufwand :-

Versuchen Sie auch zu benennen, welchen zusitzlichen, nicht finanziellen,
Aufwand Sie mit der Realisierung des Projektes haben (zB fur 6ffentliche Auftritte,
Ueberzeiten, elle Um eru etc,)

8. Bisherige Ergebnisse:
Was hat das Projekt bisher konkret erbracht ? Geben Sie hier alle Ergebnisse an,
die nachweislich aus dem Projekt resultieren: die Schaffung eines
Gesprdchskreises oder Netzwerks gilt ebenso als Ergebnis, wie eine neue
Broschure zur Berufsbildung, neue Lehrstellen oder ein zusAtzliches
Bruckenangebot fur Ausldinderlnnen !

Notieren Sie ebenfalls eventuelle Ertrdige aus dem Verkauf von Broschuren,
Unte Leitfaden und Ahnlichem.

9. Rtickblick:
- Konnten sie das Projekt bisher nach Plan realisieren, den Zeitplan einhalten, die

einzelnen Arbeitsschritte wie geplant beginnen / abschliessen ?
- Mussten Sie einzelne Vorhaben uberarbeiten, verdndern oder ganz aufgegeben?
- Hat sich am Projektziel etwas gedtndert ?
- Was sind Grunde fur eventuelle Abweichungen von lhrem ursprunglichen Plan ?
- Wenn Sie alle Aspekte lhrer bisherigen Erfahrung mit dem Projekt in Betracht

ziehen: wie beurteilen Sie dieses heute ?

- Was sind fur Sie die bisher wichti sten Auswirku des P ktes ?

10. Kontext:
Halten Sie hier die Ereignisse oder Prozesse im Umfeld fest, die fur lhr Projekt
bedeutsam sind, d.h. die den Verlauf des Projektes massgeblich beeinflussen/
beeinflusst haben, und zwar sowohl positiv wie negativ: zB die konjunkturelle
Entwicklu ng, Aenderungen der gesetzlichen G rundlagen, demographische
Entwicklun efl' itische Vorstosse und Entscheidu etc
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1 1. Chancengleichheit / Gleichstellung:
Haben Sie dem Anliegen der Gleichstellung/Chancengleichheit der Geschlechter
im Projekt Rechnung getragen? Hat sich das Thema in irgendeiner Weise im
Projekt niedergeschlagen , zB in der Gestaltung von Broschuren, offentlichen
Auftritten ? lst Gleichstellung im Projekt uberhaupt ein Thema ? Gibt es Grunde,
die n die Thematisierun der Chance leichheit in diesem P kt hen ?

12. Ausblick:
- Werden Sie das Projekt im gleichen Stil weiterfuhren ?

- Sind Schwierigkeiten, behindernde Faktoren oder lnteressenkonflikte absehbar ?
- Sind umgekehrt Entwicklungen absehbar, die lhrem Projekt fdrderlich sind ?
- Was geschieht nach Abschluss des LSB | ? lst das Projekt dann abgeschlossen?
- Kann - und soll - das Projekt ohne Bundessubventionen weitergefUhrt werden ?

- Rechnen Sie damit, dass die Wirkungen des ektes nachhalti sein werden ?

3Mon itori n g/Erf ass un gs raster 1 998
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Projekte zu Lasten der Kantonstranchen:

Leistungsvereinbarung:ja BeitragausLSB: SFr.2'877'000.00

Herr
Ady Britler
Amt frir Berufsbildung
Vordere Vorstadt 13

5001 Aarau

Kanton: AG

Kontaktperson:

Projekte

Subventionierun g zusdtzlicher/neuer
Einf Uhrungskurse

Subventionsbereich

Einf Uhrungskurse

AusbildungsverbUnde

Vorleh ren/l ntegrationsku rse

Berufsinlormation

Leh rstel lenmarketin g/M otivationskam pagnen

Vorleh ren/l ntegrationsku rse

Leh rstel lenmarketing/Motivationskampagnen

Leh rstel len marketing/Motivations kam pagnen

Lehrstellenmarketing/Motivationskam pagnen

Ausbildungsverbund Wynental
Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.48'000.00
SFr. 10'000.00

SFr.240'000.00
SFr.50'000.00

SFr. 150'000.00
SFr. 80'000.00

SFr.20'000.00
SFr. 10'000.00

Projektwerkstatt f tir Schulabgiingerlnnen
Gesamtkosten: SFr.210'000.00
Beitrag LSB:

BroschUre 'Wir suchen Regisseure'

'Umdenken ciffnet Horizonte': Kampagne zur
Forderung von Lehrstellen fUr Frauen

Gesamtkosten: SFr.40'000.00
Beitrag LSB: SFr. 15'000.00

Schaffen neuer BrUckenangebote (Vorprojekt)

Gesamtkosten: SFr. 120'000.00
Beitrag LSB: SFr.50'000.00

Lehrstellennachweis auf lnternet

Schaffen der Stelle eines Lehrstellenforderers

Gesamtkosten: SFr. 100'000.00
Beitrag LSB: SFr.45'000.00

Kampagne'Jetzt ausbilden!' im Baugewerbe

Gesamtkosten: SFr. 90'000.00
Beitrag LSB: SFr.25'000.00
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Kanton: AR

Kontaktperson:

Projekte

Hohere Subventionierung von Einltihrungskursen

Gesamtkosten:
Beitrag LSB: SFr.25'000.00

Leistungsvereinbarung: nein BeitragausLSB: SFr.257'000.00

Herr
Hans Schnelli
Amt frir Berufsbildung
Regierungsgebiiude
9102 Herisau

Subventionsbereich

Einfiihrungskurse

Kanton: BE

Kontaktperson:

Projekte

Motivation und lnformation im lnformatikbereich

Leistungsvereinbarung: ja BeitragausLSB: SFr.6'261'000.00

Herr
Christian Lehmann
Amt frir Berufsbildung
Sulgeneckstrasse 19
3007 Bern

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 131'300.00
SFr. 43'450.00

SFr. 14'000.00
SFr.7'500.00

SFr. 129'730.00
SFr.68'730.00

SFr. 13'000.00
SFr.7'000.00

Lehrstellenf orderung im Netzwerk

Polit. Gesprdchskreis Berufsbildung

Subventionsbereich

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

Leh rstel lenmarketing/Motivationskam pagnen

Berufsinformation

Vorlehren/l ntegrationskurse / Berufsinformation

Vorlehren/lntegrationskurse

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Berufsinf ormationstage BIT

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Migrantlnnen zwischen Schule und Beruf:
Mediatorl nnen-Projekt

Gesamtkosten: SFr. 199'540.00
Beitrag LSB: SFr. 53'000.00

Auffanglosungen, Bruckenangebote: Schaffen
zusdtzlicher Angebote

Gesamtkosten: SFr. 1'735'460.00
Beitrag LSB: SFr.512'400.00

Fdrdern von Ausbildungsverbtinden
Gesamtkosten: SFr. 292'360.00
Beitrag LSB: SFr. 214'300.00

AusbildungsverbUnde
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Fordern von Verbandsaktivitdten zur Fdrderung
neuer Lehrstellen

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Zusdtzliche AusbildungsplEitze

Lehrstellenmarketing/Motivationskam pagnen

Vorlehren/l ntegrationskurse

Leh rstellenmarketing / Berufsinformation

Leh rstel len m arketin g/Motivationskam pag nen

Beruf sinf ormation / G rundlagenerhebung

Lehrstellenmarketing/Motivationskam pagnen /
Berufsinformation

Lehrstellenmarketing/Motivationskam pagnen /
Berufsinformation

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Hotline 1997/98

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 180'550.00
SFr. 36'150.00

SFr. 1'450'000.00
SFr. 192'000.00

SFr. 36'000.00
SFr. 19'000.00

SFr. 15'500.00
SFr. 8'000.00

SFr. 136'000.00
SFr. 110'000.00

Kampagne und Broschure'Ausbilden jetzt'

Gesamtkosten: SFr. 180'000.00
Beitrag LSB: SFr. 96'000.00

Studie zur Lehrstellensituation der
f ranzdsischsprachigen Bielerlnnen

Gesamtkosten: SFr. 50'000.00
Beitrag LSB: SFr. 26'500.00

Begleitgruppe J ugendliche

Gezielte Medienaktivitdten nach'Mediaplan'

Kanton: BL

Kontaktperson:

Projekte

lmagekampagne zur Forderung der Berufsbildung
und "Fanclub Bruefslehr"

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Leistungsvereinbarung:ja BeitragausLSB: SFr.986'000.00

Herr
Niklaus Gruntz
Kant. Amt frir Berufsbildung
Burgstrasse 2
Postfach
4410 Liestal

Lehrstellenumfrage des Kantons Basel-Landschalt Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.700'000.00
SFr.500'000.00

SFr. 49'561 .00
SFr. 49'561 .00

Subventionsbereich

Leh rstel lenmarketin g/Motivationskam pagnen

Anstellung eines Lehrstellenakquisitieurs
Gesamtkosten: SFr. 333'000.00
Beitrag LSB: SFr. 333'000.00

Leh rstel len m arketin g/M otivationskam pagnen
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Kanton: BS

