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Albert Mehrabian’s studies in nonverbal
communication

Albert Mehrabian’s studies in nonverbal
communication
Albert Mehrabian’s famous formula expressing the dominance of nonverbal communication
is derived from two studies he carried out with colleagues in 1967. They were pioneering
studies in the study of nonverbal communication. But they were contrived, methodologically
unsound by today’s standards, and limited in their real-world application.

This page is support for my blog post Why the stickiest idea in presenting is just plain wrong.

Here I describe Mehrabian’s experiments in detail, and quote extensively from critiques of the
methodology used in the experiments.

Mehrabian’s !rst experiment
In the !rst study with Morton Wiener, he set out to investigate how people judged a speaker’s
feelings where what the speaker said was inconsistent with the tone of voice used. Mehrabian
wanted to !nd out which was more important: the content (the words the speaker used) or
the tone.

Two female speakers were employed to read nine di"erent words (three positive
“dear””thanks” “honey”, three neutral “maybe” “oh” “really”and three negative “brute” “don’t”
“terrible”), each spoken with three di"erent tones (positive, neutral and negative towards an
imaginary addressee). These were  recorded.

Three groups of 10 participants were then asked to listen to the recordings and rate the
degree of positive attitude of the speaker. They were given di"erent instructions in making
their judgement:

Group 1: Pay attention to only the content

Group 2: Pay attention to only the tone of voice

Group 3: Pay attention to all the information available.
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Mehrabian and Wiener found that:

The results indicate that judgements of attitude from “inconsistent” messages involving
single words spoken with intonation are primarily based on the attitude carried in the
tonal component.

Mehrabian’s second experiment
This experiment was carried out with Susan Ferris. It was also about  how people judged the
feelings of a speaker. But this time instead of looking at the relative importance of tone
versus content, Mehrabian and Ferris looked at the relative importance of tone versus facial
expression. The impact of content was minimalized by choosing the most neutral word that
they could !nd: “maybe”.

This time, three tones of voice (recordings of three female speakers saying the word “maybe”
in three di"erent ways) were combined with three facial expressions (photos of three female
models).

They found that facial expression was approximately 1.5 times more important than tone of
voice in judging the attitude of the speaker.

Mehrabian’s famous formula
At the end of this second research paper, Mehrabian and Ferris attempted to integrate the
!ndings from both experiments. They say:

It is suggested that the combined e"ect of simultaneous verbal, vocal and facial attitude
communications is a weighted sum of their independent e"ects – with the coe#cients of
.07, .38 and .55, respectively.

They don’t show how they combined the results of the two experiments and arrived at this
formula. But it’s worth noting that neither experiment looked at all three communication
channels together.

For other useful descriptions of Mehrabian’s studies see:

The Myth of  “Nonverbal Dominance

Contributions of di"erent modalities to Content

Mehrabian’s limitations



Mehrabian has always been clear that the results of these studies are limited in application. In
the !rst research paper he says:

These !ndings regarding the relative contribution of the tonal component of a verbal
message can be safely extended only to communication situations in which no additional
information about the communicator-addressee relationship is available.

On his website Mehrabian says:

Please note that this and other equations regarding relative importance of verbal and
nonverbal messages were derived from experiments dealing with communications of
feelings and attitudes (i.e., like-dislike). Unless a communicator is talking about their
feelings or attitudes, these equations are not applicable.

What other researchers have said
Mehrabian’s !ndings in these two papers (together with other papers of that era using similar
methodologies that also trumpeted the dominance of nonverbal messages) have been
discussed by subsequent researchers in the !eld. The have identi!ed a number of
methodological shortcomings in the experimental methodologies employed by Mehrabian
and others in that era.

It is di#cult to reach conclusions from these experiments because of a number of
methodological shortcomings. Most studies presented only a few stimulus persons
(usually one or two) in an arti!cial interpersonal situation (an actor demonstrating an
emotion). The question of whether the importance of a channel might depend on or
interact with the type of information being judged, the characteristics of the observer
making the judgement, or the characteristics of the stimulus person being rated has not
been considered in most experiments. (Ekman, Friesen, o”Sullivan and Scherer 1980)

In 1977 Archer and Akert said:

…this conclusion rests upon a highly speci!c experimental base, and the question has
never been addressed more generally, using natural sequences of behavior. The external
generalizability of most studies in this area has been undermined by three non-
naturalistic design features:
(a) the use of context-free nonverbal channels, often in arti!cial isolation from other
communication channels;



(b) the use of posed channel contradictions (eg: positive content intentionally said in a
negative voice) which are uncommon outside the laboratory; and
(c) a narrow focus on judgments about emotions, ignoring other aspects of person
perception and interpretation.

Krauss, Apple, Morency, Wenzel and Winton (1981) point out that the Mehrabian studies are
based on the assumption that the stimulus person is capable of communicating “facial
expression and vocal contours that are identi!ed by others as representing speci!c a"ects”:

…to the extent that a"ective information cannot be transmitted via a particular channel, it
is unlikely that the channel will contribute importantly to the perception of a"ect.

Walbott and Scherer (1986) consider the problem of !nding natural “stimulus material’ to use
in these experiments:

As far as naturalness is concerned, one of the major problems is the persistent use of
monologues for the emotional portrayal. In most cases, senders are given a set of
standard verbal material and are asked to deliver this text with various emotional
meanings to the microphone,as it were. This is, of course, a rather untypical situation,
particularly for nonprofessional actors, and it is quite possible that individual conceptions
of declamatory style rather than attempts at realistic emotional portrayal are obtained.

Walbott and Scherer designed an experiment to look at the di"erences in the abilities of
‘senders’ to express particular emotions. They used professional actors and found that there
were large di"erences in their abilities to express particular emotions.

Jones and LeBaron (2002) say in relation to studies of verbal and nonverbal messages in the
1960s:

Many of these early investigations were based on a “channel summation” model…
Subsequent research showed that the channel summation model was too simple,
especially when it was used to create formulas for the relative contributions of di"erent
channels to the overall impressions of observers.

Jeremy Dean, a psychology doctoral student and psychology blogger says:

Perhaps an even stronger criticism of these studies relates to their ‘demand
characteristics’. Demand characteristics is a term psychologists use when they are



referring to participants in an experiment acting in ways they think the experimenter
wants them to act. People generally want to please, they want to go with the $ow. So if
they can work out what the experimenter is after, they’ll often try and give it to them.
So, when watching videos in these experiments it will be obvious to participants the
speeches are acted, not spontaneous. Participants pick up on what the experimenter
wants from the social cues provided. Indeed, one study has found that when the purpose
of the experiment is actually well-camou$aged from the participants, the dominance of
nonverbal communication disappears [emphasis added] (Trimboli & Walker, 1987).

All of these critiques apply to Mehrabian’s 1967 studies in nonverbal communication.

References
Archer D., & Akert R. M. (1977) Words and everything else: verbal and nonverbal cues in social
interpretation. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 443-449.Mehrabian A., & Wiener
M. (1967) Decoding of inconsistent communications. Journal of Personality and Social
Psychology, 6, 109-114.

Ekman, P., Friesen, W. V., O”Sullivan, M., &Scherer, K. (1980). Relative importance of face,
body, and speech in judgements of personality and a"ect. Journal of Personality and Social
Psychology, 38, 270-277.Mehrabian A., & Ferris S. R. (1967) Inference of attitudes from
nonverbal communication in two channels. Journal of Consulting Psychology, 31, 248-452.

Jones E. J., & LeBaron C. D. (2002) Research on the relationship between verbal and nonverbal
communication: emerging integrations. Journal of Communication. Special Issue, 52, 499-521.

Krauss, R. M., Apple, W., Morency, N. Wenzel, C., &Winton, W. (1981) Verbal, vocal and visible
factors in judgements of another’s a"ect. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 312-
320.

Trimboli, A. & Walker, Michael B. (1987) Nonverbal dominance in the communication of a"ect:
A myth? Journal of Nonverbal Behavior. 11, 180-190.

Wallbott H. G., & Scherer K. R. (1986) Cues and channels in emotion recognition. Journal of
Personality and Social Psychology, 51, 690-699.



Fortbildungsprogramm 2021

%HUDWXQJ�¥�4XDOLí]LHUXQJ�¥�3URMHNWH

JETZT
PLW�3URJUDPPEHUHLFK 

DIGITALE
VERWALTUNG

)R
UW
EL
OG
XQ
JV
SU
RJ
UD
P
P
��
��
�



Inhaltsverzeichnis

� | )RUWELOGXQJVSURJUDPP�����

NEU   9RQ�GHU�)DFKDEWHLOXQJ�DQ�GLH�3UHVVHVWHOOH��,QIRUPDWLRQHQ�I�U�GLH�3UHVVHDUEHLW 
DXIEHUHLWHQ�¥�6HPLQDU�PLW�2QOLQH�$QWHLOHQ�����������  .......................................................................................................... � ��
3UHVVHPLWWHLOXQJHQ�¥�,QWHQVLYZRUNVKRS�����������  ..................................................................................................................... � ��
)RWRV�I�U�GLH�3UHVVH��XQG�gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW��(UVWHOOXQJ�XQG�(LQVDW]�����������  ............................ � ��
)RWRJUDíHUHQ�I�U�GLH�3UHVVH��XQG�gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW�¥�$XIEDXVHPLQDU�I�U 
)RUWJHVFKULWWHQH�����������  ....................................................................................................................................................................................... � ��
)RWRJUDíHUHQ�PLW�GHP�6PDUWSKRQH�¥�I�U�'RNXPHQWDWLRQ��3UHVVH��XQG�gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW 
����������  ......................................................................................................................................................................................................................................... � ��
%HZHJWELOGNRPPXQLNDWLRQ�����������  ......................................................................................................................................................... � ��
7H[WH�I�U�GLH�,QWHUQHWVHLWH�XQG�GDV�,QWUDQHW�¥�,QWHQVLYZRUNVKRS�����������  ............................................... � ��
6FKUHLEWUDLQLQJ�I�U�1HZVOHWWHU�5HGDNWLRQHQ�¥�,QWHQVLYZRUNVKRS�����������  ............................................ � ��
5HGHQ�HQWZHUIHQ�XQG�VFKUHLEHQ�¥�.RPELQLHUWHV�*UXQG��XQG�$XIEDXVHPLQDU�����������  ........... � ��
NEU  6WRU\WHOOLQJ�XQG�7KHPHQVHWWLQJ�¥�*HVFKLFKWHQ�HQWZLFNHOQ�XQG�HUIROJUHLFK�LQ�GHU 
gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW�QXW]HQ�����������  ..................................................................................................................................................... � ��
7H[WHQ�LQ�(LQIDFKHU�XQG�/HLFKWHU�6SUDFKH�����������  ............................................................................................................... � ��
Pressearbeit
3UHVVHDUEHLW�¥�%DVLVVHPLQDU�����������  ....................................................................................................................................................... � ��
0HGLHQUHFKW�¥�,QWHQVLYZRUNVKRS�����������  ........................................................................................................................................ � ��
.ULVHQ�35
35�XQG�.RPPXQLNDWLRQ�LQ�.ULVHQVLWXDWLRQHQ�����������  ....................................................................................................... � ��
9HUDQVWDOWXQJVPDQDJHPHQW
3URWRNROOIUDJHQ�EHL�GHU�9RUEHUHLWXQJ�XQG�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�9HUDQVWDOWXQJHQ�����������  ......... � ��
3URWRNROOIUDJHQ�¥�,QWHQVLYZRUNVKRS�����������  ................................................................................................................................ � ��
.RQ]HSWLRQ�XQG�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�'LDORJIRUHQ�����������  .............................................................................................. � ��
Medienauftritt
0HGLHQDXIWULWWH�����������  ......................................................................................................................................................................................... � ��
6WLPP��XQG�6SUHFKWUDLQLQJ�¥�%DVLVVHPLQDU����������� ...........................................................................................................� ��
6WLPP��XQG�6SUHFKWUDLQLQJ�¥�,QWHQVLYZRUNVKRS�����������  .............................................................................................� ��
6SUHFK��XQG�$UWLNXODWLRQVWUDLQLQJ�¥�(LQ]HOFRDFKLQJ����������� ...................................................................................� ��
0HGLHQDXIWULWWH�¥�(LQ]HOFRDFKLQJ�����������  .......................................................................................................................................� ��

*HVSUlFKVI�KUXQJ�XQG�3UlVHQWDWLRQ��I�U�GLH�/DXIEDKQJUXSSH���XQG�GLH�/DXIEDKQJUXSSH����
Einstiegsebene 1)
*UXQGODJHQ�GHU�.RPPXQLNDWLRQ
6lFKV/92 �*UXQGODJHQ�GHU�=XVDPPHQDUEHLW�XQG�*HVSUlFKVI�KUXQJ�¥�%DVLVVHPLQDU 
����������  ..........................................................................................................................................................................................................................................� ��
*UXQGODJHQ�GHU�=XVDPPHQDUEHLW�XQG�*HVSUlFKVI�KUXQJ�¥�%DVLVVHPLQDU�I�U 
7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH�����������  ...............................................................................................................................................................................� ��
*HVSUlFKVI�KUXQJ�PLW�%�UJHUQ�LQ�NRQîLNWKDOWLJHQ�6LWXDWLRQHQ�����������  ....................................................� ��
(UIROJUHLFKH�=XVDPPHQDUEHLW�XQG�NROOHJLDOHU�8PJDQJ�DXI�0LWDUEHLWHUHEHQH�����������  ........... � ��
.RPPXQLNDWLRQ�XQG�=XVDPPHQDUEHLW�I�U�%HUXIVHLQVWHLJHU�¥�%DVLVVHPLQDU�����������  ................. � ��
.RPPXQLNDWLRQ�XQG�6HNUHWDULDWVDUEHLW�LP�9RU]LPPHU�����������  .............................................................................. � ��
6RXYHUlQ�LP�6HNUHWDULDW�¥�/HKUJDQJ�����������  ............................................................................................................................... � ��
*XW�RUJDQLVLHUW�LP�6HNUHWDULDW��íQGHQ�VWDWW�VXFKHQ�����������  ..................................................................................... � ��
'HU�6HUYLFHEHUHLFK�¥�HUVWHU�$QODXISXQNW�LQ�HLQHU�%HK|UGH�����������  ................................................................. � ��
7HOHIRQWUDLQLQJ�����������  ........................................................................................................................................................................................... � ��
.RQîLNWPDQDJHPHQW
'HHVNDODWLRQ�¥�GHU�NRQVWUXNWLYH�8PJDQJ�PLW�H[WUHPHQ�(PRWLRQHQ�XQG�$JJUHVVLRQ 
���������� ......................................................................................................................................................................................................................................... � ��
.RQîLNWEHZlOWLJXQJ�DP�$UEHLWVSODW]�����������  ............................................................................................................................. � ��
9HUKDQGOXQJVI�KUXQJ
6lFKV/92 �9HUKDQGOXQJVI�KUXQJ�����������  ............................................................................................................................................. � ��
Präsentation
6lFKV/92 �5KHWRULN�¥�GLH�.XQVW�GHU�IUHLHQ�5HGH�����������  .................................................................................................. � ��
9LVXDOLVLHUXQJ�XQG�3UlVHQWDWLRQ�YRQ�,QIRUPDWLRQHQ�����������  ................................................................................... � ��
:LUNXQJVYROO�DUJXPHQWLHUHQ�¥�,QWHQVLYZRUNVKRS�����������  .......................................................................................... � ��

*HVSUlFKVI�KUXQJ�XQG�3UlVHQWDWLRQ��I�U�GLH�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJVHEHQH��� 
Führungskräfte und angehende Führungskräfte aller Laufbahngruppen)
*UXQGODJHQ�GHU�.RPPXQLNDWLRQ
6lFKV/92 �.RPPXQLNDWLRQ�XQG�*HVSUlFKVI�KUXQJ�¥�%DVLVVHPLQDU�����������  ............................................. � ��
NEU  :HUWVFKlW]HQGH�*HVSUlFKVI�KUXQJ�¥�,QWHQVLYZRUNVKRS�����������  ........................................................ � ��



Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation / Gesundheitsmanagement / Pädagogik

�� | )RUWELOGXQJVSURJUDPP����� h�]XU�FN�]XP�,QKDOWVYHU]HLFKQLVh�]XU�FN�]XP�6FKODJZRUWYHU]HLFKQLV

Gesprächsführung und Präsen- 
tation (für die Laufbahngruppe 2, 
Einstiegsebene 2, Führungskräfte 
und angehende Führungskräfte 
aller Laufbahngruppen)

Grundlagen der Kommunikation

02-3101
Kommunikation und Gesprächs-
führung – Basisseminar

6lFKV/92

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH�DOOHU�/DXIEDKQJUXSSHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � GLH� *UXQGUHJHOQ� GHU� *HVSUlFKVI�KUXQJ�
NHQQHQ�

 � GLH�0HWKRGHQ�]XU�HUJHEQLVRULHQWLHUWHQ�*H�
VSUlFKVJHVWDOWXQJ�NHQQHQ�

 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ�� *HVSUlFKVWHFKQLNHQ� HU�
IROJUHLFK�HLQ]XVHW]HQ�XQG

 � *HVSUlFKH�NRQîLNWDUP�JHVWDOWHQ�N|QQHQ�

Inhalte
 � 3V\FKRORJLH�GHV�*HVSUlFKV
 � (LQVWHOOHQ�DXI�GHQ�*HVSUlFKVSDUWQHU
 � *HVSUlFKVWHFKQLNHQ��DNWLYHV�=XK|UHQ�� ,FK�
%RWVFKDIWHQ��)UDJHWHFKQLN�

 � hEHUZLQGHQ�YRQ�.RPPXQLNDWLRQVEDUULHUHQ
 � 8PJDQJ�PLW�VFKZLHULJHQ�*HVSUlFKVSDUWQHUQ

Methode
9RUWUDJ��/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��'LVNXVVLRQ��
hEXQJHQ�PLW�9LGHRDQDO\VH

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweise
 � 'DV� 6HPLQDU� ZLUG� GXUFK� /HUQPDWHULDOLHQ�
EHJOHLWHW��'LH�0DWHULDOLHQ�ZHUGHQ�GHQ�7HLO�
QHKPHQGHQ��EHU�GLH�9LUWXHOOH�$NDGHPLH�]XU�
9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��.RQNUHWH�+LQZHLVH� ]XU�
%HDUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ�HUKDOWHQ�6LH�PLW�
GHU�(LQODGXQJ�]XP�6HPLQDU�

 � )�U�7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH�ELHWHQ�ZLU�HLQ�DQD�
ORJHV� $QJHERW� XQWHU� GHU� 6HPLQDUQXPPHU�
��������

02-3141
Wertschätzende Gesprächsführung 
– Intensivworkshop

1(8

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH� DOOHU� /DXIEDKQJUXSSHQ�� GLH�
DP� %DVLVVHPLQDU� ´.RPPXQLNDWLRQ� XQG� *H�
VSUlFKVI�KUXQJ§�WHLOJHQRPPHQ�KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � LKUHQ�.RPPXQLNDWLRQVVWLO�VRZLH�LKU�HLJHQHV�
9HUKDOWHQ�UHîHNWLHUHQ�N|QQHQ�

 � ZLVVHQ�� ZLH� VLH� GXUFK� :HUWVFKlW]XQJ� GLH�
=XVDPPHQDUEHLW�SRVLWLY�EHHLQîXVVHQ�N|Q�
QHQ�VRZLH

 � GXUFK�hEXQJHQ�7UDLQLQJVHOHPHQWH�/|VXQJV�
DQVlW]H�I�U�HLJHQH�3UREOHPVWHOOXQJHQ�íQGHQ�

Inhalte
 � GHU�=XVDPPHQKDQJ�]ZLVFKHQ�SHUV|QOLFKHQ�
:HUWHQ�XQG�GHU´:HUWVFKlW]XQJ§

 � (PSDWKLH�DOV�9RUDXVVHW]XQJ�I�U�ZHUWVFKlW�
]HQGH�*HVSUlFKVI�KUXQJ

 � $XVZLUNXQJHQ�PDQJHOQGHU�:HUWVFKlW]XQJ�
I�U�=XVDPPHQDUEHLW�XQG�/HLVWXQJ

 � 3UD[LVEHLVSLHOH�XQG�hEXQJHQ

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFKH��'LVNXVVLRQ��hEXQ�
gen

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

.RQîLNWPDQDJHPHQW

 