Kontaktperson:

Projekte

Gewerblicher Vorkurs "Erniihrung"

Leistungsvereinbarung: ja BeitragausLSB: SFr.936'000.00

Herr
Christoph Marbach
Amt frir Berufsbildung und Berufsberatung
Utengasse 36
Postfach 58
4005 Basel

Subventionsbereich

Vorlehren/l ntegrationskurse

lntegrationskurs "Lotse"

Gesamtkosten: SFr. 110'000.00
Beitrag LSB: SFr. 51'700.00

Lehrstellenkampagne "L+"

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.470'200.00
SFr.221'000.00

SFr. 542'500.00
SFr.352'500.00

SFr. 27'800.00
SFr. 18'070.00

Berufsinformation im 8. und 9. Schuljahr

Gesamtkosten: SFr.45'000.00
Beitrag LSB: SFr.29'250.00

Lehrstellennachweis auf lnternet

Vorlehren/l ntegrationskurse

Leh rstel len m arketin g/Motivationskam pagnen

Berulsinformation

Berufsinformation

Kanton: FR

Kontaktperson:

Projekte

Pr6formation

Gesamtkosten
Beitrag LSB:

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr. 1'423'000.00

Herr
Hubert Perler
Office cantonal de la formation professionelle
Remparts 5
c.P.332
1701 Fribourg

Subventionsbereich

Vorlehren/l ntegrationskurse

SFr. 4'509'000.00
SFr. 170'760.00

Marketing des places d'apprentissage - une chance
pour les femmes

Gesamtkosten: SFr.28'460.00
Beitrag LSB: SFr.28'460.00

Cr6ation de structures de formation commune

Gesamlkosten: SFr. 14'230.00
Beitrag LSB: SFr. 14'230.00

Gestion des places d'apprentissage: Mise en
r6seau lnternet

Gesamtkosten: SFr. 72'690.00
Beitrag LSB: SFr.42'690.00

Leh rstel lenm arketin g/Motivationskam pagnen

Ausbildungsverbtinde

Berufsinlormation
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Participation aux frais des cours d'introduction l dre
ann6e

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Einf uhrungskurse

SFr.996'100.00
SFr.996'100.00

Kanton: GE

Kontaktperson:

Projekte

Classes d'encouragement A la formation
Professionnelle. Recherche de places de stage et
placement

Gesamtkosten: SFr. 479'000.00
Beitrag LSB: SFr.202'000.00

Pr6apprentissage CIPA (Classes d'insertion
professionnelle'atelier')

Gesamtkosten: SFr.740'000.00
Beiilag LSB: SFr.345'000.00

Module F.O.l (formation, orientation, insertion)

Gesamtkosten: SFr. 134'400.00
Beitrag LSB: SFr. 63'170.00

Cr6ation d'INTERFACE-Entreprises (base de
donn6es informatiques, cellule de prospection
d'entreprises)

Gesamtkosten: SFr. 1'763'250.00
Beitrag LSB: SFr. 1'400'600.00

Cr6ation d'un guide d'apprentissage

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr. 1'715'000.00

Herr
Jean-Charles Lathion
Office d'orientation et de
formation professionelle
rue Pr6vost-Martin,6
c.P.457
1211 Gendve4

Subventionsbereich

Vorleh ren/l nteg rationsku rse

Vorlehren/lntegrationskurse

Vorleh ren/l nteg rationsku rse

Berufsinformation

Berulsinformation

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 66'000.00
SFr. 28'000.00

Kanton: GL

Kontaktperson:

Projekte

Kampagne'Berule haben kein Geschlecht'

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Leistungsvereinbarung: nein BeitragausLSB: SFr.237'000'00

Herr
PaulKolliker
Kantonales Amt frir Berufsbildung
Altes Stadtschulhaus
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus

Subventionsbereich

Berufsinformation / Frauenforderung
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Kanton: GR

Kontaktperson:

Proiekte

Berufsbildungsmarketing: Verbesserung der
Berufsbildungsinformation (4 Teilprojekte: Aktive
Lehrstellenakquisition, lmage-Werbung, Allgem.
Berulsinformation und Koordination der
I nlorm ationsveranstaltu n gen)

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr. 1'014'000.00

Herr
Stefan Eisenring
Amt ftir Berufsbildung
Quaderstrasse 17
7000 Chur

Gesamtkosten
Beitrag LSB:

Chancenjahr
Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 555'000.00
SFr. 285'000.00

SFr. 250'000.00
SFr.214'000.00

Erhohte Subventionierung bestehender
Einf0hrungskurse

Gesamtkosten: SFr. 1'212'000.00
Beitrag LSB: SFr.460'000.00

Schaff ung von AusbildungsverbUnden
ASM-Berufe, lnformatik, Polygraph/in

Gesamtkosten: SFr. 143'000.00
Beitrag LSB: SFr.45'000.00

Subventionsbereich

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinlormation

Vorlehren/lntegrationskurse / Frauenforderung

EinfUhrungskurse

AusbildungsverbUnde

Kanton: JU

Kontaktperson:

Projekte

Mesures permettant aux entreprises d'assurer
toute la lormation dans les nouvelles professions
de I'ASM

Leistungsvereinbarung:ja BeitragausLSB: SFr.549'000.00

Herr
Jean-Luc Portmann
Service de la formation professionnelle
Rue des Marronniers 3
2800 Del6mont

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 90'000.00
SFr.72'000.00

Encourager les femmes dans les professions
techniques

Gesamtkosten: SFr.50'000.00
Beitrag LSB: SFr.40'000.00

Cr6ation d'un poste de conseiller en orientation
professionnelle

Gesamtkosten: SFr. 150'000.00
Beitrag LSB: SFr. 120'000.00

Subventionsbereich

AusbildungsverbUnde

Leh rstel lenmarketin g/M otivationskam pag nen

Berulsinf ormation
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Fid6liser les maitres d'apprentissage : Reduction
des frais

Leh rstel len m arketin g/Motivationskam pagnen

Berufsinformation

Leh rstellenmarketing/Motivationskam pagnen

Leh rstel lenmarketin g/Motivations kam pag nen

Vorlehren/lntegrationskurse

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 200'000.00
SFr. 160'000.00

SFr. 10'000.00
SFr.8'000.00

Bourse des places d'apprentissage sur lnternet

Gesamtkosten: SFr. 90'100.00
Beitrag LSB: SFr.72'080.00

D6marcheur de places d'apprentissage

Gesamtkosten: SFr. 165'000.00
Beitrag LSB: SFr. 132'000.00

Campagne de sensibilisation de la population face d
I'apprentissage

Gesamtkosten: SFr.75'000.00
Beitrag LSB: SFr.60'000.00

Cr6ation d'un Atelier d'orientation

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Kanton: LU

Kontaktperson:

Projekte

'Boden unter den Frissen': Forderung von Frauen in
der Berufswelt

Gesamtkosten: SFr. 19'450.00
Beitrag LSB: SFr.3'600.00

Lehrstellenmarketing' lnf ormatiker'

Leistungsvereinbarung: ja BeitragausLSB: SFr.2'170'000.00

Herr
Josef Widmer
Ami ftir Berufsbildung
Hirschmattstrasse 25
6002 Luzern

Kleber fi.ir ausbildende Lehrbetriebe

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Berufsbildun gsschau C'98

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Lehrstellenmarketing
Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.9'200.00
SFr.6'600.00

SFr. 13'000.00
SFr. 8'580.00

SFr. 304'900.00
SFr. 125'000.00

SFr. 120'000.00
SFr. 92'000.00

Subventionsbereich

Berufsinformation

Berufsinformation

Leh rstel lenm arketin g/Motivationskam pagnen

Berufsinformation

Leh rstel lenmarketin g/Motivationskam pagnen

Orientierungs- und Berulswahlprojekt'Jobsurfing'
Gesamtkosten: SFr. 467'389.00
Beitrag LSB: SFr. 398'989.00

Vorleh ren/l nteg rationskurse
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Subventionierung neuer / Erweiterung bestehender
Einfuhrungskurse

Gesamtkosten: SFr. 266'607.00
Beitrag LSB: SFr. 85'254.00

Einf tihrungskurse

Kanton: NE

Kontaktperson

Projekte

Campagne m6diatique'FormaPro'
Gesamtkosten: SFr.60'000.00
Beitrag LSB:

Classe de pr6apprentissage express PEX

Gesamtkosten: SFr.450'000.00
Beitrag LSB:

Coordinateurs de lormation (m6canique et bAtiment)

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.425'000.00

Bourse des places d'apprentissage sur lnternet

Gesamtkosten: SFr. 18'000.00
Beitrag LSB:

Brochure'Formation dans I'industrie horlogdre'

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Classes 'jeunes en transition'JET
Gesamtkosten: SFr.780'000.00
Beitrag LSB:

Leistungsvereinbarung: nein Beitrag aus LSB: SFr. 1'178'000.00

Herr
F. Gubler
Service de la formation technique et professionnelle
Espacit6l
Case postale 2083
2302La Chaux-de-Fonds

Subventionsbereich

Berufsinformation

Vorleh ren/l nteg rationsku rse

Leh rstel len marketin g/Motivationskam pagnen

Berufsinformation

Berufsinformation

Vorleh ren/l nteg rationskurse
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Kanton: NW

Kontaktperson:

Projekte

Forderung von Ausbildungsverbtinden

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr. 166'000.00

Herr
Kurt Fallegger
Amt frir Berufs- und Studienberatung
Rathausplatz 9
6371 Stans

Subventionsbereich

Ausbildungsverb[inde

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Berufspraktikum PLUS

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 63'900.00
SFr. 33'200.00

SFr. 69'000.00
SFr.41'500.00

SFr. 110'700.00
SFr. 66'400.00

Lehratelier'Damenschneiderlnnen' (gemeinsam mit
ow)
Gesamtkosten: SFr. 13'830.00
Beitrag LSB: SFr. 8'300.00

'Networking', Lehrstellenaquisition

Vorlehren/l ntegrationskurse

Leh rstel lenm arketin g/Motivations kam pagnen

Leh rstel lenmarketin g/Motivations kam pagnen

BerufsinformationBerufsbildungsinformation und -Werbung
(lnformations- und Komm unikationskonzept,
lnternetauftritt, Oeffentlichkeitsarbeit u.a.)

Gesamtkosten: SFr.27'670.00
Beitrag LSB: SFr. 16'600.00

Kanton: OW

Kontaktperson:

Projekte

Konzept zur Verbesserung der Berufsinformation

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr. 166'000'00

Herr
Alois Schnellmann
Kant. Amt frir Berufsbildung
Grundacher
6060 Sarnen

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 121'600.00
SFr.79'000.00

Lehrstel lenmarketing bei verbesserten
Rahmenbedingungen

Gesamtkosten: SFr.312'000.00
Beitrag LSB: SFr. 61'000.00

Berufspraktikum PLUS (gemeinsam mit NW)

Gesamtkosten: SFr. 6'000.00
Beitrag LSB: SFr.6'000.00

Subventionsbereich

Berufsinformation

Leh rstel len m arketin g/M otivationskam pag nen

Vorleh ren/l ntegrations ku rse
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Lehratelier fUr Damenschneiderlnnen (gemeinsam
mit NW)

Gesamtkosten:
Beitrag LSB: SFr. 10'000.00

Branchen tibergreifende Ausbildnerverein igung

Gesamtkosten: SFr. 21'900.00
Beitrag LSB: SFr. 10'000.00

Leh rstel lenmarketing/Motivationskampagnen

Leh rstellenmarketing/Motivationskam pagnen

Kanton: SG

Kontaktperson:

Projekte

Aktives Lehrstellenmarketing (inkl. Fdrderung von
Ausbildungsverbilnden)

Gesamtkosten: SFr. 550'000.00
Beitrag LSB: SFr.415'000.00

Erhohte Subventionierung der EinfUhrungskurse

Gesamtkosten: SFr. 1'300'000.00
Beitrag LSB:

Ausbau Angebote fUr Jugendliche ohne Stelle

Gesamtkosten: SFr.900'000.00
Beitrag LSB: SFr.360'000.00

Lehrstellennachweis aul lnternet

Leistungsvereinbarung:ja BeitragausLSB: SFr.2'589'000.00

Herr
Kurt Bodenmann
Amt frir Berufsbildung
Burggraben 20
9004 St. Gallen

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.240'000.00
SFr. 155'000.00

Massnahmen zur Verhinderung von
(An)Lehrabbrtichen

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

OBA-Zukunltswerkstatt (Ostschweizer Bildungs
Ausstellung)

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gleichstellung im Berufswahlprozess

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Lehrstellenmarketing im hauswirtschaftlichen
Bereich

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Subventionsbereich

Leh rstel len marketing/Motivationskam pagnen

EinfUhrungskurse

Vorleh ren/l nteg rationskurse

Berufsinlormation

Leh rstel lenmarketin g/Motivationskam pagnen

Berufsinformation

Beruf sinlormation / Frauenfdrderung

Leh rstel len marketi n g/Motivations kam pagnen
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Kanton: SH

Kontaktperson:

Projekte

Verbesserung der Berufsinformation fiir die Region
Schaffhausen: CD-Rom und lnternet

Gesamtkosten: SFr. 160'000.00
Beitrag LSB: SFr. 97'600.00

Erhohung der Subventionen an EinfUhrungskurse

Gesamlkosten: SFr. 83'190.00
Beitrag LSB: SFr. 83'190.00

Gemeinsame Grundausbildung in gastgewerblichen
und hauswirtschaftlichen Berulen

Leistungsvereinbarung: ja BeitragausLSB: SFr.428'000.00

Herr
Roll Dietrich
Berufsbildungsamt
Herrenacker 9
8201 Schaffhausen

Lehrstellenbeschalf ung (Lehrstellenmarketing)

Gesamtkosten: SFr. 107'250.00
Beitrag LSB: SFr.65'430.00

Ausbildungsverbund Polygraf/Polygraf in

Gesamtkosten: SFr. 163'000.00
Beitrag LSB: SFr. 90'890.00

Subventionsbereich

Berufsinformation

EinlUhrungskurse

Leh rstel len marketin g/M otivationskam pagnen

Leh rstel len marketin g/Motivationskam pagnen

Ausbildungsverbiinde

Gesamtkosten
Beitrag LSB:

SFr. 163'000.00
SFr.90'890.00

Kanton: SO

Kontaktperson:

Projekte

Pilotprojekt "Berufslernverbund
Thal-GEiu-Bipperamt"

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Aktives Lehrstellenmarketing und Erschliessen
neuer Berufsfelder

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr. 1'508'000'00

Herr
Hans Ltidi
Amt frir Berufsbildung und Berufsberatung
Bielstrasse 102
4502 Solothurn

Subventionsbereich

Ausbildungsverbtinde

Gesamtkosten
Beitrag LSB:

SFr.490'180.00
SFr.303'910.00

Leh rstel lenm arketi n g/M otivationskam pagnen
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N utzun g f reier Pldtze in Leh rwerkstdtten/Zentren ;

Projekt sistiert!!

Gesamtkosten: SFr.200'000.00
Beitrag LSB:

Einf Uhrung Praxisorientierter Vorkurs
Gesamtkosten: SFr.543'600.00
Beitrag LSB: SFr.337'030.00

Einfuhrung der Vorlehre

Gesamtkosten: SFr.756'000.00
Beitrag LSB: SFr.468'720.00

Pilotprojekt G rossverbund: "Berufslernstadt
Oensingen"

Gesamtkosten: SFr.200'000.00
Beitrag LSB:

Schaff ung von AusbildungsverbUnden
(Kleinverbiinde)

Gesamtkosten: SFr.50'000.00
Beitrag LSB: SFr. 31'000.00

Aktion "Berufe haben kein Geschlecht"

Gesamtkosten: SFr. 200'000.00
Beitrag LSB: SFr. 124'000.00

Lehrstellennachweis auf lnternet - LENA

Gesamtkosten: SFr.55'400.00
Beitrag LSB: SFr.34'348.00

Vorlehren/lntegrationskurse

Vorlehren/lntegrationskurse

Vorlehren/lntegrationskurse

Ausbildungsverbtinde

AusbildungsverbUnde

Leh rstel len marketing/Motivationskam pagnen

Berufsinformation

Kanton: SZ

Kontaktperson:

Projekte

Lehrstel lennachweis auf lnternet

Gesamtkosten: SFr.31'000.00
Beitrag LSB:

Verbesserung der Berufsbildungsinformation und
Werbung (Broschriren, Medienkonferenz)

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr' 609'000'00

Herr
Richard Hensel
Amt frir Berufsbildung
Bahnhofstrasse 15
6430 Schwyz

Subventionsbereich

Berufsinformation

Berufsinformation

Lehrstellenmarketing
Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 102'250.00

Leh rstel len m arketin g/Motivations kam pag nen
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Erhohte Subventionierung der Einfiihrungskurse

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

lntegrationskurs und BerufseinlUhrungsjahr

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Einf uhrungskurse

Vorleh ren/lntegrationskurse

Kanton: TG

Kontaktperson

Projekte

Einfiihrung einer neuen Anlehre
'Werkholhandwerker'

Gesamtkosten:
Beitrag LSB: SFr.5'000.00

Ausbildungsverbund lnf ormatiker
Gesamtkosten: SFr.70'000.00
Beitrag LSB: SFr. 60'000.00

Ausbildungsverbtinde / Einf Uhrungskurse

Leh rstellen marketing/Motivationskam pagnen

Lehrstellenmarketing / AusbildungsverbUnde

Leh rstel len marketing/Motivations kam pagnen

Leh rstel lenm arketin g/M otivationskam pagnen

Ausbi ldungsverbiinde / Einf Uhrungskurse

Einfuhrungskurse

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr' 1'175'000'00

Herr
UeliBerger
Amt frir Berufsbildung und Berufsberatung
des Kantons Thurgau
VenvaltungsgebAude MarktPlatz
St.Gallerstrasse 11