02-3211
.RQîLNWH�HUNHQQHQ�XQG�DOV�&KDQFH�
nutzen

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH�DOOHU�/DXIEDKQJUXSSHQ��GLH�DQ�
GHU� 9HUDQVWDOWXQJ� ´.RPPXQLNDWLRQ� XQG� *H�
VSUlFKVI�KUXQJ�¥�%DVLVVHPLQDU§�WHLOJHQRPPHQ�
KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � .RQîLNWH�DQDO\VLHUHQ�N|QQHQ�
 � YHUVFKLHGHQH�6WUDWHJLHQ�]XU�.RQîLNWEHZlO�
WLJXQJ�NHQQHQ�

 � XP� 0|JOLFKNHLWHQ� ]XU� 9HUlQGHUXQJ� YRQ�
.RQîLNWSRWHQ]LDOHQ�ZLVVHQ�XQG

 � LKU�.RQîLNWYHUVWlQGQLV�HUK|KHQ�

Inhalte
 � (LQWHLOXQJ�� (QWVWHKXQJ� XQG� '\QDPLN� YRQ�
.RQîLNWHQ

 � .RQîLNW�DOV�3UR]HVV�XQG�6WUXNWXU
 � $QDO\VHVFKHPD�]XU�.RQîLNWGLDJQRVH
 � )RUPHQ�GHU�.RQîLNWEHZlOWLJXQJ��NRRSHUD�
WLYH��IRUPHOOH�XQG�VWUXNWXUHOOH

Methode
/HKU��XQG�*UXSSHQJHVSUlFK��)DOOVWXGLHQ��5RO�
OHQVSLHOH��9LGHRDQDO\VH

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH����0RGXOH�� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������
�������������0��� �������ELV�����������
�������������0��� �������ELV�����������
������������
�������������0��� �������ELV�����������
�������������0��� �������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweis
'DV�6HPLQDU�ZLUG�GXUFK�6HOEVWOHUQPDWHULDOLHQ�
EHJOHLWHW�� 'LH� 0DWHULDOLHQ� ZHUGHQ� GHQ� 7HLO�
QHKPHQGHQ� �EHU� GLH� 9LUWXHOOH� $NDGHPLH� ]XU�
9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��.RQNUHWH�+LQZHLVH�DXI�GLH�
%HDUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ�HUKDOWHQ�6LH�PLW�GHU�
(LQODGXQJ�]XP�6HPLQDU�
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Verhandlungsführung

02-3311
Verhandlungen effektiv führen

6lFKV/92

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH�DOOHU�/DXIEDKQJUXSSHQ��GLH�DQ�
GHU� 9HUDQVWDOWXQJ� ´.RPPXQLNDWLRQ� XQG� *H�
VSUlFKVI�KUXQJ�¥�%DVLVVHPLQDU§�WHLOJHQRPPHQ�
KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � GLH� *UXQGVlW]H� GHU� 9HUKDQGOXQJVI�KUXQJ�
NHQQHQ�

 � GLH�7HFKQLNHQ�GHU�$UJXPHQWDWLRQ�NHQQHQ�XQG
 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ�� HUJHEQLV�� XQG� NRQVHQV�
RULHQWLHUW�]X�YHUKDQGHOQ�

Inhalte
 � 0HUNPDOH�YRQ�9HUKDQGOXQJVVLWXDWLRQHQ
 � 9HUKDQGOXQJVVFKULWWH� XQG� 9HUKDQGOXQJV�
DEODXI

 � 9HUKDQGOXQJVVWUDWHJLHQ
 � 9HUKDQGOXQJVW\SHQ��5HDNWLRQVP|JOLFKNHLWHQ
 � 7LSSV�]XU�9HUKDQGOXQJVI�KUXQJ
 � *UXQGVlW]H�HUIROJUHLFKHU�9HUKDQGOXQJVSROLWLN

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��'LVNXVVLRQ��hEXQJHQ�
PLW�9LGHRDQDO\VH

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH����0RGXOH�� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������
�������������0��� �������ELV�����������
�������������0��� �������ELV�����������
������������
�������������0��� �������ELV�����������
�������������0��� �������ELV�����������
������������
�������������0��� �������ELV�����������
�������������0��� �������ELV�����������
������������
�������������0��� �������ELV�����������
�������������0��� �������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweis
'DV�6HPLQDU�ZLUG�GXUFK�6HOEVWOHUQPDWHULDOLHQ�
EHJOHLWHW�� 'LH� 0DWHULDOLHQ� ZHUGHQ� GHQ� 7HLO�
QHKPHQGHQ� �EHU� GLH� 9LUWXHOOH� $NDGHPLH� ]XU�
9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��.RQNUHWH�+LQZHLVH�]XU�%H�

DUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ�HUKDOWHQ�6LH�PLW�GHU
(LQODGXQJ�]XP�6HPLQDU�

02-3371
Digitale Verhandlungsführung – 
Live Online-Seminar

NEU

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU� /DXIEDKQJUXSSH���� (LQVWLHJV�
HEHQH����VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH�DOOHU�/DXIEDKQJUXSSHQ��GLH�DQ�
GHQ�9HUDQVWDOWXQJHQ�´.RPPXQLNDWLRQ�XQG�*H�
VSUlFKVI�KUXQJ�¥�%DVLVVHPLQDU§�XQG�́ 9HUKDQG�
OXQJHQ�HIIHNWLY�I�KUHQ§�WHLOJHQRPPHQ�KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ�

 � GLH� 8QWHUVFKLHGH� ]ZLVFKHQ� DQDORJHU� XQG�
GLJLWDOHU�9HUKDQGOXQJVI�KUXQJ��NHQQHQ�

 � )HKOHUTXHOOHQ� XQG� 6WROSHUIDOOHQ� GLJLWDOHU�
9HUKDQGOXQJVI�KUXQJ�NHQQHQ�

 � LQ�GHU�/DJH�VHLQ��LKUH�6WUDWHJLHQ�DQ�GLJLWDOH�
9HUKDQGOXQJVVLWXDWLRQHQ�DQ]XSDVVHQ�XQG

 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ�� GXUFK�GLH�hEXQJHQ�7UDL�
QLQJVHOHPHQWH�/|VXQJVDQVlW]H�I�U�GLJLWDOH�
9HUKDQGOXQJHQ�]X�íQGHQ�

Inhalte
 � *UXQGODJHQ�GLJLWDOHU�9HUKDQGOXQJVI�KUXQJ
 � 9HUKDQGOXQJHQ� I�U� GHQ� GLJLWDOHQ� .RQWH[W�
VWUXNWXULHUW�YRUEHUHLWHQ

 � 'XUFKI�KUXQJ�XQG�$XVZHUWXQJ�GHU� 7UDQV�
IHUDXIJDEH

 � %HVRQGHUKHLWHQ�GLJLWDOHU�9HUKDQGOXQJHQ

Methode
/LYH�2QOLQH�6HPLQDU

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH����0RGXOH�� (�/HDUQLQJ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������
�������������0��� ����������
�������������0��� ����������

Preis
DXI�$QIUDJH

Hinweise
 � 'DV�/LYH�2QOLQH�6HPLQDU�LVW�HLQ�9HUDQVWDO�
WXQJVW\S��ZHOFKHU��EHU�GDV�,QWHUQHW�JHKDO�
WHQ� ZLUG� �YLUWXHOOHU� .ODVVHQUDXP��� )�U� GLH�
7HLOQDKPH�ZHUGHQ�HLQ�&RPSXWHU��HLQ�,QWHU�
QHWDQVFKOXVV��:HEEURZVHU��*RRJOH�&KURPH�
RGHU� )LUHIR[��� HLQH� (�0DLO�$GUHVVH�� HLQH�
6RXQGNDUWH�� /DXWVSUHFKHU�0LNURIRQ� RGHU�
HLQ�+HDGVHW�VRZLH�HLQH�.DPHUD�EHQ|WLJW�

 � 'HU�/LQN�]XP�/LYH�2QOLQH�6HPLQDU�ZLUG�GHQ�
7HLOQHKPHQGHQ�FD��HLQH�:RFKH�YRUKHU�EH�
UHLWJHVWHOOW��

 � 9RU� GHP�6HPLQDU�íQGHW� HLQH� (UZDUWXQJV�
DEIUDJH�VWDWW��

Präsentation

02-3401
Rhetorik und Dialektik

6lFKV/92

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH�DOOHU�/DXIEDKQJUXSSHQ��GLH�DQ�
GHU� 9HUDQVWDOWXQJ� ´.RPPXQLNDWLRQ� XQG� *H�
VSUlFKVI�KUXQJ�¥�%DVLVVHPLQDU§�WHLOJHQRPPHQ�
KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � ZLVVHQ��ZRUDXI�UKHWRULVFKH�:LUNXQJHQ�ED�
VLHUHQ�

 � UKHWRULVFKH� 0LWWHO� ZLUNXQJVYROO� HLQVHW]HQ�
N|QQHQ�XQG

 � LQ�GHU�/DJH�VHLQ���EHU]HXJHQG�]X�DUJXPHQ�
WLHUHQ�

Inhalte
 � 9RUEHUHLWXQJ�XQG�*HVWDOWXQJ�YRQ�5HGHQ
 � GLDOHNWLVFKH�*UXQGVWUXNWXUHQ�XQG�$UJXPHQ�
WDWLRQVWHFKQLNHQ

 � $XIEHUHLWXQJ� YRQ� 5HGHLQKDOWHQ� PLWWHOV�
NUHDWLYHU�$UEHLWVWHFKQLNHQ

 � UKHWRULVFKH�+LOIVPLWWHO
 � .|USHUVSUDFKH�XQG�6WLPPHLQVDW]
 � 8PJDQJ� PLW� 5HGHDQJVW�� =ZLVFKHQIUDJHQ�
XQG�=ZLVFKHQUXIHQ

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��'LVNXVVLRQ��3DUWQHU�
XQG�*UXSSHQDUEHLW��hEXQJHQ�PLW�9LGHRDQDO\VH

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweis
'DV�6HPLQDU�ZLUG�GXUFK�6HOEVWOHUQPDWHULDOLHQ�
EHJOHLWHW�� 'LH� 0DWHULDOLHQ� ZHUGHQ� GHQ� 7HLO�
QHKPHQGHQ� �EHU� GLH� 9LUWXHOOH� $NDGHPLH� ]XU�
9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��.RQNUHWH�+LQZHLVH�]XU�%H�
DUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ� HUKDOWHQ�6LH�PLW� GHU�
(LQODGXQJ�]XP�6HPLQDU�
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02-3411
Moderations- und 
Besprechungstechnik

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH�DOOHU�/DXIEDKQJUXSSHQ��GLH�DQ�
GHU� 9HUDQVWDOWXQJ� ´.RPPXQLNDWLRQ� XQG� *H�
VSUlFKVI�KUXQJ�¥�%DVLVVHPLQDU§�WHLOJHQRPPHQ�
KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � YHUVFKLHGHQH� 0HWKRGHQ� GHU� 0RGHUDWLRQ�
NHQQHQ�

 � 3UREOHPO|VXQJVSUR]HVVH�]LHOI�KUHQG�PRGH�
ULHUHQ�N|QQHQ�XQG

 � 6LW]XQJHQ�HIIHNWLY�PRGHULHUHQ�XQG�JHVWDOWHQ�
N|QQHQ�

Inhalte
 � 6WHOOXQJ�XQG�5ROOH�GHV�0RGHUDWRUV
 � =LHO��9RUEHUHLWXQJ�XQG�$EODXI�YRQ�0RGHUD�
WLRQHQ

 � 0RGHUDWLRQVPHWKRGHQ
 � 6WUXNWXULHUXQJ�YRQ�%HVSUHFKXQJHQ
 � &KHFNOLVWH�]XU�3ODQXQJ�YRQ�%HVSUHFKXQJHQ
 � $XVZHUWXQJ�YRQ�%HVSUHFKXQJHQ

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��'LVNXVVLRQ��hEXQJHQ�
PLW�9LGHRDQDO\VH

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweis
'DV�6HPLQDU�ZLUG�GXUFK�6HOEVWOHUQPDWHULDOLHQ�
EHJOHLWHW�� 'LH� 0DWHULDOLHQ� ZHUGHQ� GHQ� 7HLO�
QHKPHQGHQ� �EHU� GLH� 9LUWXHOOH� $NDGHPLH� ]XU�
9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��.RQNUHWH�+LQZHLVH�]XU�%H�
DUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ� HUKDOWHQ�6LH�PLW� GHU�
(LQODGXQJ�]XP�6HPLQDU�

02-3413
Moderation von Online-Meetings – 
Live Online-Seminar

NEU

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH�DOOHU�/DXIEDKQJUXSSHQ��GLH�DQ�
GHU�9HUDQVWDOWXQJ�´0RGHUDWLRQ��XQG�%HVSUH�
FKXQJVWHFKQLN§�WHLOJHQRPPHQ�KDEHQ�XQG�2Q�
OLQH�0HHWLQJV�PRGHULHUHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ�

 � GLH�9RU��XQG�1DFKWHLOH�YRQ�2QOLQH�0HHWLQJV�
NHQQHQ

 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ�� 2QOLQH�0HHWLQJV� YRU]X�
EHUHLWHQ

 � LQ�GHU�/DJH�VHLQ��SHUV|QOLFKH�3RWHQ]LDOH�]X�
QXW]HQ�� XP� LKUH� 0RGHUDWLRQ� ]X� YHUYROO�
NRPPQHQ�XQG

 � GXUFK�GLH�7UDLQLQJVHOHPHQWH�GLH�SHUV|QOLFKH�
$XVGUXFNV��XQG�hEHU]HXJXQJVNUDIW�HUK|KHQ�
N|QQHQ�

Inhalte
 � 9RU��XQG�1DFKWHLOH�YRQ�2QOLQH�0HHWLQJV
 � $EEDX�YRQ�%HU�KUXQJVlQJVWHQ
 � 9RUEHUHLWXQJ�XQG�'XUFKI�KUXQJ
 � 8PJDQJ�PLW�WHFKQLVFKHQ�3UREOHPHQ
 � LQGLYLGXHOO� DQJHSDVVWH� 7UDLQLQJVHOHPHQWH�
]XU�(UK|KXQJ�GHU�SHUV|QOLFKHQ�:LUNXQJ

 � 0HWKRGHQ�GHU�,QWHUDNWLRQ�PLW�GHQ�7HLOQHK�
PHQGHQ

Methode
/LYH�2QOLQH�6HPLQDU�

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH����0RGXOH�� (�/HDUQLQJ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������
�������������0��� ����������
�������������0��� ����������

Preis
DXI�$QIUDJH

Hinweise
 � 'DV�/LYH�2QOLQH�6HPLQDU�LVW�HLQ�9HUDQVWDO�
WXQJVW\S��ZHOFKHU��EHU�GDV�,QWHUQHW�JHKDO�
WHQ� ZLUG� �YLUWXHOOHU� .ODVVHQUDXP��� )�U� GLH�
7HLOQDKPH�ZHUGHQ�HLQ�&RPSXWHU��HLQ�,QWHU�
QHWDQVFKOXVV��:HEEURZVHU��*RRJOH�&KURPH�
RGHU� )LUHIR[��� HLQH� (�0DLO�$GUHVVH�� HLQH�
6RXQGNDUWH�� /DXWVSUHFKHU�0LNURIRQ� RGHU�
HLQ�+HDGVHW�VRZLH�HLQH�.DPHUD�EHQ|WLJW�

 � 'HU�/LQN�]XP�/LYH�2QOLQH�6HPLQDU�ZLUG�GHQ�
7HLOQHKPHQGHQ�FD��HLQH�:RFKH�YRUKHU�EH�
UHLWJHVWHOOW��

 � 9RU� GHP�6HPLQDU�íQGHW� HLQH� (UZDUWXQJV�
DEIUDJH�VWDWW��

02-3442
Zielsicher und überzeugend 
argumentieren – Intensivworkshop

 

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���VRZLH�)�KUXQJVNUlIWH�XQG�DQJHKHQGH�
)�KUXQJVNUlIWH�DOOHU�/DXIEDKQJUXSSHQ��GLH�DQ�
GHQ�6HPLQDUHQ�́ 9HUKDQGOXQJHQ�HIIHNWLY�I�KUHQ§�
XQG� ´5KHWRULN� XQG� 'LDOHNWLN§� WHLOJHQRPPHQ�
KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � LQ�GHU�/DJH�VHLQ���EHU]HXJHQG�]X�DUJXPHQ�
WLHUHQ�

 � LQ�GHU�/DJH�VHLQ��UKHWRULVFKH�6WLOPLWWHO�ZLU�
NXQJVYROO�HLQ]XVHW]HQ�XQG

 � GXUFK�GLH�hEXQJHQ�7UDLQLQJVHOHPHQWH�LKUH�
HLJHQHQ�3UREOHPVWHOOXQJHQ�O|VHQ�N|QQHQ�

Inhalte
 � 5HîH[LRQ�GHU�HLJHQHQ�$UJXPHQWDWLRQVZHLVH
 � XQWHUVFKLHGOLFKH�$UJXPHQWDWLRQVZHLVHQ�VL�
WXDWLY�HLQVHW]HQ��,Q�ZHOFKHP�.RQWH[W�DUJX�
PHQWLHUH�LFK�ZLH"

 � UKHWRULVFKH� 6WLOPLWWHO� ]XU� )XQGLHUXQJ� GHU�
HLJHQHQ�$UJXPHQWDWLRQ

 � LQGLYLGXHOO� DQJHSDVVWH� 7UDLQLQJVHOHPHQWH�
]XU�(UK|KXQJ�GHU�SHUV|QOLFKHQ�$UJXPHQWD�
WLRQVNRPSHWHQ]

Methode
%HVWLPPXQJ� GHV� LQGLYLGXHOOHQ� 7UDLQLQJVEH�
GDUIV��'LVNXVVLRQ��hEXQJHQ�PLW�9LGHRDQDO\VH��
(UIDKUXQJVDXVWDXVFK

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweise
 � 'HU�:RUNVKRS�&KDUDNWHU�VHW]W�]ZLQJHQG�GLH�
7HLOQDKPH�DQ�GHQ�R��J��6HPLQDUHQ�YRUDXV�

 � 'LH� NRQNUHWHQ� ,QKDOWH� HUJHEHQ� VLFK� DXV�
HLQHU�YRUJHVFKDOWHWHQ�(UZDUWXQJVDEIUDJH�

 � 8P� GHQ� :RUNVKRS�&KDUDNWHU� ]X� JHZlKU�
OHLVWHQ��íQGHW�GLH�9HUDQVWDOWXQJ�LQ�NOHLQHP�
7HLOQHKPHUNUHLV�VWDWW�
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Schriftliche Kommunikation

Korrespondenz (für die Laufbahn-
gruppe 1, Einstiegsebene 2 und 
die Laufbahngruppe 2, Einstiegs-
ebene 1)

02-4101
Briefe stilistisch richtig schreiben

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���XQG�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH����GLH�KlXíJ�6FKUHLEHQ�YHUIDVVHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � IUHXQGOLFK�� YHUVWlQGOLFK� XQG� �EHU]HXJHQG�
IRUPXOLHUHQ�N|QQHQ�

 � NULWLVFKH� $XVVDJHQ� NRQVWUXNWLY� XQG� GLSOR�
PDWLVFK�IRUPXOLHUHQ�N|QQHQ�XQG

 � NRUUHNW�XQG�QRUPJHUHFKW�VFKUHLEHQ�N|QQHQ�

Inhalte
 � ]HLWJHPl�H�7UHQGV�LQ�GHU�.RUUHVSRQGHQ]
 � 9HUVWlQGOLFKNHLW�DOV�*UXQGODJH�GHU�%�UJHU�
IUHXQGOLFKNHLW

 � NRUUHNWH� )RUPXOLHUXQJHQ� XQG� %ULHIJHVWDO�
WXQJ�QDFK�',1

 � VWLOLVWLVFK�ULFKWLJ�VFKUHLEHQ
 � 8QDQJHQHKPHV�GLSORPDWLVFK�PLWWHLOHQ
 � %ULHIVWLO� GHU� 9HUZDOWXQJ� DOV� 6HUYLFHRULHQ�
tierung

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��)DOOEHLVSLHOH��hEXQ�
JHQ��*UXSSHQDUEHLW