8500 Frauenfeld

Subventionsbereich

Leh rstel len marketing/M otivationskam pagnen

Ausbildungsverbund Polygraph

Leh rstel lenakquisition

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.310'000.00
SFr. 150'000.00

SFr. 50'000.00
SFr.40'000.00

SFr.200'000.00
SFr. 60'000.00

Lancierung neuer Beruf 'Gebdudereiniger'

Gesamtkosten: SFr.20'000.00
Beitrag LSB: SFr. 10'000.00

Griindung eines Lehrateliers fUr
Damenschneiderlnnen

Gesamtkosten: SFr. 10'000.00
Beitrag LSB: SFr. 10'000.00

Ausbildungsverbund Automatiker

Erhohte Subventionierung der Einf[thrungskurse

Gesamtkosten: SFr. 5'100'000.00
Beitrag LSB: SFr.510'000.00

Verbesserung der Berufsinformation (Vernetzung
der Berufsberatungen, Lehrstellennachweis auf
lnternet)

Gesamtkosten: SFr.290'000.00
Beitrag LSB: SFr. 185'000.00

Berulsinformation



1B Projekte zulasten der Kantonstranchen Anhang

Kanton: Tl

Kontaktperson:

Projekte

Nuova formazione per nuovi impiegati dicommercio

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr' 1'963'000.00

Herr
Vincenzo Nembrini
Divisione della formazione professionale
Via Vergid 18
6932 Breganzona

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Espoprofessioni 1998

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 179'000.00
SFr.79'270.00

SFr. 17'025'000.00
SFr. 863'750.00

SFr.228'300.00
SFr. 182'640.00

Marketing: '5 nuovi posti per ispettore'

Gesamtkosten: SFr.235'950.00
Beitrag LSB: SFr. 62'920.00

Fondo per iltirocinio
Gesamtkosten: SFr. 56'000.00
Beitrag LSB: SFr. 44'800.00

Corsi d'introduzione a costo ridotto

Subventionsbereich

Einf [ihrungskurse

Leh rstel lenmarketing/M otivationskam pag nen

Einftlhrungskurse

Leh rstel lenmarketin g/Motivationskam pagnen

Berufsinf ormation

Vorlehren/l ntegrationskurse

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Einf [ihrungskurse

EinfUhrungskurse /
Leh rstel len marketin g/Motivationskam pagnen

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

Pretirocinio d'integrazione

Formazione integrata e asimm. p. disegno assistito

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr. 1'871'280.00
SFr. 150'500.00

SFr. 954'000.00
SFr. 113'620.00

SFr.356'000.00
SFr. 82'400.00

SFr. 151'700.00
SFr. 121'400.00

Nuova professione: il mediamatico

lndagine sul settore chimico allargato

Gesamtkosten: SFr.23'000.00
Beitrag LSB: SFr. 18'400.00

Progetto ORO (Studio quantitativo e qualitativo
dell'offerta di lavoro nei settori professionali)

Gesamtkosten: SFr.35'000.00
Beitrag LSB: SFr.28'000.00

Postivia cavo in ognicasa: posti ditironcinio
vacanti nel TELETEXT

Berufsinformation
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Lei lo fa! Allargare gli orizzonti professionali delle
ragazze (Video und CD-Rom)

Gesamtkosten: SFr. 194'000.00
Beitrag LSB: SFr. 155'000.00

Lehrstel lenmarketing/Motivationskam pagnen

Kanton: UR

Kontaktperson

Projekte

Praktische Ausbildungpldtze und Schulangebot ftir
Jugendliche mit VorbildungslUcken

Gesamtkosten: SFr. 50'000.00
Beitrag LSB: SFr. 32'500.00

Oelf nung der Einf Uhrungskurs-Zentren von
Grossbetrieben f Ur Kleinbetriebe

Gesamtkosten: SFr. 5O'O0O.OO

Beitrag LSB: SFr. 32'500.00

Wanderausstel I un g'Frauen in Mtinnerberuf en'

Gesamtkosten: SFr.25'000.00
Beitrag LSB: SFr. 16'250.00

Lehrstellenmarketing

Gesamtkosten: SFr.74'000.00
Beitrag LSB: SFr.48'100.00

Verbesserung der Berufsinformation:
Umf assendes lnformationskonzept (BroschUre,

LENA auf lnternet, 'Label'etc.)

Gesamtkosten: SFr. 61'000.00
Beitrag LSB: SFr. 39'650.00

Ausbildungsverbiinde (Kleinverbund)

Gesamtkosten: SFr. 27'500.00
Beitrag LSB: SFr. 17'550.00

Leistungsvereinbarung: ja BeitragausLSB: SFr.227'000.00

Herr
Hansruedi Kempf
Amt frir Berufsbildung
Attinghauserstrasse 1 6
6460 Altdorf UR

Subventionsbereich

Vorleh ren/l nteg rationsku rse

Einfiihrungskurse

Berufsinformation

Leh rstel lenmarketing/Motivations kam pagnen

Berufsinformation

Ausbildungsverbunde
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Kanton: VD

Kontaktperson:

Projekte

Maintien/d6veloppement de places d'apprentissage:
aide individualis6e aux apprenti-e-s et aux
entreprises

Gesamtkosten: SFr.339'500.00
Beitrag LSB: SFr.244'500.00

Classe(s) de pr6apprentissage integ16

Gesamtkosten: SFr.320'000.00
Beitrag LSB:

Bourse vaudoise des places d'apprentissage

Gesamtkosten:
Beitrag LSB: SFr.278'000.00

Support audiovisu6l dans les professions (fleuriste,
assistant(e) en pharmacie, employ6(e) de
commerce, 6b6niste, magon(e),
polym6canicien(ne))

Gesamtkosten: SFr.52'000.00
Beitrag LSB: SFr.40'000.00

Cours d'introduction du centre de formation GIM'VD

Leistungsvereinbarung: nein BeitragausLSB: SFr.3'783'000.00

Herr
Jean-Pierre Rochat
Office de I'orientation et
de formation professionnelle
Rue St. Martin 24
1014 Lausanne

Stand d'information/promotion
Gesamtkosten: SFr.415'000.00
Beitrag LSB:

Am6liorer I'offre de places d'appr. dans la branche
de la restauration et de l'h6tellerie du canton de
Vaud

Gesamtkosten: SFr. 184'000.00
Beitrag LSB: SFr. 147'200.00

Cours d'introduction pour techniciens dentistes

Gesamtkosten: SFr. 70'541.00
Beitrag LSB: SFr. 10'000.00

'Rotation des apprentis/ies entre entreprises':
structure de formation commune

Gesamtkosten: SFr.70'000.00
Beitrag LSB: SFr.50'000.00

Subventionsbereich

Leh rstel len m arketin g/M otivations kam pagnen

Vorleh ren/l nteg rationskurse

Leh rstel len marketin g/Motivations kam pagnen

Berufsinlormation

Einf [ihrungskurse

Berufsinformation

Leh rstel len m arketin g/M otivations kam pagnen

Einf Uhrungskurse

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.396'500.00
SFr.'138'000.00

AusbildungsverbUnde
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Kanton: VS

Kontaktperson:

Projekte

Cr6ation de structures de formation commune

Gesamtkosten: SFr.300'000.00
Beitrag LSB:

Am6lioration de l'information sur les possibilit6s
d'apprentissage (site lnternet, guide de
I'apprentissage etc)

Gesamtkosten: SFr. 60'000.00
Beitrag LSB:

Cr6ation et encouragement de nouvelles voies
d'apprentissages: assistant(e) ?r I'acceuil HGA

Gesamtkosten: SFr. 300'000.00
Beitrag LSB:

Cr6ation de classes de pr6apprentissage

Gesamtkosten: SFr.750'000.00
Beitrag LSB:

Classe d'int6gration/pr6apprentissage CASPO

Gesamtkosten: SFr.300'000.00
Beitrag LSB:

Mat6riel d'examen:prise en charge int6grale par
l'Etat

Gesamtkosten: SFr.390'000.00
Beitrag LSB:

Participation aux frais des cours d'introduction

Gesamtkosten: SFr. 1'050'000.00
Beitrag LSB:

Gestion active des places d'apprentissage

Gesamtkosten: SFr. 150'000.00
Beitrag LSB:

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr. 1'969'000'00

Herr
Levy Dubuis
Service de la formation prolessionnelle
Planta 3
1950 Sion

Subventionsbereich

Ausbildungsverb0nde

Lehrstel lenmarketing/Motivationskam pagnen /
Berufsinformation

Berufsinformation / Einf Uhrun gskurse

Vorleh ren/l nteg rationsku rse

Vorleh ren/l nteg rationsku rse

Leh rstel len marketin g/Motivationskam pagnen

Einf rihrungskurse

Leh rstel lenmarketin g/Motivationskam pagnen
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Kanton: ZG

Kontaktperson

Projekte

Umfassendes lnformations- und
Komm unikationskonzept (lnternet-Auftritt,
Lehrstellennachweis auf lnternet, Entwickeln einer
'Corporate ldentity', Medienarbeit etc.)

Gesamtkosten: SFr. 107'000.00
Beitrag LSB: SFr. 42'500.00

Basislehrjahr lnf ormatiker/in

Leistungsvereinbarung: ja Beitrag aus LSB: SFr' 397'000.00

Herr
Markus Knobel
Amt frir Berufsbildung
Venivaltungsgebiiude 1

Aabachstrasse 5
Postfach
6301 Zug

UnterstUtzung von NeuerungenA/erbesserungen
von Einftihrungskursen

Gesamtkosten: SFr. 60'000.00
Beitrag LSB: SFr.26'600.00

Schaffen von Ausbildungsverbiinden: Zuger
Grossverbund

Gesamtkosten: SFr.240'000.00
Beitrag LSB: SFr. 106'700.00

Neue Modelle der Ausbildungsorganisation
zwischen Schule und Betrieb

Gesamtkosten: SFr.30'000.00
Beitrag LSB: SFr. 10'630.00

Leh rmeisterverein igungen

Subventionsbereich

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

Leh rstellenmarketing/Motivationskampagnen

Einf iihrungskurse

Ausbildungsverbiinde

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation / Ausbi ldungsverbUnde

Einf rihrungskurse

Lehrstellenmarketing/Motivationskam pagnen

Leh rstel lenmarketin g/Motivations kam pagnen

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Gesamtkosten
Beitrag LSB:

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

ProfilZug
Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

SFr.250'000.00
SFr. 106'000.00

SFr. 17'400.00
SFr. 3'000.00

SFr.70'000.00
SFr. 26'600.00

SFr. 100'000.00
SFr. 21'300.00

EinfUhrungskursmarkt. Konzeption und Promotion
neuer Modelle

Gesamtkosten: SFr.27'200.00
Beitrag LSB: SFr. 8'000.00

Zuger Leh rstel len m arketing

Berufsvorbereitungslehrjahr: Revision und Ausbau
der Vorlehre

Gesamtkosten: SFr.47'600.00
Beitrag LSB: SFr. 18'600.00

Vorlehren/lntegrationskurse
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Kanton: ZH

Kontaktperson:

Projekte

Lehrstellenmarketing in den Bezirken:
Lehrstellenakquisition in 7 regionalen Foren

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

lnformation, Koordination, Marketing
(Projektkoordination, Medienarbeit, lnternetauftritt,
PR etc.)

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Sozial- und Ausbildungsprojekt AXIS

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Lancierung der neuen Fachrichtung
'Sof twareappl i kation'

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Regionales Ausbildungszentrum Au

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Telef onischer Lehrstellennachweis LENA Tel

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Neue Anlehre PLUS: BauPraktiker

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

lnlormations- und Promotionsveranstaltung
'lngenieure frir die Schweiz'

Gesamtkosten:
Beikag LSB:

lnlormation und Motivation fUr Betriebe:
'Lehrlingsausbildung - gewusst wie'

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Hohersubvention ierung der Einf [ihrungskurse

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Machbarkeitsstudien
Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Leistungsvereinbarung:ja BeitragausLSB: SFr.5'342'000.00

Herr
Ren6 Anderhub
Mittelschul- u. Berufsbildungsamt des Kantons Zurich
Kaspar Escher - Haus
8090 Ztirich

Subventionsbereich

Leh rstel len marketin g/Motivationskam pagnen

Berufsinformation /
Leh rstel len marketing/M otivationskam pagnen

Vorleh ren/l nteg rationskurse

Leh rstel len marketing/Motivations kam pagnen

AusbildungsverbUnde

Berufsinformation

Vorlehren/lntegrationskurse / Berufsinf ormation

Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

Leh rstel len marketin g/Motivationskam pag nen

Einf iihrungskurse

Berufsinf ormation / Lehrstellenmarketing
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Sonderschau 'Berufe an der Arbeit'

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

'Lehrdihnliche Verhdltnisse': Konzeption und
Lancierung neuer Ausbildungsformen

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Verbund Landschaftsbau Wdidenswil

Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Lancierung des neuen Berufs'Kommunalpraktiker'
Gesamtkosten:
Beitrag LSB:

Berufsinformation

Berufsinformation

Ausbildungsverbunde

Leh rstel len marketin g/M otivationskam pagnen
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Projekte zu Lasten der Bundestranche:

BBT Nr.: 1

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 14'270.00

SFr.8'500.00

Herr
Franz Birchler
Schweiz. Milchwirtschaftlicher Verein
Gurtengasse 6
3001 Bern

Trdger: Schweiz. Milchwirtschaftlicher Verein

Projekt
Die Milchverarbeitungsberufe "Kiiser und
Molkerist" im lnternet

Subventionsbereich
Berufsinformation

BBT Nr.: 2

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
Festivaldes M6tiers de Montagne

Triiger: D6partement des finances et de l'6conomie
du canton du Valais

SFr.322'000.00

SFr.70'000.00

Monsieur
Marco Dini
Service industrie, commerce et travail
Avenue du MidiT
1951 Sion

Subventionsbereich
Berufsinformation

BBT Nr.: 3

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 60'000.00

SFr. 19'000.00

Frau
U. Remund
Schweizerischer Modegewebeverband
Gutenbrr.innenweg 23
3125 Toffen

Trdger: Schweizerischer Modegewerbeverband

Projekt
I nf ormationsbrosch Ure/Beruf sbild
Damenschneiderin/Damenschneider

Subventionsbereich
Berufsinlormation
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BBT Nr.: 4

Gesamtkosten: SFr.607'000.00

Beitrag aus LSB: SFr.400'000.00

Kontaktperson:

Trdger: Amt fi.ir Berufsbildung Kanton St' Gallen
und die Kantone: BL, GR, LU, SO, ZH

Herr
Werner Amacher
Amt frir Berufsbildung
Finanzen und Administration
Brilhlgasse 37
9004 St. Gallen

Projekt
"Lehrstellenmarketing" des interkantonalen
Verbundes der Berufsbildungsinformatik,
KOMPASS: LENA-lnternet und ILENA

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen

BBT Nr.: 5

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 169'000.00

SFr.90'000.00

Herr
Rolf Dietrich
Amt fur Berufsbildung
Herrenacker 9
8201 Schaffhausen

Trdger: Kant. Berufsbildungsamt Schaffhausen

Projekt
EinfUhrung der neuen Berufe der
Maschinenindustrie

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation / Ausbildungsverbunde

BBT Nr.: 6

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 41'000.00

SFr. 41'000.00

Herr
Claudio Ravizza
Eidgendssisches Personalamt
Lehrlingswesen
Bundesgasse 22
3003 Bern

Trdger: Eidgenossisches Personalamt

Projekt
Lehrstellenmarketing in der allg.
Bundesverwaltun g: lnternet/lntranet

Subventionsbereich
Berulsinformation
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BBT Nr.: 7
Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr.88'000.00

SFr.42'000.00

Herr
W. Fierz
Verband Schweizer Metzgermeister
Steinwiesstrasse 59
Postfach
8028 Ztlrich

Trdger: Verband Schweizer Metzgermeister

Projekt
Forderung von AusbildungsverbUnden im Beruf
Metzgerln in den westschweizer Kantonen
und im Tessin

Subventionsbereich
Einluhrungskurse

BBT Nr.: 8

Gesamtkosten: SFr. 2'064'826.00

Beitrag aus LSB: SFr.200'000.00

Kontaktperson: Herr
And16 Scherer
Schweizerische Metallunion
Seestrasse 105
Postfach
8027 Zirich

Projekt
Massnahmenplan 1998-2001 in der
Berulsbildun g der Metal lbauberuf e

Trfrger: Schweizerische Metallunion

Subventionsbereich
Berufsinformation /
Leh rstel len marketin g/M otivationskam pagnen

BBT Nr.: 10 rrdser:

Gesamtkosten: SFr.669'840.00

Beitrag aus LSB: SFr.500'000.00

Kontaktperson:

Forschungsinstitut fUr biologischen Landbau

Herr
lng.-Agr. ETH Lukas Kilcher
Forschungsinstitut ftir biologischen Landbau
Ackerstrasse
5070 Frick

Projekt

,,Neue Lehrstellen im Biolandbau"

Subventionsbereich

Lehrstel lenmarketing/Motivationskam pagnen
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BBT Nr.: 12

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 95'000.00

SFr.25'000.00

Herr
Martin lmhof
Verband Schweizerischer
Gebdudereinigungs-Unternehmer
Neuengasse 20
Postfach 6335
3001 Bern

Trdger: Verband Schweizerischer
Gebduderei n i gun gs-Unternehmer

Projekt
Werbekampagne Gebdudereinigungsleh re

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

BBT Nr.: 19

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 153'300.00

SFr.50'000.00

Trdger: Schweizerischer Modegewerbeverband

Frau
U. Remund
Schweizerischer Modegewerbeverband
Gutenbrtinnenweg 23
3125 Toffen

Projekt
Reorgan isation/Neustrukturierung von 4
Einfrihrungskursen im Beruf
Damenschneiderin/Damenschneider

Subventionsbereich
Einf rihrungskurse

BBT Nr.: 20

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr.434'325.00

SFr.45'000.00

Trdger: Maurerlehrhallen Sursee

Herr
Urs Waldisptihl
Maurerlehrhallen Sursee
6210 Sursee

Projekt
Anwenderkurse Maurerlehrlinge

Subventionsbereich
Einf [ihrungskurse
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BBT Nr.: 21