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweise
 � (LQ�6FKZHUSXQNW�GHV�6HPLQDUV� LVW�GLH�%H�
DUEHLWXQJ�YRQ�6FKUHLEHQ��'LH� 7HLOQHKPHQ�
GHQ�ZHUGHQ�JHEHWHQ��JHHLJQHWH�7H[WH�PLW�
]XEULQJHQ� �SHUVRQHQEH]RJHQH� 'DWHQ� ELWWH�
VFKZlU]HQ��

 � =XU�1DFKEHUHLWXQJ�GHV�6HPLQDUV�VWHKW�HLQ�
6HOEVWOHUQSURJUDPP� ]XU� 1XW]XQJ� EHUHLW�
�8PIDQJ��FD������6WXQGHQ���'LH�0DWHULDOLHQ�
ZHUGHQ�GHQ�7HLOQHKPHQGHQ��EHU�GLH�9LUWXHOOH�
$NDGHPLH�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOW�

02-4121
Schreibwerkstatt – kurz, verständ-
lich und einprägsam formulieren

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���XQG�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH� ��� GLH� DP� 6HPLQDU� ´%ULHIH� VWLOLVWLVFK�
ULFKWLJ�VFKUHLEHQ§�WHLOJHQRPPHQ�KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � GLH� .ULWHULHQ� I�U� YHUVWlQGOLFKHV� 6FKUHLEHQ�
NHQQHQ�XQG�DXI�LKUH�HLJHQH�7H[WDUEHLW�DQ�
ZHQGHQ�N|QQHQ�

 � LQ�GHU�/DJH�VHLQ��DQGHUH�7H[WH�UHGDNWLRQHOO�
]X�EHDUEHLWHQ�XQG

 � (QWZLFNOXQJHQ� ]LHOI�KUHQG� LQ� GLH� HLJHQH�
7H[WDUEHLW�LQWHJULHUHQ�

Inhalte
 � UHGDNWLRQHOOH�%HDUEHLWXQJ�YRQ�7H[WHQ
 � .RQ]HSWH�I�U�NUHDWLYH�6FKUHLEHQ
 � 9HUIDVVHQ� YRQ�ZLUNXQJVYROOHQ�� NXU]HQ� XQG�
YHUVWlQGOLFKHQ�)RUPXOLHUXQJHQ

 � VWLOLVWLVFKH� .ULWHULHQ� I�U� YHUVWlQGOLFKHV�
6FKUHLEHQ

 � 7UHQGV�XQG�´6WROSHUVWHOOHQ§

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��)DOOEHLVSLHOH��hEXQ�
gen

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweise
 � =XU�9RUEHUHLWXQJ�GHV�6HPLQDUV�LVW�GLH�%HDU�
EHLWXQJ�YRQ�6HOEVWOHUQPDWHULDOLHQ�HUIRUGHU�
OLFK��8PIDQJ��FD����6WXQGH���'LH�0DWHULDOLHQ�
ZHUGHQ�GHQ�7HLOQHKPHQGHQ��EHU�GLH�9LUWXHO�
OH�$NDGHPLH�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��.RQNUHWH�
+LQZHLVH�]XU�%HDUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ�HU�
KDOWHQ�6LH�PLW�GHU�(LQODGXQJ�]XP�6HPLQDU�

 � (LQ�6FKZHUSXQNW�GHV�6HPLQDUV�LVW�GLH�%HDU�
EHLWXQJ� HLJHQHU� 7H[WH�� 'LH� 7HLOQHKPHQGHQ�
ZHUGHQ�JHEHWHQ��JHHLJQHWH�6FKUHLEHQ�PLW�
]XEULQJHQ� �SHUVRQHQEH]RJHQH� 'DWHQ� ELWWH�
VFKZlU]HQ��

02-4131
Behördenschreiben in verständ- 
licher Sprache: einfach und 
bürgernah – Intensivworkshop

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH� GHU� /DXIEDKQJUXSSHQ� ���� XQG�
�����GLH�EHUHLWV�DQ�GHQ�6HPLQDUHQ�´%ULHIH�VWL�
OLVWLVFK� ULFKWLJ� VFKUHLEHQ§�XQG� ´6FKUHLEZHUN�
VWDWW§� WHLOJHQRPPHQ�KDEHQ�XQG� LKUH�VFKULIW�
OLFKH�.RPPXQLNDWLRQ�QRFK�YHUVWlQGOLFKHU�DXI�
LKUH�=LHOJUXSSH�DXVULFKWHQ�ZROOHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � LKUH� .HQQWQLVVH� XQG� )HUWLJNHLWHQ� LQ� GHU�
VFKULIWOLFKHQ�.RPPXQLNDWLRQ�YHUWLHIHQ�

 � GLH�0HUNPDOH�JXW�YHUVWlQGOLFKHU�7H[WH�NHQ�
QHQ�

 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ�� 9HUZDOWXQJV]XVDPPHQ�
KlQJH�E�UJHUQDK�]X�IRUPXOLHUHQ�XQG

 � JXW� VWUXNWXULHUWH� XQG� SUlJQDQWH� 7H[WH� HU�
VWHOOHQ�N|QQHQ�

Inhalte
 � 0HUNPDOH� GHU� 9HUVWlQGOLFKNHLW��:RUWZDKO��
6DW]EDX��7H[WVWUXNWXU��0RWLYDWLRQ

 � .RQ]HSWLRQ�XQG�$XIEDX�YHUVWlQGOLFKHU�7H[WH
 � *UXQGUHJHOQ�GHU�HLQIDFKHQ�6SUDFKH�LQ�9HU�
ZDOWXQJVNRQWH[WHQ

 � 1XW]HQ� XQG� )DOOVWULFNH� GHU� 9HUZDOWXQJV�
VSUDFKH

 � +|îLFKNHLW��5HVSHNW��9HUWUDXHQ��%H]LHKXQJ�
]XP�$XVGUXFN�EULQJHQ

 � 9HUVWlQGOLFKNHLWVWUDLQLQJ�DQKDQG�SUD[LVQD�
KHU�7H[WH�DXV�GHP�9HUZDOWXQJVDOOWDJ

Methode
/HKU�� XQG� 5XQGJHVSUlFK�� 6FKUHLEWHFKQLN�
�EXQJHQ��)DOOEHLVSLHOH��(LQ]HODUEHLW

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweis
(LQ�6FKZHUSXQNW�GHV�6HPLQDUV�LVW�GLH�%HDUEHL�
WXQJ�YRQ�6FKUHLEHQ��'LH�7HLOQHKPHQGHQ�ZHU�
GHQ� JHEHWHQ�� JHHLJQHWH� 7H[WH� PLW]XEULQJHQ�
�SHUVRQHQEH]RJHQH�'DWHQ�ELWWH�VFKZlU]HQ��
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02-4151
Protokollführung – 
modern und stilsicher

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH���XQG�GHU�/DXIEDKQJUXSSH����(LQVWLHJV�
HEHQH����GLH�KlXíJ�3URWRNROOH�YHUIDVVHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � YHUVFKLHGHQH�=LHOH�YRQ�3URWRNROOHQ�NHQQHQ�
 � �EHU�:LVVHQ�]X�1RUPHQ�GHV�3URWRNROOV�YHU�
I�JHQ�

 � VWLOLVWLVFKH� $VSHNWH� GHV� 3URWRNROOLHUHQV�
NHQQHQ�XQG

 � *HK|UWHV� ]LHOHQWVSUHFKHQG� VFKULIWOLFK� XP�
VHW]HQ�N|QQHQ�

Inhalte
 � =LHOVWHOOXQJ�EHLP�3URWRNROOLHUHQ
 � HIIHNWLYH�9RU��XQG�1DFKEHUHLWXQJ
 � 9HUGLFKWHQ�YRQ�,QIRUPDWLRQHQ
 � IRUPDOH�*HVWDOWXQJ
 � VWLOLVWLVFKH�$VSHNWH

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��)DOOEHLVSLHOH��hEXQ�
JHQ��*UXSSHQDUEHLW

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJ� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� ����������
������������� ����������

Preis
����(XUR

Hinweis
(LQ�6FKZHUSXQNW�GHV�6HPLQDUV�LVW�GLH�%HDUEHL�
WXQJ�YRQ�3URWRNROOHQ��'LH�7HLOQHKPHQGHQ�ZHU�
GHQ�JHEHWHQ��JHHLJQHWH�6FKUHLEHQ�PLW]XEULQJHQ�
�SHUVRQHQEH]RJHQH�'DWHQ�ELWWH�VFKZlU]HQ��

02-4171
'LH�QHXH�',1�������6FKUHLE��XQG�
Gestaltungsregeln für die Text- 
und Informationsverarbeitung –
Live Online-Seminar

NEU

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH�� GLH� KlXíJ� 6FKUHLEHQ� YHUIDVVHQ�
XQG�GLH�DP�6HPLQDU�´%ULHIH�VWLOLVWLVFK�ULFKWLJ�
VFKUHLEHQ§�WHLOJHQRPPHQ�KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ�

 � GLH� QHXHQ� 5HJHOXQJHQ�� bQGHUXQJHQ� XQG�
$QSDVVXQJHQ�GHU�',1������ �6FKUHLE��XQG�
*HVWDOWXQJVUHJHOQ�I�U�GLH�7H[W��XQG�,QIRU�
PDWLRQVYHUDUEHLWXQJ��NHQQHQ�

 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ�� GLHVH� 1HXHUXQJHQ� ]LHO�
JHULFKWHW�LQ�LKUH�.RUUHVSRQGHQ]��%ULHI�E]Z��
(�0DLO��]X�LQWHJULHUHQ�

 � (QWZLFNOXQJVWUHQGV�LP�=XVDPPHQKDQJ�PLW�
JHQGHUJHUHFKWHQ�$QUHGHQ�NHQQHQ�XQG

 � NRUUHNW�XQG�QRUPJHUHFKW�IRUPXOLHUHQ�N|QQHQ��

Inhalte
 � 1RUPHQ�LP�:DQGHO
 � NRUUHNWH�)RUPXOLHUXQJHQ�QDFK�bQGHUXQJHQ�
GHU�',1

 � $QVFKULIWHQIHOG�XQG�$EVHQGHUDQJDEHQ
 � $QUHGHIRUPHQ
 � =DKOHQVFKUHLEZHLVHQ
 � $EN�U]XQJHQ�

Methode
/LYH�2QOLQH�6HPLQDU

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJ� (�/HDUQLQJ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� ����������
������������� ����������

Preis
DXI�$QIUDJH

Hinweise
 � 'DV�/LYH�2QOLQH�6HPLQDU�LVW�HLQ�9HUDQVWDO�
WXQJVW\S��ZHOFKHU��EHU�GDV�,QWHUQHW�JHKDO�
WHQ� ZLUG� �YLUWXHOOHU� .ODVVHQUDXP��� )�U� GLH�
7HLOQDKPH�ZHUGHQ�HLQ�&RPSXWHU��HLQ�,QWHU�
QHWDQVFKOXVV��:HEEURZVHU��*RRJOH�&KURPH�
RGHU� )LUHIR[��� HLQH� (�0DLO�$GUHVVH�� HLQH�
6RXQGNDUWH�� /DXWVSUHFKHU�0LNURIRQ� RGHU�
HLQ�+HDGVHW�VRZLH�HLQH�.DPHUD�EHQ|WLJW�

 � 'HU�/LQN�]XP�/LYH�2QOLQH�6HPLQDU�ZLUG�GHQ�
7HLOQHKPHQGHQ�FD��HLQH�:RFKH�YRUKHU�EH�
UHLWJHVWHOOW�

02-4531
E-Mail-Korrespondenz: stilistisch 
ansprechend und juristisch korrekt

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH� GHU� /DXIEDKQJUXSSH� ��� GLH� DXI�
JUXQG� MXULVWLVFKHU� 9RUJDEHQ� LKUHV� $UEHLWVEH�
UHLFKHV�LKUH�(�0DLO�.RUUHVSRQGHQ]�SHUIHNWLR�
QLHUHQ�ZROOHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � LQ�GHU�/DJH�VHLQ��(�0DLOV�NXU]�XQG�SUlJQDQW�
LP� 5DKPHQ� GHU� VSUDFKOLFKHQ� 1RUPHQ� ]X�
IRUPXOLHUHQ�

 � GLH� UHFKWOLFKHQ�*UXQGODJHQ�GHU� (�0DLO� LP�
|IIHQWOLFK�� XQG� ]LYLOUHFKWOLFK� JHUHJHOWHQ�
%HUHLFK�NHQQHQ�XQG

 � GLH� 9RUWHLOH� XQG� GLH� *UHQ]HQ� GHU� (�0DLO�
.RUUHVSRQGHQ]�NHQQHQ�

Inhalte
 � VSUDFKOLFKH�7UHQGV
 � (�0DLO�0DQDJHPHQW
 � MXULVWLVFKH�9RUJDEHQ
 � VWLOLVWLVFKH�%HVRQGHUKHLWHQ
 � 0|JOLFKNHLWHQ� XQG� *UHQ]HQ� GHU� (�0DLO�
.RUUHVSRQGHQ]

Methode
$QDO\VH�YRQ�(�0DLOV��'DUVWHOOXQJ�XQG�'LVNXV�
VLRQ�DQ�%HLVSLHOWH[WHQ��.RUUHNWXU��XQG�)RUPX�
OLHUXQJV�EXQJHQ

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJ� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� ����������
������������� ����������

Preis
����(XUR

Hinweis
(LQ�6FKZHUSXQNW�GHV�6HPLQDUV�LVW�GLH�%HDUEHL�
WXQJ�YRQ�(�0DLOV��'LH�7HLOQHKPHQGHQ�ZHUGHQ�
JHEHWHQ�� JHHLJQHWH� 7H[WH�PLW]XEULQJHQ� �SHU�
VRQHQEH]RJHQH�'DWHQ�ELWWH�VFKZlU]HQ��

Gesundheitsmanagement

Persönliches Gesundheitsmanage-
ment für die Laufbahngruppe 2

02-6221
Stress- und Zeitmanagement

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH� GHU� /DXIEDKQJUXSSH� ��� GLH� HLQH�
KRKH�6WUHVVEHODVWXQJ�HUOHEHQ�XQG�VLFK�GDPLW�
NRQVWUXNWLY�DXVHLQDQGHU�VHW]HQ�ZROOHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � YHUVFKLHGHQH�7HFKQLNHQ�GHU�$UEHLWVRUJDQL�
VDWLRQ�HLQVHW]HQ�N|QQHQ�

 � GLH�8UVDFKHQ�I�U�GLH�HLJHQHQ�6WUHVVUHDNWLR�
QHQ�HUNHQQHQ�XQG

 � LQ�GHU�/DJH�VHLQ��0HWKRGHQ�GHV�6WUHVVPD�
QDJHPHQWV�DQ]XZHQGHQ�
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Inhalte
 � =HLW�XQG�6WUHVV
 � +LQGHUQLVVH�LP�UDWLRQHOOHQ�8PJDQJ�PLW�=HLW
 � HIí]LHQWH�$UEHLWVWHFKQLNHQ�XQG��PHWKRGHQ
 � 2UJDQLVPXV�XQG�/HLVWXQJVIlKLJNHLW

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��*UXSSHQ��XQG�3DUW�
QHUDUEHLW��(QWVSDQQXQJV�EXQJHQ

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweise
 � 'DV�6HPLQDU�ZLUG�GXUFK�6HOEVWOHUQPDWHULD�
OLHQ� EHJOHLWHW�� 'LHVH� ZHUGHQ� GHQ� 7HLOQHK�
PHQGHQ� �EHU� GLH� 9LUWXHOOH� $NDGHPLH� ]XU�
9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��.RQNUHWH�+LQZHLVH� ]XU�
%HDUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ�HUKDOWHQ�6LH�PLW�
GHU�(LQODGXQJ�]XP�6HPLQDU�

 � 'LH�9HUDQVWDOWXQJ�ZXUGH�ELV�]XP�-DKU������
XQWHU� GHU� 6HPLQDUQXPPHU� ´�������§� DQ�
JHERWHQ�� 'LH� 9HUDQVWDOWXQJ� ´�������§� LVW�
LQKDOWOLFK�YHUJOHLFKEDU�

02-6231
Psychohygiene und Achtsamkeit

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH� GHU� /DXIEDKQJUXSSH� ��� GLH� DP�
6HPLQDU�´6WUHVV��XQG�=HLWPDQDJHPHQW§�RGHU�
´6WUHVVPDQDJHPHQW§�WHLOJHQRPPHQ�KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � HUNHQQHQ��ZDV�$FKWVDPNHLW�I�U�VLH�SHUV|Q�
OLFK�EHGHXWHW�

 � *UXQGPXVWHU� GHV� HLJHQHQ� 9HUKDOWHQV� LQ�
hEHUODVWXQJVVLWXDWLRQHQ�ZDKUQHKPHQ�

 � OHUQHQ�� ´DXWRPDWLVFKH§� 6WUHVVUHDNWLRQHQ�
EHZXVVW�]X�lQGHUQ�XQG

 � HLQIDFKH�$FKWVDPNHLWVWHFKQLNHQ�DQZHQGHQ�
N|QQHQ�

Inhalte
 � 9HUVWlQGQLV�I�U�GDV�.RQ]HSW�GHU�$FKWVDPNHLW
 � 6FKXOXQJ�GHU�6HOEVWZDKUQHKPXQJ
 � $QDO\VH� GHV� HLJHQHQ� 9HUKDOWHQV� LQ� EHODV�
WHQGHQ�6LWXDWLRQHQ

 � LQQHUH�.ULWLNHU�XQG�SHUV|QOLFKH�(UODXEHU
 � SRVLWLYH� 6HOEVWLQVWUXNWLRQ� XQG�$IIHNWUHJX�
ODWLRQ

 � $FKWVDPNHLW�LP�$UEHLWVOHEHQ�XQG�DFKWVDPH�
.RPPXQLNDWLRQ

 � hEHQ�YRQ�$FKWVDPNHLWVWHFKQLNHQ

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��*UXSSHQ��XQG�(LQ�
]HODUEHLW��)DOOVWXGLHQ

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

02-6241
Resillienz – die mentale 
Widerstandskraft stärken

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH� GHU� /DXIEDKQJUXSSH� ��� GLH� DP�
6HPLQDU�´6WUHVV��XQG�=HLWPDQDJHPHQW§�RGHU�
´6WUHVVPDQDJHPHQW§�WHLOJHQRPPHQ�KDEHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � 0HUNPDOH�XQG�9RUDXVVHW]XQJHQ�UHVLOLHQWHQ�
9HUKDOWHQV�NHQQHQ�

 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ�� GLH� HLJHQH�:LGHUVWDQGV�
NUDIW�]X�PRELOLVLHUHQ�XQG

 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ��PLW� EHUXîLFKHQ� +HUDXV�
IRUGHUXQJHQ� XQG� 9HUlQGHUXQJHQ� SRVLWLY�
XP]XJHKHQ�

Inhalte
 � ZLVVHQVFKDIWOLFKH�(UNHQQWQLVVH�]XP�7KHPD�
5HVLOLHQ]

 � GLH�VLHEHQ�6lXOHQ�GHU�5HVLOLHQ]
 � GLH�PHQWDOH�:LGHUVWDQGVNUDIW� DOV� (UIROJV�
IDNWRU

 � 5HîH[LRQ�GHV�HLJHQHQ�9HUKDOWHQV�LQ�%HODV�
WXQJVVLWXDWLRQHQ

 � 0HWKRGHQ� ]XU� 6WlUNXQJ� GHU� SHUV|QOLFKHQ�
5HVLOLHQ]

 � (UVWHOOHQ� HLQHV� +DQGOXQJVSODQV� I�U� GHQ�
8PJDQJ�PLW� +HUDXVIRUGHUXQJHQ� XQG� 9HU�
lQGHUXQJHQ

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��*UXSSHQ��XQG�(LQ�
]HODUEHLW��)DOOVWXGLHQ

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR

Hinweis
'LH� 9HUDQVWDOWXQJ�ZXUGH� ELV� ]XP� -DKU� �����
XQWHU� GHU� 6HPLQDUQXPPHU� ´�������§� DQJH�
ERWHQ��'LH�9HUDQVWDOWXQJ�́ �������§�LVW�LQKDOW�
OLFK�YHUJOHLFKEDU�

Persönliches Gesundheitsmanage-
ment für die Laufbahngruppe 1

02-6421
Stressmanagement

7HLOQHKPHUNUHLV
%HGLHQVWHWH� GHU� /DXIEDKQJUXSSH� ��� GLH� HLQH�
KRKH�6WUHVVEHODVWXQJ�HUOHEHQ�XQG�VLFK�GDPLW�
NRQVWUXNWLY�DXVHLQDQGHU�VHW]HQ�ZROOHQ

Ziele
'LH�7HLOQHKPHQGHQ�VROOHQ

 � GLH�8UVDFKHQ� I�U� LKUH� HLJHQHQ� 6WUHVVUHDN�
WLRQHQ�HUNHQQHQ�XQG

 � LQ� GHU� /DJH� VHLQ�� 6WUDWHJLHQ� ]XU� SHUV|QOL�
FKHQ�6WUHVVEHZlOWLJXQJ�]X�HQWZLFNHOQ�

Inhalte
 � 6WUHVV�¥�8UVDFKHQ�XQG�:LUNXQJHQ
 � $QDO\VH� GHU� SHUV|QOLFKHQ� 6WUHVVRUHQ� XQG�
6WUHVVUHDNWLRQHQ

 � NXU]�� XQG� ODQJIULVWLJH� 0HWKRGHQ� GHU�
6WUHVVEHZlOWLJXQJ

 � (LQI�KUXQJ�LQ�(QWVSDQQXQJVWHFKQLNHQ
 � VWUHVVUHGX]LHUHQGH�SHUV|QOLFKH�9HUKDOWHQV�
ZHLVHQ

Methode
/HKU��XQG�5XQGJHVSUlFK��*UXSSHQDUEHLW��(QW�
VSDQQXQJV�EXQJHQ

'DXHU� 9HUDQVWDOWXQJVRUW
��7DJH� 0HL�HQ

6HPLQDU� 7HUPLQ
������������� �����������ELV�����������
������������� ������������ELV�����������
������������� �����������ELV�����������

Preis
����(XUR
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Auf dem Weg zum Assisted Learning?  
Digitale LernDQwendungen werden 
informeller und intelligenter 

Ergebnisse der 13. Trendstudie „mmb Learning Delphi“
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Ergebnisse der Trendstudie mmb Learning Delphi 2018/2019          

„Industrie 4.0“ – mehr als nur ein Buzzword 

Wie in den Vorjahren wurden den Expertinnen und Experten Statements zu Trends in der 
beruflichen Weiterbildung vorgelegt (vgl. Abb. 1). In diesem Jahr wurden die Statements aus 
dem Vorjahr mit einer Ausnahme übernommen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermög-
lichen.  

Das Lernen mit bewegten Bildern bleibt im „Corporate Learning“ die mit Abstand wichtigste 
Komponente, egal ob als Animation, Vortragsaufzeichnung oder YouTube-Video. 88 Prozent 
aller Befragten stimmen dem Statement „Videobasiertes Lernen (vom Typ "YouTube") wird 
eine dominante Rolle im Rahmen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung spielen“ zu, ähn-
lich wie im Vorjahr (89%). 

 

Gestiegen ist die Zustimmung für den Trend „Soziales Lernen“ im Unternehmen. Waren 
2017 noch 60 Prozent der Meinung, dass Soziale Lernformen wie MOOCs oder Communi-
ties aus dem Lernen im Unternehmen nicht mehr wegzudenken sind, so sind es diesmal so-
gar 72 Prozent. Kollaboratives Lernen ist demnach stärker gefragt, wobei hier wohl nicht un-
bedingt MOOCs die Treiber sind, sondern eher niedrigschwellige informelle Lernformen für 
das gemeinsame Lernen. 

Weitgehend konstant geblieben sind die Zustimmungswerte für drei weitere Statements: 
Dass als Geschäftsmodell individuelle Betreuung von Lernenden wichtiger wird als der Kauf 
von Lerninhalten, meinen nach wie vor mehr als zwei Drittel der Befragten (69%, Vorjahr 
70%); und dass Unternehmen zur Förderung eines breiten Austauschs Social-Media-Dienste 
wie „Slack“ offiziell einführen werden, bestätigen immerhin mehr als die Hälfte (62%, Vorjahr 
57%). Das Statement, nachdem innovative Geschäftsmodelle den traditionellen Anbietern 
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Das Buzzword „Industrie 4.0“ wird überbewertet - denn der 
Kompetenzerwerb für Industrie 4.0 wird bereits heute 

ausreichend berücksichtigt.

Neue Bildungsanbieter mit innovativem Geschäftsmodell (z.B.
Udacity) werden traditionellen Bildungsanbietern große

Marktanteile abnehmen.

Unternehmen werden dazu übergehen, Social-Media-Dienste 
(wie z.B. Slack, Yammer) einzuführen – mit dem Ziel eines 

breiteren, bereichs- und fachübergreifenden Austauschs und 
Lernens.

Bei Bezahl-Lernangeboten wird in Zukunft eine Bezahlung nach 
dem Grad der individuellen Betreuung wichtiger als der „Kauf“ 

von Lerninhalten.

Soziale Lernformen (z.B. MOOCs oder Lern-Communities)
werden im Corporate Learning nicht mehr wegzudenken sein.

Videobasiertes Lernen (vom Typ YouTube) wird eine dominante
Rolle im Rahmen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung

spielen.

Alle Antworten "stimme eher zu"

Frage: Im Folgenden nennen wir Ihnen einige Trends im Corporate Learning. Bitte geben Sie zu den Aussagen jeweils an, ob Sie diesen – mit Blick auf die kommenden drei Jahre 
– eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.  | n=65  | Angaben in % | © mmb Institut GmbH, 2018

Abb. 1: Allgemeine Trends im Corporate Learning
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Marktanteile abnehmen werden, polarisiert nach wie vor: 52 Prozent der Befragten sehen 
dies so (Vorjahr 53%). Mag sein, dass diese Entwicklung tatsächlich keine so starken Aus-
wirkungen hat – oder dass sie einfach nur nicht so „sichtbar“ ist.  

Kommen wir zur oben angesprochenen Ausnahme: Bei der Frage nach „Industrie 4.0“ als 
Treiber für das Lernen in Unternehmen wurde diesmal das Statement bewusst negativ for-
muliert: „Dass Buzzword ´Industrie 4.0´ wird überbewertet – denn der Kompetenzerwerb für 
Industrie 4.0 wird bereits heute ausreichend berücksichtigt“. Nachdem im Vorjahr der positi-
ven Variante 84 Prozent der Befragten zustimmten, sind es nun 32 Prozent bei der „Gegen-
probe“. Dies belegt sehr deutlich, dass „Industrie 4.0“ weiterhin ein wichtiges Leitthema für 
die Weiterbildung in Unternehmen ist – und eben mehr als nur ein „Buzzword“.  

 

Lernformen: Werden „Alexa“ oder „Siri“ zu digitalen Lernassistenten?  

Ein mmb Trendmonitor aus dem Jahr 2014 trug den Titel: „Wenn der digitale Lernassistent 
uns an die Hand nimmt“. Gemeint war allerdings seinerzeit das Aufkommen von „Adaptive 
Learning“, das als Lernsystem das Lernverhalten von Usern misst, um auf dieser Basis die 
weiteren Lerninhalte zu präsentieren. Die Assistenz beim Lernen erfolgt dort eher im Verbor-
genen, allenfalls auf Basis von Fragen, die den Lernenden gestellt werden.  

 

Für das diesjährige mmb Learning Delphi wurde den Expertinnen und Experten zum ersten 
Mal eine Frage zu einem „echten“ digitalen Lernassistenten gestellt. Gemeint sind damit Sys-
teme, die Lernende in Dialogform durch einen Lernprozess begleiten, indem sie (mündlich 
oder schriftlich) Fragen beantworten, und die Lernenden an Termine und Lernpensum erin-
nern.  
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Alle Antworten "zentrale Bedeutung als Lernform"

Frage: Was schätzen Sie – werden die folgenden Anwendungen in den kommenden drei Jahren eine zentrale Bedeutung oder eine gering e Bedeutung als Lernform für das 
betriebliche Lernen in Unternehmen haben? | n=60-66 | Angaben in % | © mmb Institut GmbH, 2018

Abb. 2: Bedeutung von Anwendungen als Lernform in Unternehmen
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Diese neue Lerntechnologie gilt unter den Expertinnen und Experten als ausgesprochen zu-
kunftsträchtig – drei von fünf Befragten (60%) sehen eine zentrale Bedeutung als Lernform in 
den kommenden drei Jahren für „Intelligente Lernassistenten“; sie liegen damit auch fast 
gleichauf mit „Adaptive Learning“ (62%, Vorjahr 58%, Abb. 2). Betrachtet man den derzeiti-
gen Markt, existieren hierzu bisher aber nur wenige Lernangebote ohne große Marktreich-
weite. Könnte es sein, dass die Befragten hier an die nicht speziell zum Lernen konzipierten  
Dialogassistenten wie „Alexa“, „Cortana“ oder „Siri“ gedacht haben? Hier gilt es, den Markt 
weiter zu beobachten.  

 

Ansonsten hat sich in der Spitzengruppe gegenüber dem Vorjahr nur wenig verändert: Blen-
ded Learning (97%), Videos bzw. Erklärfilme (94%), Micro-Learning/Learning-Nuggets (93%) 
und mobile Anwendungen/Apps (89%) liegen nach wie vor in gleicher Reihenfolge vorn, et-
was geringer ist die Zustimmung für Virtuelle Klassenräume/Webinare (86%, Vorjahr 92%).  

Etwas höher als im Vorjahr ist die Einschätzung von Social Networks und Communities 
(66%, Vorjahr 61%) als zukunftsträchtige Lernformen, die im nächsten Abschnitt eingehen-
der betrachtet werden.  

Künstliche oder eingeblendete „Realitäten“ bleiben in den kommenden drei Jahren für das 
Lernen nach wie vor interessant: „Augmented Reality“ bleibt mit 42 Prozent Zustimmung ge-
genüber dem Vorjahr (45%) ungefähr konstant, „Virtual Reality bzw. Lernumgebungen in vir-
tuellen 3D-Welten“ mit 37 Prozent gegenüber 34 Prozent im Jahr 2017 ebenfalls. Deutlich 
gestiegen ist die Zustimmung für Simulationen: von 36 auf 53 Prozent. Dies ist sicher auch 
ein Effekt neuer Tools für augmentierte und Virtuelle Realität, da sich mit ihnen Simulationen 
gut und kostengünstig durchführen lassen.  
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Frage: Was schätzen Sie – werden die folgenden Anwendungen in den kommenden drei Jahren eine zentrale Bedeutung oder eine gering e Bedeutung als Lernform für das 
betriebliche Lernen in Unternehmen haben? | Angaben in % | Alle Antworten "Nutzung wird steigen" bzw. "zentrale Bedeutung als Lernform" | © mmb Institut GmbH, 2006 -2018

Abb. 3: Bedeutung von Anwendungen als Lernform in Unternehmen (Zeitreihe)
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!omas Irion

Wozu digitale Medien in der Grundschule?
Sollte das Thema Digitalisierung in Grundschulen tabuisiert werden?

Und nun soll also auch die Digi-
talisierung in der Grundschule 
erfolgen! Gilt es hier nicht, die 

Fenster und Türen von Grundschulen 
fest zu verrammeln oder zumindest 
sich möglichst ruhig zu verhalten, da-
mit der Digitalisierungssturm die Pri-
marbildung übersieht und man in der 
Grundschule noch in Ruhe seine Arbeit 
tun kann? Angesichts der Vielzahl an 
Belastungen, die auf die Grundschule 
im Zeitalter von Schulleistungsstudien, 

Inklusion und Migration zukommen, 
sind Skepsis und Zweifel angebracht. 
Wie sollen die Grundschulen denn hier 
auch noch die Digitalisierung scha!en? 
Sollten Grundschulen sich nicht lieber 
wegducken und das "ema tabuisieren?

Aus bildungstheoretischer Sicht wäre 
es fatal, wenn der Allgemeinbildungs-
gedanke (und dieser schließt den Um-
gang mit der Lebenswelt der Kinder 
und Zukun#sthemen ein) der Grund-
schule bei diesem wichtigen "ema 

zum ersten Mal aufgelöst würde. Die 
Frage nach der Leistbarkeit könnte ja 
auch an andere Bereiche gestellt wer-
den. Doch niemand würde angesichts 
der anstehenden gesellscha#lichen He-
rausforderungen im Ernst auf die Idee 
kommen, musische oder historische In-
halte in der Grundschule abscha!en zu 
wollen, da die Beschä#igung mit die-
sen und ähnlichen Inhalten aufgrund 
der vielzähligen Anforderungen an die 
Grundschule nicht leistbar ist. 

Bei allem Verständnis für die man-
nigfaltigen Belastungen der Grundschu-
len: Grundschulbildung darf bei der 
Prüfung der Relevanz neuer Inhaltsbe-
reiche nicht im ersten Schritt die Leist-
barkeit analysieren. Stattdessen muss 

Digitale Telefone, Uhren, Brillen, Haushalte und Autos. Digitale Stadtverwal-
tungen, Wirtscha", Wahlen, Gesundheits- und P#egesysteme. Digitale Freund-
scha"en, Schönheitsideale, Partnersuche, Kommunikation und Freizeitgestal-
tung. Derzeit wird alles digitalisiert, was nicht niet- und nagelfest ist – selbst 
Kühlschränke, Wohnzimmerleuchten und Ka$eemaschinen. 
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sich die Grundschulbildung zuallererst 
die Frage stellen, ob ein neues, gesell-
scha#liches "ema für die Grundschu-
le wichtig ist. Die Frage, inwiefern und 
wie dieses "ema in der Grundschule 
inmitten all ihrer Ansprüche und Be-
lastungen realisiert werden kann, muss 
dann in zweiter Linie folgen. 

Aus dieser Begründung heraus ergibt 
sich der Au$au des folgenden Artikels: 
Im ersten Abschnitt werden Gründe für 
die Beschä#igung mit digitalen Medien 
in der Grundschule geklärt. Im zweiten 
Abschnitt werden die daraus entstehen-
den Konsequenzen für die Grundschu-
le und die bildungspolitischen Rah-
mensetzungen diskutiert. 

Begründungsstränge für die 
Integration digitaler  Medien 
in der Grundschule

Döbeli Honegger (2016) benennt und 
diskutiert in seinem lesenswerten Buch 
zur Digitalisierung und deren Folgen 
für die Bildungssysteme 1 vier mögliche 
Argumente, die genannt werden könn-
ten, um digitale Medien in Schulen ein-
zuführen: das Lebensweltargument, 
das Zukun#sargument, das Lernargu-
ment und das E%zienzargument. Diese 
Gliederung wird an dieser Stelle über-
nommen und auf die Grundschule be-
zogen. 

1. Das Lebensweltargument
Schulische Bildung zielt nicht auf die 
ausschließliche Förderung abstrakter 
Denkprozesse ab, sondern bildet die 
Grundlage für die Orientierung in der 
Welt. Das Leben der Kinder bildet hier 
eine zweifach orientierende Dimension: 
die kindlichen Erfahrungen sind Aus-
gangs- und Zielpunkt des Unterrichts. 
Sie bereichern den Unterricht und si-
chern ab, dass die Handlungskompe-
tenzen der Kinder in den für sie rele-
vanten Lebenssituationen erhöht wer-
den. So steht der Sachunterricht vor 
der Aufgabe, Kinder bei der Erschlie-
ßung ihrer Umwelt zu unterstützen, 
der Deutschunterricht zielt auf die Er-
höhung der kommunikativen Hand-
lungs- und Re&exionskompetenz ab 
und der Mathematikunterricht bildet 
die Grundlage für die mathematische 
Orientierung in der Welt.

Aktuelle Studien zeigen, dass Kin-
der und Jugendliche in komplett ande-

ren Medienwelten aufwachsen als Kin-
der der Generationen zuvor. Während 
in der KIM-Studie 1999 (mpfs 2000) 
nur 21 % der 6- bis 13-Jährigen sich für 
Computer und Computerspiele interes-
sierten, ist das Interesse an der inzwi-
schen di!erenzierter abgefragten Digi-
talisierung deutlich höher: 68 % der 
Kinder interessieren sich für Handys 
oder Smartphones, 66 % für Internet /  
Computer / Laptop, weitere 66 % für 
Computer-/Konsolen-/Onlinespiele. Die-
ses Interesse entsteht in einem medial 
und insbesondere digital reichhaltig 
ausgestatteten Umfeld, denn die Haus-
halte der Kinder sind inzwischen mit 
Fernseher, Handy / Smartphone, Inter-
netzugang und Computer / Laptop voll 
ausgestattet. Dabei besitzen 98 % der 
Kinder zwischen 6 und 13 Jahren in-
zwischen selbst ein eigenes Smartphone 
oder Handy. Das Handy / Smartphone 
wird von 42% der Kinder täglich ge-
nutzt, insbesondere für Nachrichten, 
Apps und Internet (mpfs 2017). Neben 
besonderer Potenziale für neue Lern-
kulturen entstehen durch diese Ent-
wicklungen auch spezi'sche Gefah-
ren für das Aufwachsen von Kindern 
( Peschel 2016). 

Die Problematik der Nutzung digita-
ler Medien wird dabei von Eltern und 
Erziehungsberatungseinrichtungen 
durchaus erkannt. In der MoFam-Stu-
die des JFF (Institut für Medienpäda-
gogik) wurden im Herbst 2015 53  El-
tern und 35 Fachkrä#e aus dem Berufs-
feld der Erziehungsberatung zur Rolle 
mobiler Medien (z. B. Handys, Smart-
phones und Tablets) in der Familie be-
fragt. In der Analyse der qualitativen 

Daten aus Einzel- und Gruppeninter-
views wird deutlich, dass Eltern bei der 
Erziehung ihrer Kinder für die Nut-
zung digitaler Medien stark verunsi-
chert sind. Insbesondere sehen sie nur 
wenig Möglichkeiten, zentrale Erzie-
hungsziele, wie etwa die Vermittlung 
eines souveränen Umgangs mit Smart-
phones, umzusetzen, obwohl dies ein 
häu'g genanntes Anliegen ist. Erzie-
hungsberater berichten zudem von Pro-
blemen der Eltern, den Zugang zu be-
stimmten Inhalten zu regulieren (Wag-
ner et al. 2016). Die Eltern benötigen 
somit Unterstützung und Beratung. 
Selbstverständlich sind aus schulischer 
Sicht Kooperationen mit den Eltern von 
zentraler Bedeutung, doch ein Vertrau-
en auf die Wahrnehmung der elterli-
chen Fürsorge und deren Kompeten-
zen zur Vermittlung einer Medienbil-
dung grei# zu kurz. Medienbildung ist 
ein Element schulischer Grundbildung 
und damit notwendigerweise ein "e-
ma von Grundschulen. Es darf nicht 
dem Zufall überlassen bleiben, ob und 
wie Grundschulkinder im Umgang mit 
den vielfältigen Potenzialen und Ge-
fahren begleitet werden. 

2. Das Zukunftsargument
Da Kinder ihr Leben noch vor sich ha-
ben, kann es in Bildungsprozessen nie 
nur um die gegenwärtige Welt gehen. 
Vielmehr ist zu beachten, welche Kom-
petenzen Kinder für kün#ige Lebens-
aufgaben erwerben müssen. Mit einem 
Blick zurück lässt sich absehen, dass 
sich die digitale Welt in den nächsten 
12 Jahren (bis zur Volljährigkeit der 
jetzigen Erstklasskinder) noch einmal 
immens verändern wird. Doch auch 
jetzt schon sind die wissenscha#liche 
und beru&iche Welt von digitalen Me-
dien geprägt. Kinder benötigen digitale 
Kompetenzen, um sich in ihrer kün#i-
gen Lebenswelt zurechtzu'nden. 