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Triger: Maurerlehrhallen Sursee

Subventionsbereich
Berufsinformation

SFr.297'825.00

SFr.50'000.00

Herr
Urs Waldisptihl
Maurerlehrhallen Sursee
6210 Sursee

Projekt
Nachwuchswerbeaktion mit dem lnfo-Fahrzeug

BBT Nr.: 22 Triger

Gesamtkosten: SFr. 2' 47 1'OOO.00

Beitrag aus LSB:SFr. 1'900'000.00

Kontaktperson: Herr
Robert Galliker
DBK-Sekretariat
Gtitschstrasse 6
6003 Luzern

Proiekt
Projekt zur Verbesserung der
Lehrstellensituation: 8 Teilprojekte in den
Bereichen Marketing, lnlormation, Koordination
und Erfahrungsaustausch, neue
Ausbildungsmodelle und -Berufe, hoch- und
n iederschwellige Angebote

Deutschschweizerische
Berufsbildungsdmter-Konferenz DB K

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation / Ausbildungsverbiinde /
Vorlehren / lntegrationskurse
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BBT Nr.: 23

Gesamtkosten: SFr. 2'760'500.00

Beitrag aus LSB: SFr.235'000.00

Kontaktperson:

Office d'orientation et de formation
professionnelle, Gendve

Trdger

Monsieur
Jean-Pierre Paillard
Service de la formation professionnelle
Rue Pr6vost-Martin 6
Case postale 457
1211 Gendve 4

Projekt
Projet pilote pour la r6forme des professions
Commerciales

Subventionsbereich
Einf Uhrungskurse

BBT Nr.: 26

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 131'316.00

SFr.30'000.00

Herr
Erich Burkhalter
Computer Online AG
Allmendstr.36
3014 Bern

Projekt
Verbundprojekt Lehrlingsausbildung "GO ON"

Trdger: Computer Online AG und
Ascom Berufsbildung, Bern

Subventionsbereich
AusbildungsverbUnde

BBT Nr.: 27

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
Kampagne "Jetzt ausbilden!" im
Bauhauptgewerbe

Trdger: Schweiz. Baumeisterverband SBV

SFr.65'000.00

SFr.40'000.00

Herr
Anton Cotti
Schweizerischer Baumeisterverband SBV
Weinbergstr.49
8006 Ztirich

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskam pagnen
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BBT Nr.: 30

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr.60'000.00

SFr. 45'000.00

Herr
HeiriMAchler
Rapperswilerstrasse 7
8630 RUT|ZH

Trdger: Schweizerischer Verband ftir
Photo-Handel und -Gewerbe

Projekt
Neuer Beruf - "Fotofinisher"

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen

BBT Nr.: 32

Gesamtkosten: SFr. 941'500.00

Beitrag aus LSB: SFr.350'000.00

Kontaktperson: Herr
Christian Jung
Obholzstrasse 5
8500 Frauenfeld

Projekt
Neuer Beruf : Mediamatiker/Mediamatikerin,
Grundausbildung in einem neuen Berufsleld

Trdger: Schweiz. lnteressengemeinschaft flir
die Aus- und Weiterbildung der
Mediamatiker/Mediamati keri n SIGM EDIA

Subventionsbereich
Leh rstel len marketing/Motivationskam pagnen

BBT Nr.: 33

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
Neuer Einf rihrungskurs'Bootbau'

Triiger: Schweizerischer Bootbauer-Verband

SFr.26'200.00

SFr. 15'700.00

Herr
Roland Zaugg
Schweizerischer Bootbauer-Verband
Schwerzenbachstrasse 1 0
81 17 FAllanden

Subventionsbereich
EinlUhrungskurse
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BBT Nr.: 34

Gesamtkosten: SFr. 2'580'000.00

Beitrag aus LSB: SFr.250'000.00

Kontaktperson:

Trdger: Arbeitgeberverband der Schweizer
Maschinenindustrie ASM

Herr
Hans Krebser
Arbeitgeberverband der
Schweizer Maschinenindustrie ASM
Fachstelle Berufsbildung
Brrihlbergstrasse 4
8400 Winterthur

Projekt
Entwicklung von Modell-Lehrgiingen fiir die
neuen ASM-Berufen

Subventionsbereich
Lehrstel lenmarketing/Motivationskam pagnen

BBT Nr.: 35

Gesamtkosten: SFr. 1'500'000.00

Beitrag aus LSB: SFr.250'000.00

Kontaktperson:

Projekt
Gesamtkonzept Lehrstellenmarketing
Swissmechanic

Trdger: Swissmechanic, Schweiz. Verband
mechanisch-tech nischer Betriebe

Herr
Robert Z. Welna
Swissmechanic, Schweizerischer Verband
mechanisch-technischer Betriebe
Zentralsekretariat
Mrihlfangstrasse 16
8570 Weinfelden

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

BBT Nr.: 36

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Trdger: Verband der Schweizer Druckindustrie VSD

SFr.80'000.00

SFr.20'000.00

Herr
Maurice Wicky
Verband der Schweizer Druckindustrie VSD
Schosshaldenstrasse 20
Postlach
3000 Bern 32

Projekt
lnternet- Lehrstellenborse des grafischen
Gewerbes

Subventionsbereich
Berulsinformation
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Gesamtkosten: SFr. 3'309'600.00

Beitrag aus LSB:SFr. 2'500'000.00

Kontaktperson: Frau
Ursula Huber
1 6+ Lehrstellenprojekt der Schweizerischen Konferenz
der Gleichstellungsbeauft ragten
Fabrikstrasse 17
8005 Ztirich

BBT Nr.: 37

Projekt
1 6+ Lehrstellenprojekt der Schweizerischen
Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten

Trdger: Schweizerische Konferenz der
Gleichstel I un gsbeauftragten (SKG)

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskam pagnen /
Ausbi ldungsverbiinde / Berufsinformation

BBT Nr.: 38

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
Lehrstellenmarketing SVDW

Trdger: Schweizerischer Verband
Dach und Wand SVDW

SFr.400'000.00

SFr.50'000.00

Herr
Werner Meier
Schweizerischer Verband Dach und Wand SVDW
Lindenstrasse 4
9240 Uzwil

Subventionsbereich
Leh rstel len marketi n g/Motivations kam pag nen

BBT Nr.: 39

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
Berufslehre Schweiz - Lehrstellen fUr junge
Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer

Trdger: Verein zur Ftirderung der Ausbildung
junger Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer (AJAS)

SFr. 199'500.00

SFr.50'000.00

Herr
Dr. Beat Koelliker
Verein zur Fdrderung der Ausbildung junger
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer AJAS
Alpenstrasse 26
3000 Bern 16

Subventionsbereich
Berufsinformation
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BBT Nr.: 40

Gesamtkosten: SFr. 1'850'000.00

Beitrag aus LSB:SFr. 1'100'000.00

Kontaktperson:

Trdger: Conf6rence des offices cantonaux de
formation professionnelle de Suisse romande
et du Tessin - CRFP

Monsieur
L6vy Dubuis
Conf6rence des offices cantonaux de formation
professionnelle de la Suisse romande et du Tessin
case postale 4
2007 NeuchAtel

Proiekt
Campagnes de promotion de I'apprentissage:
(2 campagnes, dont 1 d I'intention des femmes)

Subventionsbereich
Leh rstel len marketin g/Motivationskam pagnen

BBT Nr.: 41 Trdger: Verband Hauswirtschaft Schweiz

Gesamtkosten: SFr. 254'810.00

Beitrag aus LSB: SFr.200'000.00

Kontaktperson: Frau
Margrit John-Bussinger
Verband Hauswirtschaft Schweiz
Maiackerweg 14
8964 Rudolfstetten

Projekt
Neue 3jiihrige Berufslehre im Berufsfeld
Hauswirtschaft

Subventionsbereich
Leh rstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinformation

BBT Nr.: 42

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 188'800.00

SFr. 75'000.00

Herr
Res Marty
SGAB
Ausstellungsstr. 80
8005 Ziirich

Projekt
Buchprojekt: "Berufswahl in Theorie und
Praxis"

Trdger: Schweiz. Gesellschaft flir angewandte
Berufsbildungsforschun g (SGAB),
Schweiz. Verband fiir Berufsberatung (SVB)

Subventionsbereich
Berufsinlormation
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BBT Nr.: 43

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB

Kontaktperson:

Proiekt
Encouragement d I'apprentissage
D6marche APP'ART

Trdger: Fondation Apprenti-e-s Suisse / Dialogue

SFr.69'000.00

SFr. 15'000.00

Monsieur
Jacques Laurent
D6partement de l'instruction publique et des affaires
culturelles
Place des Halles 8
2000 NeuchAtel

Subventionsbereich
Lehrstellenmarketing/Motivationskampagnen /
Berufsinlormation

BBT Nr.: 44

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB

Kontaktperson:

Projekt
Modellfiir ein 12. Schuljahr:
'Lernend arbeiten - arbeitend Lernen'