Vielfach wird hier das Argument 
eingebracht, dass Kinder ja mit digita-
len Medien aufwachsen und den Um-
gang als »Digital Natives« von Kin-
desbeinen an beherrschen und somit 
auch die grundlegenden Kompeten-
zen für ihr zukün#iges Leben automa-
tisch erlernen. Genauere Beobachtun-
gen (Schulmeister 2012) zeigen, dass 
auch bei älteren Schülern und Studie-
renden vielfach sehr ober&ächliche und 
unkritische Nutzungsformen digitaler 

Dr. Thomas Irion
Professor für Grundschulpädagogik 
und Direktor des Zentrums für Medien-
bildung an der Pädagogischen Hoch-
schule Schwäbisch Gmünd, 
Fachreferent des Grundschulverbands 
für den Bereich Medienbildung. 
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Angebote vorherrschen. Eine kritische 
Durchdringung digitaler Informations- 
und Kommunikationsangebote erfolgt 
kaum, weshalb Schulmeister eher von 
»Digital Naives« sprechen würde. Für 
die Grundschulbildung entsteht hie-
raus der Anspruch, Kinder systema-
tisch und altersgerecht auf zukün#ige 
Anforderungen vorzubereiten. Da Kin-
der dabei keinesfalls nur an die digitale 
Welt anzupassen sind, ist insbesondere 
zu beachten, dass Kinder in der Grund-
schule erleben können, dass sie die Di-
gitalisierung der Welt – aber auch ihre 
Verhinderung – mitgestalten können 
(Kammerl/Irion 2018). 

Die Digitalisierung führt allerdings 
nicht nur zu Veränderungen im indivi-
duellen Aufwachsen von Kindern, son-
dern birgt auch die Gefahr der Entste-
hung und Verstärkung bestehender so-
zialer Ungerechtigkeiten. In der Digital- 
Divide-Forschung wird seit Mitte der 
1990er Jahre untersucht, inwiefern di-
gitale Medien soziale Ungleichheiten 
verstärken oder überhaupt erst entste-
hen lassen. In den vorliegenden Unter-
suchungsergebnissen wird deutlich, 
dass soziale Ungerechtigkeiten weni-
ger im Zugang zu digitalen Medien als 
in deren Nutzung entstehen. Kinder be-
gegnen digitalen Medien derzeit noch 
überwiegend im Rahmen der familiä-
ren Sozialisation, und die Entwicklung 
der erforderlichen Nutzungskompeten-
zen steht in starker Abhängigkeit von 
den Einstellungen und Kompetenzen 
der Eltern, die wiederum in Zusam-
menhang mit dem kulturellen Kapital 
der Eltern stehen (Kutscher 2014). Ein 

Verzicht auf die Vermittlung der für 
die kritisch-selbstbestimmte Medien-
nutzung erforderlichen Kompetenzen 
würde daher auch zu einer Vertiefung 
bestehender und zu einer Entstehung 
neuer sozialer Ungerechtigkeiten füh-
ren (Irion/Sahin 2018). Grundschulbil-
dung als basale Bildung für alle Kinder 
kann es nicht dem Zufall überlassen, 
ob ein Kind die für sein weiteres Leben 
wichtigen Kompetenzen und Einstel-
lungen in dieser wichtigen Phase seiner 
Entwicklung entfalten kann. 

3. Das Lernargument
Digitale Medien bieten nicht unerhebli-
che Entwicklungspotenziale für Kinder 
im Grundschulalter. Kinder eignen sich 
bspw. über Youtube-Videos neue Skate-
board- und Schminktricks an, Lernen 
in Museen mit digitaler Unterstützung 
und werden von ehrgeizigen Eltern 
mittels Lern-Apps für die Schule trai-
niert. Auch hier steht die Grundschule 
vor der Herausforderung, soziale Un-
gleichheiten zu reduzieren, denn es darf 
nicht sein, dass nur Kinder bildungsna-
her Eltern pädagogisch begleitet lernen, 
digitale Medien für ihre Bildungspro-
zesse zu nutzen. 

Darüber hinaus muss sich die Grund-
schulbildung mit der Frage auseinan-
dersetzen, wie sie ihre eigenen Unter-
richtsprozesse im Sinne eines moder-
nen Unterrichts – auch mit digitalen 
Medien – unterstützen kann. Selbstver-
ständlich muss hier vermieden werden, 
dass der ungeeignete Einsatz digitaler 
Medien zeitgemäßen Grundschulunter-
richt etwa durch die Überbetonung von 

Drill-and-Practice-Apps oder durch die 
umständliche Bedienung nicht grund-
schulgerechter Computerlösungen, die 
den Unterricht dominieren statt ihn 
zu unterstützen, zurückwir#. In jedem 
Fall muss sich Grundschulunterricht 
aber mit der Frage auseinandersetzen, 
wie digitale Medien ergänzend zu tra-
ditionellen Medien und Originalerfah-
rungen lernförderlich eingesetzt wer-
den können. Wenngleich eine Revolu-
tion des Lernens durch digitale Medien 
in den nächsten ein bis zwei Jahren 
kaum anstehen wird, müssen Grund-
schulen jetzt die Voraussetzung dafür 
scha!en, dass Grundschulbildung mit-
tel- und langfristig nicht von den digi-
talen Entwicklungen abgehängt wird. 2

4. Das E!zienzargument
Das vierte von Döbeli Honegger ge-
nannte Argument – das E%zienzargu-
ment – soll hier etwas kritischer dis-
kutiert werden. Bei der E%zienz geht 
es nicht in erster Linie um das häu'g 
diskutierte "ema Lernerträge. Hier 
geht es darum, wie bei immer höheren 
Leistungsanforderungen an Schulen 
und pädagogisches Personal Arbeits-
erleichterungen erreicht werden kön-
nen. E%zienz ist ein bei pädagogischen 
Maßnahmen der Grundschule häu-
'g vernachlässigter Faktor. Während 
die Unterrichtse!ektivität in pädago-
gischen Diskussionen neuer Bildungs-
konzepte sehr häu'g im Mittelpunkt 
steht, wird der Aufwand zum Erreichen 
des Ertrags häu'g vernachlässigt. Ge-
rade die Bildungspolitik scheint darauf 
spezialisiert zu sein, hochtrabende Pro-
grammatiken zur Outputverbesserung 
zu entwickeln (sei es für die Inklu-
sion oder die Verbesserung der Recht-
schreibleistungen der Kinder), ohne da-
bei in gleichem Maß den zu leistenden 
Input (Lehrerstellen, Ausstattung mit 
Medien, Investition in die Forschung 
oder gar die Erhöhung des 'nanziellen 
Engagements in der Lehrerbildung …) 
im Auge zu behalten. 

Obwohl sich einige kleinere Arbeits-
erleichterungen durch digitale Medien 
verzeichnen lassen (welche Lehrkra# 
schätzt es nicht, mal schnell eine sach-
liche Frage zur Unterrichtsvorbereitung 
im Internet zu recherchieren, statt in 
die Bibliothek fahren zu müssen), sind 
die Potenziale bei Weitem noch nicht 
ausgeschöp#. So wären deutlich um-
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fangreichere Maßnahmen zur Reduk-
tion des Lern- und Vorbereitungsauf-
wands denkbar. Durch die leichte Dis-
tribuierbarkeit digitaler Unterrichtsma-
terialien könnten immense Druck- und 
Distributionskosten gespart werden. 
Hierzu wäre allerdings eine verlässli-
che Hard- und So#warebasis an den 
Grundschulen zu scha!en, wobei be-
achtet werden muss, dass sowohl An-
scha!ungs-, Unterhalts- und Schu-
lungsaufwand kaum dazu führen wer-
den, dass digitale Medien kurz- und 
mittelfristig zur Aufwandsreduktion 
beitragen. Insbesondere für Grund-
schullehrkrä#e steht zu befürchten, 
dass die Integration digitaler Medien 
zu Beginn eher zu einer höheren Belas-
tung führen wird. Vor diesem Hinter-
grund sind hinsichtlich des E%zienz-
arguments klare Forderungen an die 
Bildungspolitik zu formulieren, um zu 
vermeiden, dass Grundschulen und 
das in diesen tätige Personal bei diesem 
wichtigen, aber komplexen "ema aus-
geblutet werden.

Konsequenzen für  
die Grundschulbildung 

Aus grundschulpädagogischer Sicht 
führen angesichts der weiten Verbrei-
tung digitaler Medien in Gesellscha# 
und Kindheit alleine schon das Lebens-
weltargument und das Zukun#sargu-
ment dazu, dass sich die Grundschu-
le mit der digitalen Welt in Bildungs-
zusammenhängen beschä#igen muss. 
Angesichts der veränderten aktuellen 
und kün#igen Lebenswelten der Kin-
der, samt aller Chancen und Gefah-
ren der digitalen Medien, ist die Ein-
führung in einen kritisch-re&ektierten 
Umgang mit digitalen Medien heut-
zutage unerlässlich (Irion 2016). Doch 
auch das Lern- und das E%zienzargu-
ment sind im Auge zu behalten. Einer-
seits darf auf keinen Fall der direkte 
zwischenmenschliche Austausch zwi-
schen Schulkindern und Lehrperso-
nen, aber auch der Austausch zwischen 
den Schulkindern selbst und die Aus-
einandersetzung mit Primärerfahrun-
gen zurückgedrängt werden. Auf der 
anderen Seite darf sich die Grundschu-
le bei der sinnvollen Nutzung digitaler 
Medien nicht von der Implementierung 
an anderen Schularten abdrängen las-
sen. Insbesondere Grundschulkinder 

8 Forderungen des GSV  
an die Bildungspolitik
Der Grundschulverband fordert, dass jedes Kind die basalen Kompetenzen und 
einen persönlichkeitsfördernden Umgang mit digitalen Medien in der Grund-
schule erlernen muss. Kein Kind darf von der Grundschulbildung mit digitalen 
Medien alleingelassen werden!
Hieraus ergeben sich aus Sicht des Grundschulverbandes 8 Forderungen: 

1. Entwicklung von spezi!schen 
Grundschulstandards
Grundschulen benötigen grundschul-
gerechte, also schulartspezi!sche 
Kompetenzstandards auch für das 
Lernen in der digitalen, vernetzten 
Welt.

2. Wissenschaftliche und  
praxisnahe Lehrerbildung
Grundschulen benötigen eine wissen-
schaftliche, praxisnahe Lehrerbildung 
(Aus- und Weiterbildung) in den Be-
reichen grundschulgerechte Medien-
bildung und Fachdidaktik mit dem 
Schwerpunkt Digitalisierung / Digitali-
tät in allen drei Phasen der Lehrerbil-
dung. Technikschulungen sind nicht 
ausreichend!

3. Scha"ung von Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen
Technologische und gesellschaftliche 
Entwicklungen und die für mündiges 
Handeln erforderlichen Kompeten-
zen entwickeln sich mit einer hohen 
Dynamik und weisen eine hohe Kom-
plexität auf. Grundschulbildung muss 
bei der Scha"ung der grundlegenden 
Kompetenzen in diesem Feld gewähr-
leisten, dass sowohl die dynamischen 
Veränderungen als auch die hohe 
Komplexität bei der Umsetzung der 
oben genannten Maßnahmen be-
rücksichtigt werden. Der Grundschul-
verband fordert die zeitnahe Einrich-
tung eines Expertenrates, speziell für 
die Grundschule.

4. Netzausbau
Grundschulen benötigen eine  schnelle 
Netzanbindung und #ächendecken-
des, lokal abschaltbares WLAN.

5. Hard- und Softwareausstattung
Grundschulen benötigen benutzungs-
freundliche, zuverlässige, hervorra-
gend in den Grundschulunterricht 
integrierbare und altersgerechte Hard- 
und Softwarelösungen.

6. Wartungsstrukturen
Grundschulen benötigen grundschul-
gerechte Supportstrukturen und pro-
fessionell ausgebildetes Personal.

7. Einbezug von Eltern
Viele Eltern benötigen Fortbildungs-
angebote zum Umgang mit digitalen 
Medien. Diese sollten als Foren zum 
Kompetenzerwerb gestaltet werden, 
idealerweise gemeinsam mit Lehr-
kräften.

8. Etatplanung
Grundschulen benötigen einen an-
gemessenen Anteil (mind. 70 %) der 
vorgesehenen Fördermittel. In der 
Grundschule werden die grundlegen-
den Kompetenzen für alle Kinder ge-
scha"en. Deshalb kommt der Grund-
schule bzgl. der Chancengerechtigkeit 
eine besondere Bedeutung zu. Da in 
den Grundschulen Deutschlands hin-
sichtlich Ausstattung, Lehrerweiterbil-
dung und Wartungskonzepten noch 
ein besonders großer Nachholbedarf 
besteht und »Bring-Your-Own-Devi-
ce-Konzepte« (BYOD) im Hinblick auf 
das Alter der Kinder nicht umsetzbar 
und pädagogisch zweifelhaft sind, 
müssen ausreichend Mittel für die 
Grundschulen reserviert werden. Fast 
die Hälfte aller Schulen in Deutsch-
land sind Grundschulen und deren 
infrastrukturelle Situation stellt eine 
besondere Herausforderung dar. 
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Anmerkungen
1) Döbeli Honegger, Beat: Mehr als O und 1. 
Schule in einer digitalisierten Welt. 
2) Eingehendere Analysen zu den Lern-
potenzialen digitaler Medien für den Grund-
schulunterricht und den zur Ausschöpfung 
erforderlichen Voraussetzungen 'nden sich 
im Artikel von Irion und Scheiter in diesem 
He#. 
3) https://www.kmk.org/'leadmin/Dateien/
pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_ 
digitale_Welt_Webversion.pdf (27.2.2018).
4) https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/
Aktuelles/2017/DStGB%20zu%20den%20
Eckpunkten%20der%20Bund-Länder%20
Vereinbarung%20»DigitalPaktSchule«/
Ergebnis_Eckpunkte_St-AG_230517.pdf 
(27.2.2018)
5) In einer Berechnung für die Bertelsmann-
Sti#ung zeigen Andreas Breiter et al. vom  
Institut für Informationsmanagement 
Bremen GmbH (i'b) auf, dass die geplanten 
Mittel des Bundes (Wanka-Milliarden) für 
eine langfristige Absicherung dieser Kos-
ten nicht ausreichen können: https://www.
bertelsmann-sti#ung.de/'leadmin/'les/
BSt/Publikationen/GrauePublikationen/
IB_Impulspapier_IT_Ausstattung_an_ 
Schulen_2017_11_03.pdf (27.2.2018). 
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haben höchste Ansprüche an alters- 
und kindgerechte Lernmedien. Kei-
nesfalls darf zugelassen werden, dass 
Grundschulkinder auf multimediale, 
interaktive Veranschaulichungen und 
Übungen ebenso verzichten müssen 
wie auf die Potenziale digitaler Medien 
als Werkzeuge zur aktiven Durchdrin-
gung ihrer Lebenswelt. Selbstverständ-
lich kann die Aufgabe einer Medien-
bildung für den Umgang mit digitalen 
Medien nicht alleine der Grundschule 
überlassen werden: Eltern, Kinderhor-
te, Päd. Beratungsstellen, weiterführen-
de Schulen usw. sind ebenso gefordert. 
Ferner sind insbesondere auch Gesetz-
geber und Medienunternehmen (z. B. 
durch Ausweitung des Kindermedien-
schutzes) gefordert, die Bestrebungen 
der Grundschulen zu unterstützen. 
Doch ist die Grundschule als erste ver-
bindliche P&ichtschule verp&ichtet, die 
Basis im Umgang mit digitalen Medien 
zu legen. 

In der kritischen Diskussion des Ef-
'zienzarguments wurde deutlich, dass 
digitale Medien langfristig durchaus 
Potenziale zur Aufwandsreduktion von 
Lehr-Lern-Anstrengungen bergen kön-
nen, dass kurzfristig aber auch beson-
dere Belastungen auf Grundschulen 
und Schulträger zukommen. 

Die Bildungspolitik hat die Bedeu-
tung von Bildungsmaßnahmen ange-
sichts der veränderten Bildungsanfor-
derungen erkannt. So hat die Kultusmi-
nisterkonferenz ein Strategiepapier zur 
Bildung in der digitalen Welt 3 veröf-
fentlicht, in dem Inhalte und Maßnah-
men für allgemeinbildende Schulen, be-
ru&iche Schulen und Hochschulen vor-
geschlagen werden. Zugleich wurde von 
der letzten Bildungsministerin Johanna 
Wanka, gemeinsam mit der Kultusmi-
nisterkonferenz, ein mit mehreren Mil-
liarden unterstützter Digitalpakt Schule 
von Bund und Ländern 4 angekündigt, 
der sich auch im Koalitionsvertrag der 
großen Koalition wieder'ndet. 

Die prekäre Finanzierungssituation 
von Grundschulen, die häu'g überse-
hene verhältnismäßig sehr hohe Zahl 
von Grundschulen und deren &ächen-
mäßige Ausbreitung, die bisher de'zi-
täre Ausstattung und Infrastruktur und 
die hohe Bedeutung der Basiskompe-
tenzen und -einstellungen bei Grund-
schulkindern erfordern, darauf hinzu-
weisen, dass die Grundschule bei den 
aktuell anstehenden Bemühungen, bei 
denen es in einem ersten Schritt um die 
Grundausstattung mit technischer In-
frastruktur (u. a. Netzwerkanbindung 
von Schulen und Klassenzimmern) 

geht 5, keinesfalls eine Randrolle spielen 
darf. Aus Perspektive der Grundschul-
bildung ist es nun von zentraler Bedeu-
tung, dass die Grundschule nicht wie in 
anderen Bildungsmaßnahmen eher am 
Rande von den Maßnahmen pro'tiert 
und die Umsetzung mit nur kleinem 
'nanziellem Aufwand nebenbei reali-
siert wird.

Aufgrund der großen Gefahr, dass 
wieder einmal bei Grundschulen ge-
spart werden soll und diese mit veralte-
ten Geräten in langsamen Netzwerken 
auf die immer drängenderen Heraus-
forderungen der Digitalisierung re-
agieren sollen, hat der Grundschulver-
band in der Landesdelegiertenkonfe-
renz vom 25.11.2017 acht Forderungen 
an die Bildungspolitik verabschiedet. 
In diesen wird nicht nur auf die Bedeu-
tung einer zeitgemäßen Versorgung der 
Grundschulen mit der technischen In-
frastruktur hingewiesen, sondern auch 
eine grundschulgerechte Umsetzung 
der Maßnahmen eingefordert. Andern-
falls besteht die Gefahr, dass ausgerech-
net die Grundschule, in der die Basis-
kompetenzen für das Leben in und mit 
der digitalen Welt gestellt werden, noch 
weiter vom internationalen Standard 
abgehängt wird (Eickelmann 2016).  

mpfs – Medienpädagogischer Forschungs-
verbund Südwest (2000): Kinder und Medien 

– KIM ’99. Verfügbar unter: www.mpfs.de/
studien/kim/KIM99.pdf (13.2.2018)
mpfs – Medienpädagogischer Forschungsver-
bund Südwest (2017): KIM-Studie 2016. 
Kindheit, Internet, Medien. Basisuntersu-
chung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger. 
Verfügbar unter: www.mpfs.de/'leadmin/
'les/Studien/KIM/2016/KIM_2016_Web-
PDF.pdf (13.2.2018)
Peschel, M. (2016): Medienlernen im Sach-
unterricht – Lernen mit Medien und Lernen 
über Medien. In M. Peschel & T. Irion (Hg.), 
Neue Medien in der Grundschule 2.0. 
Grundlagen – Konzepte – Perspektiven. 
Frankfurt a. M.: Grundschulverband, 33–49.
Wagner, U. / Eggert, S. / Schubert, G. (2016): 
MoFam – Mobile Medien in der Familie. 
Verfügbar unter: www.j!.de/j!/'leadmin/
user_upload/Projekte_Material/mofam/
JFF_MoFam_Studie.pdf (13.2.2018)



1    Berufliche Weiterbildung
1.1 Berufliche Weiterbildung von Erwerbspersonen 2019

Teilnehmer und Teilnehmerinnen an beruflicher Weiterbildung

im letzten Jahr in den letzten vier Wochen

insgesamt männlich weiblich zusammen männlich weiblich

 1 000 

Deutschland .......................................................  7 410  3 792  3 618  2 051  1 021  1 030 
nach Ländern

 Baden-Württemberg ...........................................  1 156   607   549   320   167   153 
 Bayern ...............................................................  1 203   630   573   310   158   152 
 Berlin ................................................................   272   131   141   72   34   38 
 Brandenburg .....................................................   201   96   105   56   24   31 
 Bremen .............................................................   59   29   30   18   8   10 
 Hamburg ...........................................................   164   77   87   49   22   27 
 Hessen ..............................................................   607   313   295   185   93   93 
 Mecklenburg-Vorpommern .................................   149   68   81   48   19   29 
 Niedersachsen ...................................................   679   356   323   179   93   86 
 Nordrhein-Westfalen ..........................................  1 368   695   674   373   186   187 
 Rheinland-Pfalz .................................................   374   200   174   106   58   47 
 Saarland ............................................................   72   39   33   21   11   11 
 Sachsen ............................................................   436   215   220   123   57   66 
 Sachsen-Anhalt .................................................   192   95   96   51   23   27 
 Schleswig-Holstein ............................................   262   134   128   76   37   39 
 Thüringen ..........................................................   216   107   110   66   31   35 

Alter von ... bis unter ... Jahren
15 - 20 ...............................................................   65   37   28   23   13   10 
20 - 25 ...............................................................   378   191   187   119   62   57 
25 - 30 ...............................................................   801   405   396   243   118   125 
30 - 35 ...............................................................   947   504   443   261   139   123 
35 - 40 ...............................................................   918   487   432   253   130   123 
40 - 45 ...............................................................   903   460   443   246   121   125 
45 - 50 ...............................................................   912   454   458   248   117   131 
50 - 55 ...............................................................  1 060   534   526   275   134   141 
55 und mehr .......................................................  1 426   720   706   383   187   196 

nach Bildungsabschluss

Allgemeinbildender Schulabschluss
Haupt- (Volks-)schulabschluss ...........................   745   498   247   166   107   59 
Abschluss der Polytechnischen Oberschule .........   378   177   200   100   41   59 
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss ............  1 951   938  1 013   510   237   273 
Fachhochschul-/Hochschulreife ..........................  4 257  2 123  2 134  1 249   618   631 
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses .................   14   11 /   6   6 /
Ohne allgemeinen Schulabschluss 1, 2 ...............   66   45   21   19   12   7 

Beruflicher Bildungsabschluss
Lehre/Berufsausbildung im dualen System 3 ......  2 798  1 517  1 281   710   376   334 
Fachschulabschluss 4 ........................................  1 212   518   694   330   133   197 
Fachschule der ehem. DDR ..................................   67   13   53   19 /   15 
Bachelor .............................................................   369   190   179   111   57   54 
Master ................................................................   318   170   147   95   47   48 
Diplom 5 ............................................................  1 873   936   937   535   260   274 
Promotion ..........................................................   281   165   116   111   66   46 
Ohne Berufsausbildung 1, 6 ...............................   493   282   211   140   78   62 

nach Stellung im Beruf
Selbständige ......................................................   731   440   291   236   139   97 
Mithelfende Familienangehörige .........................   5 / / / / /
Beamte/Beamtinnen ..........................................   696   339   357   198   101   96 
Angestellte 7 ......................................................  5 112  2 352  2 760  1 402   627   776 
Arbeiter/Arbeiterinnen ........................................   721   581   140   163   126   37 
Auszubildende ...................................................   127   68   59   45   24   21 
Erwerbslose ohne frühere Tätigkeit 1 ...................   17   10   7   5 / /

nach Wirtschaftsbereichen
Land- und Forstwirtschaft,  –  –  –  –  –  – 
  Tierhaltung und Fischerei ..................................   64   48   15   14   11 /
Produzierendes Gewerbe ....................................  1 507  1 183   324   368   281   87 
Handel, Gastgewerbe und Verkehr ......................   755   428   327   190   106   84 
Sonstige Dienstleistungen ..................................  5 067  2 122  2 945  1 475   621   854 
Erwerbslose ohne frühere Tätigkeit 1 ...................   17   10   7   5 / /
__________       
Ergebnis des Mikrozensus. Personen im Alter von 15 Jahren und mehr.
1 Einschl. ohne Angabe.
2 Einschl. Personen mit Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch.      
3 Einschl. eines gleichwertigen Berufsfachschulabschlusses, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung, 
   1- jährige Schule für Gesundheits- und Sozialberufe sowie einer geringen Anzahl von Personen mit Anlernausbildung.      
4 Einschl. einer Meister-/Technikerausbildung, Abschluss einer 2- oder 3-jährigen Schule für Gesundheits- und Sozialberufe sowie 
   Abschluss an einer Schule für Erzieher/-innen.
5 Einschl. Lehramtsprüfung, Staatsprüfung, Magister, künstlerischer Abschluss und vergleichbare Abschlüsse.
6 Einschl. Berufsvorbereitungsjahr und berufliches Praktikum, da durch diese keine berufsqualifizierenden Abschlüsse erworben werden. 
7 Einschl. geringfügig Beschäftigte.

Gegenstand der Nachweisung
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2    Weiterbildung in Unternehmen 2015
2.1 Angebotene Weiterbildungsformen in Unternehmen

Wirtschaftsbereiche/Beschäftigtengrößenklassen
Lehrveran-
staltungen

Weiterbildung 
am 

Arbeitsplatz

Job-Rotation, 
Austausch-
programme, 

Abordnungen, 
Studienbesuche

Informations-
veran-

staltungen

Lern- und 
Qualitäts-

zirkel

Selbst-
gesteuertes 

Lernen

nach Wirtschaftsbereichen

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden ..........................................   83,4   69,0   65,5   12,7   58,2   13,5   17,0 
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung ................................................   72,1   49,8   52,4   11,2   49,0   15,1   12,1 
Textil- und Bekleidungsgewerbe; Ledergewerbe ..........................................   66,3   53,9   52,9   17,3   47,5   20,8   12,3 
Papier- und Druckgewerbe, Vervielfältigung ................................................   76,7   53,2   58,9   17,2   55,1   10,9   19,9 
Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Herstellung von chem. u. pharmazeut.
    Erzeugn., Gummi- u. Kunststoffwaren; Glasgewerbe, Keramik
    Verarbeitung von Steinen und Erden ........................................................   81,8   68,5   73,8   13,7   72,4   28,1   15,1 
Metallerzeugung u. -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen ........   78,8   63,4   62,4   13,0   49,4   18,2   14,0 
Herstellung von DV-Geräten, elektron. u. opt. Erzeugn., elektr.
    Ausrüstg., Maschinenbau; Rep. und Inst. von Maschinen
    und Ausrüstungen ...................................................................................   83,0   69,3   72,8   15,0   70,8   13,7   21,7 
Fahrzeugbau ...............................................................................................   87,4   78,4   74,6   24,8   72,2   35,0   26,0 
Holzgewerbe, Herstellung von Möbeln, sonst. Waren ...................................   77,9   63,6   68,2   13,5   62,5   15,6   17,7 
Energieversorgung, Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung von
    Umweltverschmutzungen ........................................................................   90,6   81,7   69,6   14,5   80,6   29,0   27,8 
Baugewerbe ...............................................................................................   72,8   57,4   49,5   2,0   55,5   7,4   13,1 
Kfz-Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz .......................................   93,1   79,9   74,8   15,3   82,5   37,7   63,1 
Großhandel (ohne Kfz-Handel) ....................................................................   81,1   68,6   68,7   10,9   62,4   24,3   24,1 
Einzelhandel (ohne Kfz-Handel) ..................................................................   79,8   60,7   70,3   12,8   60,4   19,6   38,9 
Verkehr und Lagerei ....................................................................................   65,6   52,4   51,4   5,2   31,8   12,5   11,8 
Gastgewerbe ..............................................................................................   60,3   46,4   46,4   11,9   42,6   12,8   18,1 
Information und Kommunikation .................................................................   91,3   79,4   78,8   13,8   82,8   21,2   52,2 
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen .........................   96,5   93,8   85,2   34,1   95,8   43,5   82,4 
Mit Finanz- und Versicherungsdiensten verbundene Tätigkeiten ..................   94,2   83,2   81,9   20,3   85,4   31,9   54,4 
Grundstücks- u. Wohnungswesen, 
    freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen ........................................   76,5   58,8   70,2   6,7   59,0   20,9   32,8 

Insgesamt ...   77,3   61,9   64,3   9,9   59,3   18,5   26,4 

Unternehmen mit … bis … Beschäftigten
     10  –    19 ...............................................................................................   68,5   52,6   53,0   5,8   49,8   13,6   22,7 
     20  –    49 ...............................................................................................   78,1   61,4   64,0   6,6   56,7   17,6   24,8 
     50  –  249 ...............................................................................................   87,3   72,4   78,9   16,5   72,7   24,7   28,3 
   250  –  499 ...............................................................................................   97,9   94,8   93,4   26,0   94,0   28,0   55,5 
   500  –  999 ...............................................................................................   99,4   94,8   91,1   47,1   91,3   47,0   56,3 
1 000 und mehr ..........................................................................................   100   95,8   97,3   63,7   99,4   55,5   77,3 

Insgesamt ...   77,3   61,9   64,3   9,9   59,3   18,5   26,4 
__________
Ergebnisse der Fünften Europäischen Erhebung über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen (CVTS5).

Weiterbildende 
Unternehmen

Angebotene Formen der Weiterbildung

%
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Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren sowie Studierenden ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen: Während
im ersten Quartal 2019 rund 54 % digitale Lernmaterialien genutzt hatten, lag der Anteil im ersten Quartal 2020 bei 70 %. 

Die Corona-Krise führt auch zu einer größeren Nachfrage nach Online-Kursen. Im 1. Quartal 2020 absolvierten 13 % der
Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis15 Jahren und 22 % der Lernenden ab 16 Jahren Online-Kurse. Im Vorjahr lag der
Anteil bei den Jüngeren bei 3 % und bei den Älteren bei 11 %. 

Digitale Ausstattung in Familien hängt stark vom Einkommen ab

Digitales Lernen ist nur mit der entsprechenden Ausstattung möglich – und diese hängt bei Familien stark vom
Haushaltseinkommen ab. Anfang 2020 besaß fast die Hälfte (45 %) der Haushalte mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren
und einem Haushaltsnettoeinkommen unter 2 000 Euro kein Tablet. Bei einem Haushaltseinkommen von monatlich 5 000 bis
unter 18 000 Euro waren nur 14 % der Haushalte ohne Tablet. Etwas geringer sind die Unterschiede bei Laptops und Notebooks:
Hier hatten unter den Familien mit besonders geringem Einkommen 18 % kein solches Gerät, unter jenen mit besonders hohem
Einkommen lag der Anteil bei 6 %. 

Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich das Leben zunehmend sowohl ins Internet als auch in den eigenen Haushalt verlagert.
Homeschooling, Homeo"ce und Freizeitaktivitäten laufen parallel, da spielt die Anzahl der vorhandenen Geräte eine wichtige
Rolle. Rein rechnerisch verfügten Familien Anfang 2020 im Schnitt über insgesamt 3,2 Computer – egal ob stationär oder mobil
als Laptop oder Tablet. Aber auch hier zeigt sich: Je höher das Haushaltseinkommen, desto mehr Geräte waren im Schnitt
vorhanden. Familien mit hohem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen (5 000 bis unter 18 000 Euro) standen Anfang 2020 rein
rechnerisch im Durchschnitt 4,1 PCs zur Verfügung. In der untersten Einkommensgruppe (unter 2 000 Euro) waren es
durchschnittlich 2,2 Geräte.

Digitaler Wandel betri!t Millionen Schülerinnen und Schüler

Der digitale Wandel verändert den Alltag von Millionen Lernenden und Lehrenden in Deutschland gleichermaßen. Im Schuljahr
2019/20 wurden 10,9 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und beru#ichen Schulen unterrichtet. Davon
waren 7,6 Millionen an weiterführenden Schulen, die coronabedingt stärker auf Digitalunterricht setzen als Grundschulen.

Während der Corona-Pandemie sind die digitalen Möglichkeiten der Lehre zudem besonders wichtig für Lehrkräfte, die zu
sogenannten Risikogruppen gehören. Von den insgesamt 694 000 Lehrkräften, die im Schuljahr 2019/20 bundesweit an
allgemeinbildenden Schulen tätig waren, war mehr als ein Drittel (37 %) 50 Jahre und älter. Gut jede zehnte Lehrkraft (12 %) war
mindestens 60 Jahre alt. 

Methodische Hinweise:
Die Ergebnisse zur Nutzung von digitalen Lernmaterialien, Online-Kursen und digitalen Kommunikationswegen stammen aus der
Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie in privaten Haushalten (IKT). Diese wird in allen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union als methodisch harmonisierte, jährliche Befragung durchgeführt. Befragt werden
Personen ab 10 Jahren. Die Befragung wird vom 01.04. bis zum 31.05. des Erhebungsjahres durchgeführt. Die entsprechende
Frage nach den digitalen Lerntätigkeiten bezieht sich auf die letzten drei Monate vor dem Befragungszeitraum. 

Datengrundlage für die Ausstattung von Familien sind die Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). Zu Familien zählen
Haushalte mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Dazu wurden die Haushaltstypen Alleinerziehende und Paarhaushalte
mit Kind(ern) unter 18 Jahren zusammengefasst. Ergebnisse für Haushalte, deren regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen
18 000 Euro und mehr beträgt, bleiben in den LWR unberücksichtigt, da diese nicht beziehungsweise in viel zu geringer Zahl an
der Erhebung teilnehmen. In die LWR werden nach den gesetzlichen Vorgaben Haushalte von Selbstständigen
(Gewerbetreibende und selbstständige Landwirte und Landwirtinnen sowie freiberu#ich Tätige) nicht einbezogen.
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1.1 Begriffsabgrenzung

Lernplattformen stellen das technische  Gerüst für 
eine internetbasierte Aus- und Weiterbildung dar

- Nutzer haben Zugang zu digital vorliegenden 
Lernmaterialien

- Bildungsverantwortliche können verschiedene 
Lehrmaterialien themenspezifisch zu Kursen 
zusammenfassen (Packaging) und unterstützen die 
Organisation der Lernprozesse
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1.2 Primäre Zielsetzung des Einsatzes 
von Lernplattformen

Offene Lern- & Informationswelten organisieren

Kooperation
- Lern- und Problemlösungsfähigkeit durch Teamarbeit entwickeln
- Direkte kontinuierliche Betreuung der Lernaktivitäten

Kommunikation
- Erarbeitung neuen Wissens in Diskussionsforen
- gezielte Kommunikation mit Tutoren/ Lehrern/ Experten

Informations- & Lernquellen
Organisationseigener Informations- und  Bildungsmarktplatz:

- Verwaltung & Abruf aller Lern-/und Lehrmaterialien
- Bereitstellung von Hintergrundmaterial/ Literatur
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1.2 Primäre Zielsetzung des Einsatzes 
von Lernplattformen

Übersicht:
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1.3 Aufgaben von Lernplattformen

Aufgabentypen:

- originäre Aufgaben:

Verwaltung von Weiterbildungsangeboten, 
Kursen, Lehrmaterialien und Personendaten

- zusätzliche Aufgaben:

- Unterstützung von Tätigkeiten, die dem eigentlichen
Lernprozess vor- oder nachgelagert sind

- Unterstützung der Kommunikation von Lernenden
- Bereitstellung von Tools zur Erstellung von 
Lehrmaterialien
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1.4 Anforderungen an Lernplattformen

Unterschieden werden aufgabenbezogene und
aufgabenunabhängige Anforderungen

Aufgabenbezogene Anforderungen

- Management von komplexen Aus- und 
Weiterbildungsangeboten

- Management von Kursen

- Management von Lehrmaterialien

- Management von Kursteilnehmern
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1.4 Anforderungen an Lernplattformen

Aufgabenunabhängige Anforderungen:

- leichte Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit

- offene Architektur

- Kompatibilität bzw. Zertifizierung mit internationalen 
Standards (AICC, IMS)

- Kompatibilität zu HRM- Systemen des Unternehmens

- beachten rechtlicher Bestimmungen (Datenschutz)

- Einbindung in die Aus- und Weiterbildung



Agenda:

1 
Lernplattformen-
Einführung

2
Funktionsbereich
Lernraum

3
Einsatz von
Lernplattformen

4
Rollenkonzepte

5
Auswahl, Betrieb
und Beurteilung

6
Lernplattformen in
der Praxis

Gestaltung von Lernplattformen

1.5 Funktionalitäten von Lernplattformen

Unterschieden werden Basis- und Zusatzfunktionalitäten

Basisfunktionalitäten
- dienen der Erfüllung originärer Aufgaben

Zusatzfunktionalitäten
- können als zusätzliche Module oder als 

Komponentensoftware eingekauft werden
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1.5 Funktionalitäten von Lernplattformen

Grundsätzlich können für rein webbasierte Lernplattformen
fünf Funktionsbereiche identifiziert werden:
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Grußwort 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Leserinnen und Leser, 

von der anhaltenden COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Ein-

schränkungen für das öffentliche Leben, ist auch die HSF Meißen betroffen.  

Die Pandemiebekämpfung und der Gesundheitsschutz sind bisweilen die bei-

den dringlichsten Ziele, welche es mit dem angepassten Hochschul- und 

Dienstbetrieb zu verbinden gilt. Wie uns das zwischen März und September 

gelungen ist, können Sie einem kurzen Beitrag entnehmen. Auch zukünftig ist 

die Aufrechterhaltung des Präsenzlehrbetriebs in Verbindung mit dem ergän-

zenden Einsatz digitaler Lehrangebote der Weg, den die Hochschulleitung für 

das Wintersemester eingeschlagen hat. 

Auch wenn „Corona“ im letzten halben Jahr das beherrschende Thema war, 
konnte sich unsere Einrichtung erfolgreich weiterentwickeln. Sie finden in 

dieser Ausgabe sowohl einen kurzen Bericht zum Umsetzungsstand der Aus-

bildungsoffensive des Freistaates, als auch zur Einführung des neuen Ba-

chelor-Studiengangs Digitale Verwaltung an unserer Hochschule. Dessen In-

halte mittlerweile mehr als im „Trend“ liegen und wichtiger denn je zu werden 
scheinen, haben wir uns doch alle in den vergangenen Monaten deutlich häu-

figer im digitalen Raum bewegt und unsere Kompetenzen ausgebaut. 

Gleichsam wird die HSF Meißen auch in Zukunft auf Förderer und Freunde 

angewiesen sein, umso mehr freut es mich, dass sich im Vorstand des Förder-

vereins auch die jüngere Generation engagiert. 

Diese und weitere interessante Themen finden sie in dieser Ausgabe der HSF 

im Blick. 

Abschließend wünsche ich Ihnen natürlich viel Freude beim Lesen. Gleichzeitig 

wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Ihr  

 
Prof. Dr. Frank Nolden 

Prof. Dr. Frank 
Nolden 

Rektor 
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Digitale Himbeeren im September 

2020 

Mit einem feierlichen Festakt wurde zu Klän-

gen von Kenny G. am 02.09.2020 der neue 

Bachelorstudiengang „Digitale Verwaltung“ 

eröffnet. Die Veranstaltung, in der neben dem 

sächsischen Innenminister Professor Dr. Roland 

Wöller auch der Schirmherr des Studiengangs, 

der Staatssekretär für Digitale Verwaltung und 

Verwaltungsmodernisierung, Herr Thomas 

Popp, das Wort ergriffen, war in vielerlei Hin-

sicht besonders. Besonders wegen der Corona 

bedingten Abstandsregelungen, besonders 

wegen der gemeinsamen erfolgreich bewältig-

ten großen Aufgabe und besonders, weil mit 

dem neuen Studiengang Digitale Verwaltung ein Studiengang ins Leben geru-

fen wurde, der bundesweit seines Gleichen sucht. 

 

Bereits seit 2010 vermittelt die HSF Meißen zunächst mit dem berufsbeglei-

tenden weiterbildenden Masterstudienganges Verwaltungsinformatik (2010 - 

2015) und später in Weiterentwicklung dazu mit dem seit 2016 angebotenen 

berufsbegleitenden weiterbildenden Masterstudiengang Public Governance 

Kompetenzen, die für Führungsaufgaben unter den Rahmenbedingungen der 

umfassenden Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung qualifizieren. Ziel 

des jetzt begonnenen Bachelorstudienganges Digitale Verwaltung ist die Ver-

mittlung von Kompetenzen zur Bewältigung der Herausforderungen, die sich 

aus dem Prozess der gesamtgesellschaftlichen Digitalisierung und der damit 

verbundenen digitalen Transformation für die öffentliche Verwaltung und 

Justiz ergeben. Der Studiengang hat dabei sowohl die Interessen der staatli-

chen Verwaltung als auch der Kommunalverwaltungen zu berücksichtigen. 