Trdger: Konferenz der Regionalen Oberstufe
Juras[idfuss

SFr.324'300.00

SFr.70'000.00

Herr
Klaus Neumann
Konferenz der Regionalen Oberstufe Jurastidfuss
Aeusserer LAngacker 238
4952 Eriswil

Subventionsbereich
Vorleh ren/lntegrationskurse

BBT Nr.: 48

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Triger: Amt f0r Berufsbildung und Berufsberatung
des Kantons Thurgau

SFr. 165'000.00

SFr. 60'000.00

Herr
E. Zehnder
Amt ftir Berufsbildung und Berufsberatung
Zentralstelle frir Berufsberatung
St. Gallerstr. 11

8500 Frauenfeld

Projekt
Lehrstellennachweis auf lnternet: Anschluss
an den interkantonalen Verbund

Subventionsbereich
Berufsinformation
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BBT Nr.: 49

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB

Kontaktperson:

Trdger: Schweiz. Carrosserieverband (VSCI)

SFr. 108'750.95

SFr.50'000.00

Herr
Felix Pohl
Schweizerischer Carrosserieverband VSCI
Fegergasse 26
Postfach
4800 Zofingen

Projekt
Aktualisierung von Lehrmitteln des
Schweizerischen Carrosserieverbandes VSCI

Subventionsbereich
Einf uhrungskurse

BBT Nr.: 50

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr.9'000.00

SFr.4'500.00

Trdger: Schweizerische
Gastronomiefachleh rer-Verei ni gun g (SGFV)

Herr
Walter Schudel
Priisident SGFV
Sunnenbergstr. 9
8447 Dachsen

Projekt
Aktion zur Unterstritzung der Lehrbetriebe fUr
die Ausbildung von Lehrtdchtern und Lehrlingen
im Gastgewerbe

Subventionsbereich
Leh rstel len m arketin g/Motivationskam pagnen

BBT Nr.: 51

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
GrUne Berufe im lnternet

SFr.41'015.00

SFr.20'000.00

Herr
Simon Mahrer
Schweizerischer Bauernverband
Dept. Agrarwirtschaft und lnternat. Beziehungen
Laurstr.10
5200 Brugg

Trdger: Schweizerischer Bauernverband (SBV)

Subventionsbereich
Berufsinformation
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BBT Nr.: 52

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr.379'620.00

SFr. 90'000.00

Trdger: Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen

Herr
Hans Schirmer
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
9043 Trogen

Projekt
Multikulturelles Vorlehrjahr

Subventionsbereich
Vorleh ren/l nteg rationskurse

BBT Nr.: 53

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 160'000.00

SFr.20'000.00

Herr
Andr6 Scherer
Schweizerische Metallunion
Abteilung Berufsbildung
Seestr. 105
Postfach
8027 Zirich

Trdger: Schweizerische Metallunion SMU

Projekt
Leitbild Aus- und Weiterbildung im Metallbau

Subventionsbereich
Berufsinformation

BBT Nr.: 54

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 215'000.00

SFr.85'000.00

Herr
Manfred Ruch
Schweizer Hotelier-Verein
Monbijoustr.l30
Postfach
3001 Bern

Projekt
Projekte der Hotelier-Vereinigung (Lehr- und
Schnupperleh rstellenborse,
Anlehrklassen,Handbuch fUr KV-Lehrlinge im
Gastgewerbe)

Trdger: Schweizer Hotelier-Verein

Subventionsbereich
Le h rste I I e n m a rketi n g/M ot ivat i o n s kam pag n e n
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BBT Nr.: 55

Gesamtkosten: SFr.600'000.00

Beitrag aus LSB: SFr. 150'000.00

Kontaktperson: Monsieur
A. Vogeli
CERULEUM
Ecole d'arts visuels
Grob6ty & Vogeli
Rue A.-de-Saint-Exup6ry 6
1700 Fribourg

Projekt
Nouvelle profession: Concepteur en Multimedia

Trdger: CERULEUM, Ecole d'arts visuels, Lausanne

Subventionsbereich
Einf rihrungskurse

BBT Nr.: 56

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr.258'000.00

SFr.36'000.00

Trdger: Schweizerische Treuhdnderschule (STS)

Frau
Gabriela lngold
Schweiz. Treuhdnderschule STS
Basteiplatz 7
8001 Zririch

Projekt
Einftihrungskurs fuir Treuhdnder Lehrlinge
im 1. Lehrjahr

Subventionsbereich
Einf rihrungskurse

BBT Nr.: 57

Gesamtkosten: SFr. 5'240'000.00

Beitrag aus LSB:SFr. 2'660'000.00

Kontaktperson:

Trdger: Association suisse pour l'orientation
scolaire et professionnelle ASOSP

Madame
Florence de Bondeli
Association suisse pour I'orientation
scolaire et professionnelle
Zririchstrasse 98
8600 Dtlbendorf 1

Projekt
Coordination et int6gration des projets
multim6dias/lnternet d'information/documentation

Subventionsbereich
Berufsinformation
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BBT Nr.: 58

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
Valorisation des recherches sur la rupture
d'apprentissage et sa pr6vention

Tr6ger: lnstitut universitaire de m6decine
sociale et pr6ventive ; Lausanne

SFr. 1 1 1'000.00

SFr. 85'000.00

Monsieur
Prof. P.-A. Michaud
lnstitut universitaire de m6decine sociale et pr6ventive
IUMSP
17, rue du Bugnon
1 005 Lausanne

Subventionsbereich
Berufsinformation

BBT Nr.: 59

Gesamtkosten: SFr. 3'1 20'000.00

Beitrag aus LSB: SFr. 100'000.00

Kontaktperson: Herr
Martin Johner
Sonnhalde 14
3210 Kerzers

Projekt
Fremdsprachliches zehntes Schuljahr

Trdger: Erziehungsdirektion des Kantons Freiburg
und EDK Nordwest-Schweiz

Subventionsbereich
Vorleh ren/l ntegrationsku rse

BBT Nr.: 62

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
Lernfestival 1999

SFr.500'000.00

SFr.80'000.00

Herr
Dr. And16 Schliifli
SVEB
Oerlikonerstrasse 38
Postlach 270
8057 Zririch

Trdger: Schweizerische Vereinigung liir
Erwachsenenbildung (SVEB)

Subventionsbereich
Leh rstel len marketin g/Motivations kam pagnen
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BBT Nr.: 63

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Trdger: Verband Schweizerischer
Elektro-lnstal lationsf irmen (VSEI)

SFr. 135'000.00

SFr.24'500.00

Herr
Walter Rechsteiner
Prtisident Berufsbildungskommission VSEI
Langelenstrasse 10A
9100 Herisau

Projekt
Einf Uhrungskurse der Montage-Elektriker

Subventionsbereich
Einfiihrungskurse

BBT Nr.: 65

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Triiger: 'lngenieure ftir die Schweiz von morgen'

SFr.45'000.00

SFr. 15'000.00

Frau
Marina de Senarclens
lngenieure f0r die Schweiz von morgen INGCH
Freigutstrasse 8
8027 Zirich

Projekt
Sensibilisierung der lnformatikbranche fUr die
Schaff ung von Lehrstellen

Subventionsbereich
Leh rstel lenm arketing/Motivationskam pag nen

BBT Nr.: 66

Gesamtkosten: SFr.896'500.00

Beitrag aus LSB: SFr.700'000.00

Kontaktperson: Frau
Ana Maria Witzig-Marinho
Eidgenossische AuslAnderkommission (EAK)
Monbijoustr.9l
3003 Bern

Trdger: Eidgenossische Ausldnderkommission (EAK)

Projekt
Verbesserung der beruflichen Zukunft junger
Migrantinnen und Migranten

Subventionsbereich
Leh rstel lenmarketing/Motivationskam pagnen /
Berufsinformation
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BBT Nr.: 67

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr.37'480.00

SFr.30'000.00

Monsieur
Michel Nussbaumer
Spectrum-Procitel S. d r. I

Chercottaz 33
1606 Forel-Lavaux

Trdger: Groupe d'int6r6t i but non commercial,
Spectrum-Procitel S. i r. l.

Projekt
CD-Rom: La m6tamorphose du travail

Subventionsbereich
Berufsinformation

BBT Nr.: 68

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
lnformationskampagne ftir die Berufe der
visuellen Komm unikation

Trdger: Viscom, Schweizerischer Verband ftir
visuelle Kommunikation

SFr. 144'000.00

SFr.20'000.00

Herr
Peter Theilkiis
Viscom, Schweizerischer Verband ltir visuelle
Kommunikation
Schosshaldenstrasse 20
3000 Bern 32

Subventionsbereich
Berufsinformation

BBT Nr.: 69

Gesamtkosten: SFr.350'000.00

Beitrag aus LSB: SFr.350'000.00

Kontaktperson: Monsieur
Michel Nussbaumer
Spectrum-Procitel S. d r. I

Chercottaz 33
1606 Forel-Lavaux

Projekt
Projet d'information: 'La vie des m6tiers et
des 169ions canton de Vaud'

Trdger: Groupe d'int6r€t d but non commercial,
Spectrum-Procitel S. i r' l.

Subventionsbereich
Berufsinformation
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BBT Nr.: 71

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Projekt
Massnahmen zur Verbesserung des
Leh rstellenangebots im Berufsfeld
Oberf liichentechnik

Trdger: Schweizer Stiftung fiir Oberfldchentechnik

SFr. 195'000.00

SFr.80'000.00

Herr
Peter Nuspliger
SSO
Schweizer Stiftung fur Oberfltichentechnik
Bundesgasse 16
Postfach 7426
3001 Bern

Subventionsbereich
Berufsinf ormation / Lehrstellenmarketing

BBT Nr.: 72

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

Trdger: SwissBeton

SFr.98'000.00

SFr.50'000.00

Herr
Peter G. Winter
SwissBeton
Geschiiftsstelle
Konizstrasse 133
3000 Bern 21

Projekt
Lehrstellenmarketing "Zementer"

Subventionsbereich
Berufsinformation /
Leh rstel len marketing/Motivationskam pagnen

BBT Nr.: 73 Trdger: Groupe Contact Jeunesse (G.C.J.)

Gesamtkosten: SFr.230'000.00

Beitrag aus LSB: SFr. 150'000.00

Kontaktperson: Monsieur
Gilles Meystre
Groupe Contact Jeunesse (G.C.J.)
Case postale 16
1000 Lausanne 9

Projekt
Antenne'Futur'app': un lien permanent entre les
luturs apprenti-e-s et les patrons

Subventionsbereich
Berufsinformation
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BBT Nr.: 75

Gesamtkosten: SFr.663'000.00

Beitrag aus LSB: SFr.339'000.00

Kontaktperson: Herr
Dr. EmilWettstein
Berufsbildungsprojekte
Nordstrasse 138
8037 Ztirich

Projekt
Mediendienst und Dokumentation f0r die
Berufsbildung: "lNFO-PARTNER Bildung &
Arbeit"

Trdger: Schweiz. Gesellschaft fiir angewandte
Berufsbildungsforschung (SGAB),
Deutschschweizerische
Berufsbildungsdmter-Konferenz (DB K),
Schweiz. Verband fiir Berufsberatung (SVB),
Verei n f ii r Arbeitsmarktkomm u n i kation (Vf AK)

Subventionsbereich
Berufsinformation

BBT Nr.: 76

Gesamtkosten:

Beitrag aus LSB:

Kontaktperson:

SFr. 165'350.00

SFr.45'000.00

Herr
Thomas Meyer
Mig ros-Genossenschafts-Bund
Koordination Lehrlingswesen M-Gruppe
Limmatstrasse 152
8031 Ztirich

Trdger: MIGROS Genossenschafts-Bund, Ziirich

Projekt
KV-4MAT, MIG ROS Genossenschafts-Bund

Subventionsbereich
AusbildungsverbUnde
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Verzeichnis der Auskunftspersonen 1 998

Herr A. Abt

Herr W. Amacher

Herr R. Anderhub

Herr U. Berger

Herr K. Bodenmann

Herr H.U. Buhrer

Herr A. Butler

Herr A. Cotti

Herr R. Dietrich

Herr L. Dubuis
Herr A. Rey

Herr B. Fankhauser

Herr J.M. Frdre

Herr R. Galliker

Ausbildungszentrum Wynental AZff
Alu Menziken

Kant. Amt fur Berufsbildung

Kant. Mittelschul- und
Berufsbildungsamt

Kant. Amt fUr Berufsbildung und
Berufsberatung

Kant. Amt fur Berufsbildung

Kant. Amt fur Berufsbildung

Kant. Amt fur Berufsbildung

Schweiz. Baumeisterverband SBV

Kant. Amt fur Berufsbildung

Service cantonal de la formation
professionnelle

Kant. Amt fur Berufs- und
Studienberatung

CMC Carl Maier & Cie. AG,
Ausbildungsverbund AVI L

Office d'orientation et de formation
professionelle

Deutschschweizerische
Berufsbi ldungsdmter-Konf erenz DBK

7000 Chur

6371 Stans

8200 Schaffhausen

1211 Gendve 4

6003 Luzern

5737 Menziken

9004 St. Gallen

8090 Zirich

8500 Frauenfeld

9004

8201

5001

8006

8201

1950

St. Gallen

Schaffhausen

Aarau

Zirich

Schaffhausen

Sion

Herr S. Eisenring Kant. Amt fur Berufsbildung

Herr
Herr

Herr
Herr

K. Fallegger
A. Felber

N. Gruntz
Ch. Hauenstein

R. Hensel
E. Schuler

Herr F. Gubler Service de la formation technique et
professionnelle

2302 La Chaux-de-Fonds

Herr Kant. Amt fur Berufsbildung 6430 Schwyz
Herr

Frau U. Huber 8005 Zirich

Herr M. lmhof 3001 Bern

Kantonales Amt fur Berufsbildung 4410 Liestal

Schweizerische Konferenz der
G leichstel lun gsbeauftragten (SKG )

Verband Schweizerischer
Gebdudereinigungs-Unternehmer

Frau M. John-Bussinger Verband Hauswirtschaft Schweiz 8964 Rudolfstetten
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Herr
Frau

Herr M. Johner

Herr H. Kempf

L. Kilcher
R. K6nig

M. KnobelHerr

Herr Dr. B. Koelliker

Herr H. Krebser

Herr J.Ch. Lathion

Herr J. Laurent

Herr
Frau

Herr S. Mahrer

Herr Ch. Marbach

Herr R. Marty

Herr W. Meier

Erziehungsdirektion des Kantons
Freiburg

Kant. Amt fur Berufsbildung

Forschungsinstitut fur biologischen
Landbau

Kant. Amt fur Berufsbildung

Verein zur Forderung der Ausbildung
junger Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer (AJAS)

Schweizerische Gesellschaft fur
an gewandte Berufsbildungsforschung
(sGAB)

Schweizerischer Verband Dach und
Wand SVDW

Kant. Erziehungs- und
Kulturdepartement Gruppe Berufs- und
Erwachsenenbildung

3210 Kerzers

6460 Altdorf UR

5070 Frick

6301 Zug

3000 Bern 16

8400 Winterthur

Gendve 4

Neuchdtel

3007 Bern

4502 Solothurn

Brugg

Basel

8005 ZtJrich

9240 Uzwil

6002 Luzern

Arbeitgeberverband der Schweizer
Maschinenindustrie ASM

Service de la formation professionelle 1211

D6partement de I'instruction publique 2000
et des affaires culturelles

Herr Ch. Lehmann Kant. Amt fur Berufsbildung

Ludi
leKel

H
M r

Kant. Amt fur Berufsbildung und
Berufsberatung

Schweizerischer Bauernverband (SBV) 5200

Kant. Amt fUr Berufsbildung und 4005
Berufsberatung

Herr
Herr

Dr. H. Meyer
S. Arfini

Herr V. Nembrini

Herr K. Neumann

Herr J.P. Paillard

Divisione della formazione
professionale

6932 Breganzona

Konferenz der Regionalen Oberstufe 4952 Eriswil
Jurasudfuss

Office cantonal d'orientation et de
formation prof essionnelle

1211 Gendve

Office cantonal de la formation
professionelle

Herr H. Perler 1701 Fribourg
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Herr F. Pohl

Herr J.L. Portmann

Frau U. Remund

Schweizerischer Carrosserieverband
(vscr)
Service de la formation professionnelle

Schweizerischer
Modegewerbeverband

Service de la formation professionnelle

Schweizer Hotelier-Verein

Schweizerische Metallunion

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi

Schweizerische Vereinigung f ur
Erwachsenenbildung (SVEB)

Bundesamt fur Berufsbildung und
Technologie (BBT)

Schweizerische
Gastronomiefachleh rer-Vereinigung
(sGFV)

Bureau de l'6galit6 entre les femmes et
les hommes

CERULEUM, 6cole d'arts visuels

4800

2800

3125

Zofingen

Del6mont

Toffen

Herr Dr. A. Schliifli

Herr W. Schudel

Frau S. Siggen

J.P. Rochat

M. Ruch

A. Scherer

H. Schirmer

A. Vogeli

U. Waldispuhl

R.Z. Welna

Herr

Herr

Herr

Herr

Herr

Herr

Herr

1014

3001

8027

9043

8057

Lausanne

Bern

Zurich

Trogen

ZLrich

Herr Ch. Schmitter 3003 Bern

Herr A. Schnellmann Kantonales Amt fur Berufsbildung 6060 Sarnen

8447 Dachsen

1018 Lausanne

Maurerlehrhallen Sursee

Swissmechan ic, Schweizerischer
Verband mechanischtechnischer
Betriebe

Berufsbildungsprojekte 8037 Zurich

Verband der Schweizer Druckindustrie 3000 Bern 32
VSD

1700

6210

8570

Fribourg

Sursee

Weinfelden

Herr

Herr

Dr. E. Wettstein

M. Wicky

Frau A.M.Witzig-Marinho EidgendssischeAusldnderkommission 3003 Bern
(EAK)

Herr J. Wyler Kantonal-Solothu rnischer
Gewerbeverband

4502 Solothurn