Mit einem grundständigen Studienangebot soll es gelingen, junge Menschen, 

die Interesse an moderner Informations- und Kommunikationstechnologie 

(IuK) haben, frühzeitig für eine Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung zu 

gewinnen und möglichst gezielt in die Spezifik des IT-Einsatzes in der öffentli-

chen Verwaltung einzuführen. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums 

 

 

 

Staatsminister Wöller  
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erwerben die Studenten den akademischen Grad eines Bachelor of Science (B. 

Sc.) und die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Dienst. 

Die Liste der Personen und Institutionen, die den 

erfolgreichen Start des Studiengangs ermöglichten, 

ist lang. Auf der Grundlage der Ideen der Lehrenden 

des Lehrgebietes Verwaltungsinformatik gab der 

CIO des Freistaates Sachsen, Herr Thomas Popp den 

entscheidenden Impuls zur Einführung des neuen 

Studienganges. Um die Anforderungen an einen 

Bachelorstudiengang „Digitale Verwaltung“ erfüllen 

zu können, bildete die Hochschulleitung eine Pro-

jektstruktur, die die Einbindung aller internen und 

externen Interessengruppen in die Entwicklung der 

Studiengangskonzeption sicherstellte.  

Die Arbeitsgruppe Studienentwicklung, zusammengesetzt aus Vertretern der 

Sächsischen Staatskanzlei, des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, der 

Landesdirektion Sachsen, des Staatsbetriebs Sächsische Informatikdienste und 

Vertretern der HSF, wurde mit der Klärung von rechtlichen und personalrecht-

lichen Grundsatzfragen, wie z. B. den notwendigen Gesetzesänderungen, Fra-

gen der Stellenbesetzung und der laufbahnrechtlichen Anerkennung des Stu-

dienganges betraut. Der Fachbeirat, gebildet aus Vertretern staatlicher und 

kommunaler Institutionen mit besonderem Bezug zu den Themen der digitalen 

Verwaltung, beriet und berät die Studiengangsleitung bei der Erstellung und 

Fortschreibung des inhaltlichen Konzeptes (Curriculum und Modulhandbuch). 

Neben den vorgenannten vorwiegend extern besetzten Gremien wurden hoch-

schulintern die Arbeitsgruppen „Studiengangskonzeption“, „Ordnun-

gen/Studienorganisation“ und „Akkreditierung/Qualitätssicherung“ eingerich-

tet. Die Arbeitsgruppen der Hochschule entwickelten unter Einbeziehung er-

fahrener Praktiker aus der staatlichen und kommunalen Verwaltung des Frei-

staates Sachsen die Studiengangskonzeption bis hin zum Modulhandbuch, die 

Prüfungsordnung, die Studienordnung und den Akkreditierungsantrag mit dem 

Ziel einer auflagenfreien Akkreditierung durch den Akkreditierungsrat im 2. 

Quartal 2021. 

Allein mit der rechtlichen, formalen, inhaltlichen und didaktischen Vorberei-

tung des Studienganges war es jedoch nicht getan. Um den Studentinnen und 

Studenten ein erfolgreiches Studium mit den angestrebten Zielen und 

Staatssekretär Popp  
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Schwerpunkten zu ermöglichen, fanden in der HSF Investitionen im Millio-

nenbereich statt. Es wurden insgesamt vier IT-Lehrsäle, zwei IT-Labore und ein 

Lehrsaal im Haus 1 der Hochschule ausgebaut und eingerichtet. Dafür erfolgte 

unter anderem die technische Anbindung der Lehrsäle und Labore über Glas-

faserleitungen, die Installation von Datenverteilern, der Einbau einer neuen 

Elektro-Verteilung, der Aufbau von jeweils zwei Datenschränken pro IT-Labor 

für Übungszwecke und die Vorbereitung eines freien WLAN-Betriebes für den 

Campus. Letzteres wird von vielen Kollegen und den Studenten bereits sehn-

lich erwartet und hebt die Hochschule in das für sächsische Hochschulen übli-

che Niveau der wissenschaftlichen Campusausstattung mit der Möglichkeit 

zur Nutzung des deutschen Forschungsnetzes.  

Die Kollegen aus dem Sachgebiet Haushalt und Beschaffung sorgten für die 

erforderlichen Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse mit Firmen. Sie be-

schafften neben  personalisierten Laptops für die Studenten des Studiengan-

ges Digitale Verwaltung auch die Büro-, Lehrsaal- und Laborausstattungen, 

u.a. Lehrsaaltische mit Strom- und Netzwerkanschluss in der Tischplatte, 

Schließfachschränke für bis zu 32 Studenten, höhenverstellbare digitale Tafeln 

und TV-Flachbildschirme als Projektionsfläche. Da Neuaufbau,  Umbau und 

Renovierung Platz brauchen, waren zunächst der Abbau von Tafeln, Projekti-

onswänden sowie der PC-Technik, deren Einlagerung, die Beräumung von Ti-

schen und Stühlen sowie die Aussonderung nicht mehr benötigten Mobiliars 

notwendig. Danach konnten Umzüge organisiert, Interimsunterbringungen 

bezogen und alle beschafften Geräte und Anlagen von den Kollegen der Haus-

technik und des ZIT installiert und in Betrieb genommen werden. Viele Hand-

griffe, die am Tag der Eröffnung des Studiengangs auch noch nicht ganz ab-

geschlossen waren. 

Im Unterschied zu den bestehenden Studiengängen der HSF Meißen wird der 

Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung mit einer Dauer von sieben Semes-

tern angeboten, um dem hohen Anspruch an die Interdisziplinarität gerecht zu 

werden. In den Lehrveranstaltungen mit rechts-, verwaltungs-, wirtschafts- 

und sozialwissenschaftlichen Schwerpunkten sorgen Fachhochschullehrer für 

eine fächerübergreifende Vermittlung der Lehrinhalte – immer mit dem aktu-

ellen Bezug zu den Herausforderungen der digitalen Veränderungen in der 

Verwaltung. Zur Sicherstellung der anspruchsvollen Lehrveranstaltungen wur-

den ergänzend zum bestehenden HSF-Personalbestand Stellen für sieben 

Fachhochschullehrer und zwei IT-Laboringenieure ausgeschrieben. Die IT-

Laboringenieure sorgen für die technikbezogene Absicherung der Lehrveran-
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staltungen, sind für die ausbildungszielkonforme Vorbereitung und Durchfüh-

rung der laborpraktischen Ausbildungsabschnitte verantwortlich und tragen 

damit unmittelbar zur Erfüllung des Ausbildungszieles bei. Für die Stellenbe-

setzungen arbeitete das Sachgebiet Personal eng mit dem Fachbereich Allge-

meine Verwaltung, den Kollegen der IT-Lehre und dem Personalreferat des 

SMI zusammen. 

16 Studentinnen und Studenten gingen aus dem in inhaltlicher und fachlicher 

Hinsicht ebenfalls speziell für den Studiengang konzipierten Auswahlverfah-

ren erfolgreich hervor. Ihre Erwartungen sind groß. Sie erhoffen sich neben 

der Vermittlung der Studienschwerpunkte lt. Modulplan Methodenkompetenz 

hinsichtlich des Changemanagements, innovative Lehrmethoden und interdis-

ziplinäres Arbeiten. Die Studierenden wollen Netzwerke aufbauen und dafür 

befähigt werden, die notwendigen Veränderungen im behördlichen Umfeld zu 

begleiten und zu gestalten. Sie selbst bringen dafür hohe Motivation und Lust 

auf eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit den zu behandelnden 

Themen mit. Die Studentinnen und Studenten haben sich ganz bewusst für 

diesen Studiengang entschieden und wollen sich im Anschluss daran gut vor-

bereitet aktiv in den digitalen Wandel der Verwaltung einbringen.  

 

 

 

 

 

Als kleinen Einstieg erhielten sie einen RaspBerryPi, einen Mini-Computer, der 

in den Lehrveranstaltungen u. a. für Übungen zur Konfiguration von Netz-

werkdiensten eingesetzt wird. 

Für alle beteiligten Akteure war die festliche Eröffnung des neuen Studien-

ganges ein wichtiger Meilenstein, dem die Gründung eines neuen Fachberei-

ches nach erfolgter Novelle des Fachhochschule-Meißen-Gesetzes folgen soll. 

Katja Thalheim-Heinecke 

Dozentin im Fachbereich Allgemeine Verwaltung  

Die ersten Studierenden im neuen Studiengang Digitale Verwaltung 
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Umsetzungsstand der Ausbildungs-

offensive 

Im September startete mit dem Studienjahrgang 2020 auch das zweite Jahr 

der „Ausbildungsoffensive“ des Freistaates Sachsen und der Kommunen. Das 

ambitionierte Vorhaben, welches 2018 durch das Kabinett beschlossen wurde, 

dient der Vorbereitung des „Generationenwechsels“ im öffentlichen Dienst des 

Freistaates und gleichzeitig sollen die Absolventinnen und Absolventen zu-

künftig Teil der modernen und bürgernahen Verwaltung im Freistaat werden. 

Mit dem diesjährigen Studienjahrgang erreicht die Ausbildungsoffensive die 

mittlere Phase der Umsetzung. Die Auswirkungen an der HSF Meißen sind nun 

mehr als deutlich sichtbar. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Hoch-

schule in diesem Semester mehr als 1000 gleichzeitig immatrikulierte Studen-

tinnen und Studenten. Im Fachbereich Allgemeine Verwaltung dürfen wir ins-

gesamt 187 neue Studentinnen und Studenten begrüßen. Für ein Studium im 

Fachbereich Sozialverwaltung und Sozialversicherung haben sich 45 Studen-

tinnen und Studenten immatrikuliert. Im Fachbereich Steuer- und Staatsfi-

nanzverwaltung haben 117 Studentinnen und Studenten ein Studium aufge-

nommen und für das Studium im Fachbereich Rechtspflege haben sich 39 

Studentinnen und Studenten entschieden.  

Ebenso konnten seit Beginn des Jahres 2020 unter anderem 10 neue Dozenten 

und ein neuer Professor im Kollegium der Fachhochschullehrerinnen und 

Fachhochschullehrer begrüßt werden. Letztlich hat sich der Campus der Hoch-

schule auch baulich erweitert. Mit der Fertigstellung von Haus 9 wurde das 

Aktuelles Luftbild des Hauptcampus  
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mittlerweile dritte Interim auf dem Hauptcampus in Betrieb genommen. Es 

wird die neue Heimat des Zentrums für Informationstechnologie. 

Wie der Amtschef der Sächsischen Staatskanzlei, Herr Thomas Popp, anlässlich 

der Eröffnung des neuen Bachelor-Studienganges Digitale Verwaltung zusi-

cherte, wird der Freistaat an der Ausbildungsoffensive weiterhin festhalten 

und diese konsequent fortsetzen. Er sieht mit Blick auf den näher rückenden 

Generationenwechsel einen immer größeren Bedarf an qualifizierten und mo-

tivierten Bediensteten in der Verwaltung des Freistaates und der Kommunen. 

Der HSF Meißen soll dafür weiterhin eine Schlüsselrolle zukommen.  

Das angelaufene Studienjahr steht zwar unter dem Vorzeichen der Coronavi-

rus-Pandemie und den damit einhergehenden, geänderten Rahmenbedingun-

gen, diese halten die HSF Meißen bisher aber nicht auf, die Ausbildungsoffen-

sive wie vorgesehen umzusetzen. 

 

Florian Timmermeister 

Sachbearbeiter Rektorat   
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„Corona“ und die Auswirkungen an 

der HSF Meißen - ein Zwischen-

stand 

Als im Januar 2020 das damals neuartige Corona-Virus die Bundesrepublik 

erreichte und zwei Monate später auch der erste Infizierte in Sachsen festge-

stellt wurde, begann sich eine Spirale in Bewegung zu setzen, die langsam 

immer weitere Kreise zog.  

In der Öffentlichkeit und den Medien wurden zunehmend die wirkungsvollsten 

Schutzmaßnahmen, die plausibelsten Zukunftsszenarien und die Eintritts-

wahrscheinlichkeiten für neue Bekämpfungsmaßnahmen diskutiert. Nachdem 

„Corona“ im privaten Bereich bereits das Gesprächsthema Nr. 1 geworden war, 

wirkte es sich ab Anfang März langsam auch auf den täglichen Arbeitsalltag 

an der Hochschule Meißen aus. Am 11.03.2020 wurde das Infektionsgesche-

hen durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schließlich zur Pandemie 

erklärt.  

Spätestens jetzt entstand eine Dynamik, die in der Rückschau und mit Blick 

auf die Lage am Beginn des Studienjahres 2020/21 unwirklich erscheint. Nur 

zwei Tage später am 13.03.2020 wurde der Studien- und Fortbildungsbetrieb 

auf dem Campus ausgesetzt. Vier Tage später wurde nach Kabinettsbeschluss 

auch der Dienstbetrieb an der Hochschule Meißen heruntergefahren. Mit Be-

ginn der 13. Kalenderwoche fanden sich die Studentinnen und Studenten, die 

Fachhochschullehrerinnen und Fachhochschullehrer sowie die Bediensteten 

nicht im Lehrsaal oder gewohnten Büro, sondern zur Kontaktminimierung, in 

den eigenen vier Wänden wieder. Zu diesem Zeitpunkt zählte man im Freistaat 

weniger als 1.000 Krankheitsfälle, ein Wert der derzeit um ein Vielfaches hö-

her ist. 

Das Studieren bzw. Arbeiten von zuhause war für viele eine neue, erkenntnis-

reiche Erfahrung. Um den Kontakt auch von zuhause aus möglichst persönlich 

zu gestalten, wurde auf die beschafften Online-Anwendungen edudip und 

WebEx zurückgegriffen und zu diesen Anwendungen Schulungen für die 

Fachhochschullehrerinnen und Fachhochschullehrer angeboten. Was man 

anfänglich zu Recht noch als Neuland bezeichnen konnte, wurde in kurzer 

Zeit immer vertrauter. Besonders durch die direkte, enge Kooperation und das 
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umfassende Feedback der Anwender an die Administration konnte die Ver-

wendung der neuen „tools“ stetig verbessert werden.  

Mit Beginn des „Lockdowns“ nahm die Hochschulleitung kurze Zeit später 

auch die Planung des „Exit“ auf, um den Normalbetrieb zur gegeben Zeit wie-

der anlaufen lassen zu können. Mit der Erstellung eines behördlichen Hygie-

nekonzeptes, den entsprechenden organisatorischen Maßnahmen und der 

dazugehörigen Studienorganisation konnte bereits am 27.04.2020 der Lehrbe-

trieb im Fachbereich Steuer- und Staatsfinanzverwaltung wiederaufgenom-

men werden. Mit unterschiedlichen Konzepten begann im Mai 2020 auch der 

Lehrveranstaltungsbetrieb in den Fachebereichen Allgemeine Verwaltung, So-

zialverwaltung/Sozialversicherung und Rechtspflege. Hierbei wurde den unter-

schiedlichen Begebenheiten und Rahmenbedingungen im Fachbereich und den 

nötig geworden hygienischen Vorkehrungen individuell Rechnung getragen. 

Deutschlandweit gehörte die HSF Meißen damit zu den ersten Hochschulen, 

die den Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen wiederaufnehmen konnte. 

Mit erheblichen technisch-organisatorischen Maßnahmen, wie z.B. Hygiene-

säulen an den Zugängen zu Gebäuden, Mund-Nase-Bedeckungen für jeden 

Studierenden und angemessenem Mindestabstand zwischen den Sitz- und 

Arbeitsplätzen, konnten Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen die 

Studentinnen und Studenten ihr fachtheoretisches Studium fortsetzen. Die 

erfolgreiche Umsetzung des Hygienekonzeptes lässt sich an der Tatsache mes-

sen, dass trotz der erschwerten Situation und den geänderten Rahmenbedin-

gungen alle Studentinnen und Studenten ihre Prüfungen in den Monaten Juli 

bis September 2020 antreten und absolvieren konnten. Der Abschlussjahrgang 

2017 konnte darüber hinaus planmäßig sein Studium beenden und die Behör-

den des Freistaates verstärken. Der Normalbetrieb unter Pandemiebedingun-

gen wird gegenwärtig auch im Wintersemester 2020/2021 fortgesetzt. 

Die gesammelten Erfahrungen der zurückliegenden Monate werden mit Si-

cherheit die Entscheidungen für das weitere Vorgehen, in Anbetracht des zu-

nehmenden dynamischen Infektionsgeschehens, beeinflussen. 

Florian Timmermeister 

Sachbearbeiter Rektorat  
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Bericht zum Tag der Rechtspflege 
an der HSF Meißen 

Trotz Corona fand am 23. September 2020 der Tag der Rechtspflege statt, der 

unter dem übergreifenden Thema „Betreuungsrecht aktuell“ etwa 150 Gäste 

an die Hochschule in Meißen lockte. 

 

Wie immer war der Vormittag den Fachvorträgen gewidmet, die sich mit me-

dizinischen Fragestellungen und aktuellen rechtlichen und rechtspolitischen 

Änderungen im Betreuungsrecht befassten.  

Traditionell fand dann am Nachmittag die Diplomierungsfeier für die Absol-

venten des Fachbereichs Rechtspfle-

ge statt. Nach einer Begrüßung durch 

die Fachbereichsleiterin, Frau Dr. 

Peggy Gänßler, hielten der Rektor der 

Hochschule, Herr Prof. Dr. Frank Nol-

den, und auch die Staatsministerin 

des Sächsischen Staatministeriums 

der Justiz und für Demokratie, Europa 

und Gleichstellung, Frau Katja Meier, 

die Grußworte an die Diplomandin-

nen und Diplomanden.  

Der Festredner des Tages, Herr Prof. Dr. Bienwald griff dann noch einmal das 

Thema des Tages „Betreuungsrecht aktuell“ auf und unterzog die geplanten 

Änderungen des Vormundschafts- und Betreuungsrechts einer kritischen Be-

trachtung. Schließlich war der Moment gekommen und 14 Diplomandinnen 

und Diplomanden erhielten ihre Diplome. Die diesjährigen Diplomthemen wa-

ren breit gefächert: von arbeitsrechtlichen Fragestellungen (‚Die Kündigungs-

schutzklage – Arbeitsplatzsicherung oder Mittel zum Zweck?‘), über das ver-

waltungsrechtliche Spezialthema (‚Eine Analyse der materiellen Voraussetzun-

gen einer Untersuchungsanordnung zur Überprüfung der Dienstfähigkeit nach 

der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts‘) wurden auch 

wieder zahlreiche strafrechtliche Themen bearbeitet (‚Strafbarkeit verbotener 

Kraftfahrzeugrennen‘ oder ‚Die Möglichkeiten der Justiz im Umgang mit Ban-

den- und Clankriminalität‘). Die Arbeiten der Absolventinnen Alicia Winter 

und Annika Hirsch wurden mit der Note 1 „sehr gut“ bewertet. 

Frau Staatsministerin Meier richtet das 
Wort an die Absolventen 
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Die beste Diplomarbeit verfasste Frau Alicia Winter (‚Hafturlaub – ein Wider-

spruch in sich?‘). Dafür wurde sie von der Vorsitzenden des Verbandes Sächsi-

scher Rechtspfleger e. V., Tanja Grundmann, noch mit einem Buchpreis ausge-

zeichnet. Nach einer Würdigung der Arbeit des ehemaligen Fachbereichslei-

ters, Herrn Prof. Dr. Heiko Gojowczyk, klang die Veranstaltung, die wie immer 

stimmungsvoll vom Polizeiorchester des Freistaates Sachsen musikalisch un-

termalt wurde, feierlich aus.  

Regine Mann 

Studienorganisatorin Fachbereich Rechtspflege 

 

  

Frau Dr. Gänßler gemeinsam mit Staatsministerin Meier und der ausge-
zeichneten Absolventin Alicia Winter 
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Staffelstabübergabe beim Förder-

verein der Hochschule Meißen 

Der Förderverein der Hochschule Meißen unterstützt die Bildungseinrichtung 

seit mehr als 25 Jahren bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrags. Dabei geht es 

vor allem um finanzielle Beteiligung bei der Ausgestaltung von Hochschulver-

anstaltungen, von Sport-, Kunst- und Kulturangeboten sowie von Projekten 

mit Partnerhochschulen und Auslandskontakten. Unter dem ehemaligen Kanz-

ler und langjährigen Vorsitzenden des Vereins Werner Schnabel hat sich der 

Förderverein in der Hochschulstadt Meißen vor allem mit Ausstellungen von 

Künstlern aus der Region einen Namen gemacht. 

Der Förderverein zählt knapp 200 Mitglieder. In seiner jüngsten Mitgliederver-

sammlung hat er die Neufassung seiner Satzung beschlossen und einen neuen 

Vorstand gewählt. Werner Schnabel hat dabei erklärt, dass er aus Altersgrün-

den künftig nicht mehr für den Vorstand kandidieren möchte und dass er sich 

eine Verjüngung des Gremiums wünsche. Das Ergebnis der Vorstandswahl 

kommentierte er mit den Worten: „Meine Wunschkandidaten wurden ge-

wählt“. 

Der Vorstand des Fördervereins setzt sich wie folgt zusammen: 

Vorsitzender: 

Kevin Hache, Coswig, Abteilungsleiter der Ausländerbehörde Dresden 

Stellvertretender Vorsitzender: 

Helmut Reichel, Amtsleiter des Finanzamts Dresden Nord 

Stellvertretende Vorsitzende: 

Anja Rößler, Dresden, Mitarbeiterin im Kommunalen Versorgungsverband 

Sachsen 

Schatzmeister: 

Steffen Klopfer, Moritzburg, Personalsachbearbeiter im Wirtschaftsministeri-

um  



H
SF im

 Blick 

 

| 15 

Schriftführer: 

Dr. phil. Gert Hocke, Meißen, Referatsleiter an der Hochschule Meißen. 

Zu Kassenprüfern wurden bestellt: 

Friedemann Heinrich, Neukirch/Lausitz, Leiter Controlling im Festspielhaus 

Hellerau,  

Prof. Dr. Peter Schulz, Mannheim, Dozent der Hochschule Meißen im Ruhe-

stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand einer Fotoshow würdigte Dr. Gert Hocke das verdienstvolle Wirken 

von Werner Schnabel während seiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit als Vor-

sitzender des Fördervereins. Er schlug vor, ihn zum Ehrenvorsitzenden zu er-

nennen und ihn zu beauftragen, für den Förderverein weiterhin Vernissagen 

und Ausstellungen an der Hochschule zu organisieren. Diesem Vorschlag 

stimmte die Mitgliederversammlung einstimmig mit Beifall zu. Corona bedingt 

gratulierte Werner Schnabel seinem Nachfolger Kevin Hache mit Abstandhal-

ter zur Wahl in der Überzeugung, dass er den Verein erfolgreich führen werde. 

Werner Schnabel 

Ehrenvorsitzender des Fördervereins  

Der scheidende Vorsitzende Werner Schnabel übergibt Corona bedingt den 
Staffelstab mit Abstand an Kevin Hache. 
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Kurznachrichten 

1 Neue Studenten im berufsbegleitenden Bachelor-
studiengang Allgemeine Verwaltung und im be-
rufsbegleitenden Masterstudiengang Public Gover-
nance begrüßt 

Am 24. August 2020 konnte der Rektor der Hochschule 26 neue Studenten im 

berufsbegleitenden Masterstudiengang Public Governance und 11 Studenten 

im berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung begrüßen. 

Die Studentinnen und Studenten im nunmehr schon fünften Immatrikulati-

onsjahrgang des Masterstudienganges Public Governance sind gegenwärtig 

überwiegend in der Landes- und Kommunalverwaltung des Freistaates Sach-

sen beschäftigt. Neben diesen haben auch drei Bewerber aus der Privatwirt-

schaft und ein Bewerber aus der Deutschen Rentenversicherung Mittel-

deutschland ihr berufsbegleitendes dreijähriges Masterstudium an unserer 

Hochschule mit dem Ziel begonnen, nach Abschluss des Studiums als Füh-

rungs- oder Fachkraft Reform- und Veränderungsprozesse in der Verwaltung 

mitgestalten und Beschäftigte auf diesem Weg mitnehmen zu können. Die 

Studentinnen und Studenten werden ihr Masterstudium im Jahr 2023 mit 

dem akademischen Grad Master of Science (M.Sc.) abschließen. Sie können 

mit diesem Abschluss bei Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen 

auch eine Karriere in der Laufbahngruppe 2, zweite Einstiegsebene einschla-

gen. 

Die insgesamt 11 Studentinnen und Studenten im berufsbegleitenden Ba-

chelorstudiengang Allgemeine Verwaltung sind ausnahmslos in der Landes- 

und Kommunalverwaltung des Freistaates Sachsen tätig. Auch ihr Studium 

umfasst insgesamt sechs Semester. Neben jeweils vier fachtheoretischen Mo-

dulen in diesen Semestern absolvieren die Studentinnen und Studenten im 

zweiten bis fünften Semester jeweils ein berufsintegriertes Praxismodul. Nach 

dem erfolgreichen Abschluss aller Prüfungen erwerben sie den akademischen 

Grad Bachelor of Laws (LL.B.) und die Laufbahnbefähigung für die Laufbahn-

gruppe 2, erste Einstiegsebene in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung. 

Vor den berufsbegleitenden Bachelor- und Masterstudenten stehen in den 

kommenden drei Jahren große Herausforderungen, müssen sie doch Familie, 
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Beruf und Studium unter einen Hut bringen. Dazu wünschte ihnen Prof. Dr. 

Nolden in seiner Eröffnungsansprache maximale Erfolge. 

Studienplätze für beide berufsbegleitende Studiengänge werden im Februar 

2021 erneut auf der Homepage der Hochschule ausgeschrieben. Nähere In-

formationen zu den Studiengängen sind unter 

https://www.hsf.sachsen.de/studium/ abrufbar. 

Dr. Gert Hocke 

Referatsleiter Studienangelegenheiten 

https://www.hsf.sachsen.de/studium/
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2 Neue Führungskräfte an der HSF Meißen 

Frau Dr. Gänßler ist die neue Fachbe-

reichsleiterin des Fachbereiches Rechts-

pflege und folgt damit auf Herrn Prof. Dr. 

Gojowczyk, welcher aber Stellvertreter 

von Frau Dr. Gänßler bleibt. Bereits kurze 

Zeit nach ihrer Berufung durfte Sie die 

Staatsministerin für Justiz und Demokra-

tie, Europa und Gleichstellung Frau Katja 

Meier am Tag der Rechtspflege an der 

HSF Meißen begrüßen und den Diplomanden ihres Fachbereiches die Dip-

lomurkunden aushändigen. 

Im Fachbereich Allgemeine Verwaltung 

wurde Herr Prof. Dr. Lunau am 

16.10.2020 zum neuen Fachbereichsleiter 

bestellt. Er folgt auf Herrn König und hat 

Frau Conradi als Stellvertreterin an seiner 

Seite. Herr König wechselte indes von der 

Leitung des Fachbereichs Allgemeine 

Verwaltung in das Fortbildungszentrum 

und ist nun Referatsleiterm und gleichzeitig stellvertretender Leiter des Fort-

bildungszentrums.  

Herr Rudolf ist seit Januar 2020 neuer 

Leiter des Zentrums für Informations-

technik an der HSF Meißen. Er folgt da-

mit auf Herrn Prof. Dr. Rätz, welcher sich 

nun seiner Aufgabe als Studiengangslei-

ter im Bachelorstudiengang Digitale 

Verwaltung widmet. Herr Rudolf ist um-

gangssprachlich gesagt ein „Eigenge-

wächs“, da er sowohl die Laufbahnausbildung als auch sein Masterstudium an 

der HSF Meißen absolviert hat. Herr Prax unterstützt Herrn Rudolf als Refe-

rent und Stellvertreter im Zentrum für Informationstechnologie. Auch er ist 

ein „Eigengewächs“ und Absolvent des ersten Studienjahrgangs im Masterstu-

diengang Public Governance. 

Florian Timmermeister 

Sachbearbeiter Rektorat  

Frau Dr. Gänßler 

Herr Prof. Dr. Lunau  

Herr Rudolf  
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3 Die Hochschule Meißen sagt Herrn Prof. Dr. Donat 
Danke für eine mehr als 30-jährige vertrauensvolle 
und inspirierende Zusammenarbeit 

Im Rahmen einer Beratung aller Mitarbeiter der Hochschule am 3. September 

2020 bedankte sich der Rektor der Hochschule bei Herrn Prof. Dr. Donat für 

sein Engagement als Referatsleiter, Ideengeber und Lehrmeister und gratulier-

te ihm nachträglich zu seinem 80. Geburtstag. 

Als Referatsleiter für Aus- und Fortbildung im Sächsischen Staatsministerium 

des Innern begleitete er die Hochschule in den Jahren 1993 bis 2005. Aus 

diesen Jahren blieben uns sein Stil und seine Arbeitsweise, die nicht durch das 

Schlagwort „Aufsicht“ sondern durch „Vertrauen“ geprägt waren, in angeneh-

mer Erinnerung. 

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2005 engagierte sich Herr 

Dr. Donat als Ideengeber und Lehrmeister u.a. im Rahmen der Sommerfakultä-

ten und in Lehrveranstaltungen insbesondere am Fachbereich Allgemeine 

Verwaltung. Zu seinen Themen gehörten u.a. das Wissens- und Personalma-

nagement, die bürgerfreundliche Verwaltung sowie der Katastrophenschutz 

und das Gefahrenabwehrmanagement.  

Seine Fachkompetenz und sein methodisch-didaktisches Geschick fand unter 

den Studentinnen und Studenten eine sehr positive Resonanz. Sein erfolgrei-

ches Engagement in der Lehre würdigte die Hochschule am 20. März 2012 mit 

der Bestellung von Herrn Dr. Donat zum Honorarprofessor.  

Anschließend konzentrierte sich Herr Prof. Dr. Donat neben seiner Lehrtätig-

keit auf die Betreuung unzähliger Studentinnen und Studenten bei der Anfer-

Prof. Dr. Nolden dankt Prof. Dr. Donat 
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tigung praxisbezogener Projekt- und Bachelorarbeiten. In den nächsten Wo-

chen wird Herr Prof. Dr. Donat den Staffelstab zu den Themen, die ihm beson-

ders am Herz lagen, an Dozenten der Hochschule weiterreichen und seine 

Lehrtätigkeit beenden.  

Mit der Übergabe einer Collage, die das Wirken von Herrn Prof. Dr. Donat für 

und an unserer Hochschule nachzeichnet, bedankte sich der Rektor für eine 

sehr gewinnbringende Zusammenarbeit. 

Dr. Gert Hocke 

Referatsleiter Studienangelegenheiten  
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4 Danke an Herrn Werner Schnabel für eine mehr als 
10-jährige erfolgreiche Arbeit als Vorsitzender des 
Fördervereins. 

Hochschulleitung sowie Vorstand und Mitglieder des Vereins der Freunde und 

Förderer unserer Hochschule bedankten sich im Rahmen einer Beratung aller 

Mitarbeiter am 3. September 2020 bei Herrn Werner Schnabel für seine mehr 

als 10-jährige erfolgreiche Arbeit als Vorsitzender des Fördervereins. 

Bevor Herr Werner Schnabel im Jahr 2009 den Vorsitz im Förderverein über-

nahm, war er Gründungskanzler und später Kanzler unserer Hochschule. Nach 

einigen Jahren der Kanzlerschaft an der Fachhochschule für den öffentlichen 

Dienst in Hof packte ihn 1990 der Drang nach Abenteuer, getragen von dem 

Wunsch, den Aufbau einer rechtsstaatlichen Verwaltung in den neuen Bun-

desländern zu unterstützen. Nach einem kurzen Intermezzo in Thüringen wur-

de er von den Sachsen abgeworben und nach Meißen geschickt, um dort beim 

Aufbau einer Verwaltungshochschule zu helfen. Zunächst unentschlossen we-

gen der in Dresden und Meißen vorgefundenen äußeren Rahmenbedingungen, 

lies sich Werner Schnabel schlussendlich doch breitschlagen, als Gründungs-

kanzler der 1992 gegründeten Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung 

Meißen das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Gemeinsam mit vielen 

Kollegen, die noch heute als Fachhochschullehrer oder Mitarbeiter in der Ver-

waltung tätig sind, entwickelte er eine Hochschule, die sich im bundesweiten 

Vergleich der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst sehen lassen kann. 

Wer mehr, aus dieser spannenden Zeit erfahren will, als in diesem Beitrag 

dargestellt werden kann, ist eingeladen, in der Chronik unserer Hochschule 

(https://www.hsf.sachsen.de/hochschule/geschichte/) nachzulesen. 

Im Jahr 2008 verabschiedeten wir Werner Schnabel in einer denkwürdigen 

Veranstaltung in den Ruhestand, aus dem rasch ein Unruhestand wurde. Er 

ließ sich überzeugen, die Geschicke des Fördervereins als deren Vorsitzender 

maßgeblich mit zu gestalten. Gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitglie-

dern des Fördervereins unterstützte er die Hochschule bei der Ausgestaltung 

ihrer internationalen Beziehungen, bei der Durchführung von Sportveranstal-

tungen, Absolventenfeiern und der mittlerweile zur Tradition gewordenen 

Weihnachtsvorlesung. Ganz besonders lagen ihm die Kunstausstellungen im 

Haus 1 auf dem Campus der Hochschule am Herzen. 

https://www.hsf.sachsen.de/hochschule/geschichte/
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Nach vielen Jahren an der Spitze des Fördervereins hat Werner Schnabel nun 

den Staffelstab an jüngere Mitglieder des Vereins weitergereicht. Mit seiner 

Wahl zum ersten Ehrenvorsitzenden des Vereins würdigten deren Mitglieder 

am 14.10.2020 seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. 

Mit der Übergabe einer Collage, die das Wirken von Herrn Werner Schnabel 

als Vorsitzender des Fördervereins nachzeichnet, bedankte sich der Rektor bei 

ihm für die tatkräftige Unterstützung der Hochschule. Verbunden bleiben wird 

Herr Schnabel der Hochschule weiterhin als Organisator der Kunstausstellun-

gen und Laudator im Rahmen der Vernissagen zur Eröffnung dieser. 

Dr. Gert Hocke 

Referatsleiter Studienangelegenheiten 

  

Prof. Dr. Nolden überreicht Herrn Werner Schnabel eine Collage 
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Prof. Ewert vor der Mehrzweckhalle 

5 Die Hochschule gratuliert Prof. Klaus-Peter Ewert 
zum 80. Geburtstag 

Am 20.06.2020 beginn unser langjähriger Lehrbeauftragter und erster Hono-

rarprofessor, Herr Klaus-Peter Ewert, seinen 80. Geburtstag, zu dem wir ihm 

nachträglich herzlich gratulieren. Herr Prof. Ewert war in den Jahren 1992 bis 

2006 ein unter Studenten und Mitarbeitern der Hochschule sehr anerkannter 

und beliebter Dozent und Kollege. In seine Lehrveranstaltungen konnte er 

vielfältige berufliche Erfahrungen aus seiner Tätigkeit in der Kommunalver-

waltung einbringen. 

Am 25.11.1975 wurde er zum Ersten Beigeordneten der Gemeinde Remseck 

am Neckar gewählt. Diese Aufgabe nahm er über den Zeitraum von zwei 

Amtsperioden wahr. Unmittelbar nach seiner ersten Wahl zum Beigeordneten 

widmete er sich als Lehrbeauftragter für Kommunalrecht an der Staatlichen 

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart, später in Ludwigs-

burg, auch der Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses. 

Nach der Wiedervereinigung entschloss sich Herr Prof. Ewert ab 1992 am 

Aufbau einer neuen Fachhochschule für den öffentlichen Dienst in Meißen 

mitzuwirken. 

Wöchentlich nahm er einen 

Fahrtweg von 1 200 Kilometer in 

Kauf, um am Fachbereich Allge-

meine Verwaltung Studentinnen 

und Studenten in die Geheimnis-

se des Kommunalrechts einzu-

führen. Zur Unterstützung des 

Selbststudiums der Studenten in 

diesem Lehrfach gab er gemein-

sam mit Frau Prof. Dr. Hegele ein 

gut angenommenes Lehrbuch für 

Kommunalrecht in Sachsen her-

aus und beteiligte sich an einer 

umfassenden Kommentierung 

des sächsischen Kommunal-

rechts. Schließlich war er in den 
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1990er Jahren im sächsischen Landtag auch ein gefragter Experte im Rahmen 

der Diskussion der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen. 

Neben seiner Lehrtätigkeit im Kommunalrecht, an die sich heute noch viele in 

der Kommunalverwaltung beschäftigte Absolventen gern erinnern, war Herr 

Prof. Ewert für viele Studentengenerationen in Meißen auch ein gefragter 

Mentor bei der Erarbeitung von Diplomarbeiten. 

Sein außergewöhnliches Engagement in der Lehre, bei der Betreuung von Stu-

dentinnen und Studenten im Rahmen der Anfertigung von Diplomarbeiten 

und in der anwendungsorientierten Forschung würdigte die Hochschule am 

07.11.2000 mit der Berufung von Herrn Klaus-Peter Ewert zum ersten Hono-

rarprofessor. 

Wir wünschen Herrn Prof. Ewert für die kommende Zeit eine stabile Gesund-

heit und können ihm versichern, dass er in der Chronik unserer Hochschule 

einen anerkannten und geschätzten Platz einnimmt. 

Dr. Gert Hocke 

Referatsleiter Studienangelegenheiten 
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6 Erste Live-Übertragung einer Zeugnisübergabe 

Zum ersten Mal in der Geschichte der HSF Meißen wurde eine Zeugnisüberga-

be gleichzeitig als Livestream gesendet. Die Gründe dafür waren das geltende 

Hygienekonzept und die damit verbundenen Nutzungsvorgaben der Mehr-

zweckhalle. Denn in diesem Jahr war es der Hochschule nicht möglich, den 

Angehörigen der Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrgangs 

2020 im Fachbereich Allgemeine Verwaltung eine persönliche Teilnahme zu 

ermöglichen. Deshalb kam die feierliche Zeugnisübergabe einfach zu den An-

gehörigen, per Livestream, 

über den neuen YouTube-

Channel der HSF Meißen, 

auf das jeweilige Smart-

phone, den Computer 

oder den Smart-TV. Die 

Reichweite des Li-

vestreams überraschten 

die Techniker, Herr Döring 

und Herr Geyhler, und die 

Organisatoren Herr Prax 

und Herr Timmermeister, 

durchaus positiv. Wenn 

auch (noch) nicht in 4K UHD gestreamt wurde, konnte den Angehörigen den-

noch eine digitale Teilnahme an der Übergabe der Bachelorurkunden und 

Laufbahnprüfungszeugnisse ermöglicht werden.  

Die Zeugnisverleihungen im Fachbereich Sozialverwaltung und Sozialversiche-

rung konnten aufgrund der kleineren Anzahl an Absolventinnen und Absolven-

ten mit maximal 2 Gästen bzw. Angehörigen durchgeführt werden. So emp-

fingen am 31.08.2020 18 Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 

Sozialversicherung und am 25.09.2020, 17 Absolventinnen und Absolventen 

des Studienganges Sozialverwaltung die verdienten Bachelorurkunden. Die 17 

Absolventinnen und Absolventen im Studiengang Rechtspflege erhielten die-

ses Jahr ihre Zeugnisse vom Oberlandesgericht auf dem Postweg. Die 72 Ab-

solventinnen und Absolventen des diesjährigen Abschlussjahrgangs im Studi-

engang Steuerverwaltung werden voraussichtlich Ende November ihre Zeug-

nisse in ihrem jeweiligen Finanzamt entgegennehmen.  

Florian Timmermeister 

Sachbearbeiter Rektorat 

Zeugnisübergabe an den Abschlussjahrgang 2020 
im Fachbereich Allgemeine Verwaltung 
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7 Kleiderordnung mal anders -  
Klausurtagung des Landeskommandos Sachsen 

Vom 4.- 5. März 2020 durfte die HSF Meißen das Landeskommando Sachsen 

zu einer Klausurtagung begrüßen. 

Die Offiziere, Unteroffiziere und zivilen Mitarbeiter unter Führung des Kom-

mandeurs Herrn Oberst Finck wichen aufgrund von Platzmangel innerhalb der 

Graf-Stauffenberg-

Kaserne in der Dresdner 

Altstadt, auf die Cafeteria 

der HSF Meißen aus. Den 

„kleinen“ Dienstanzug 

brachten sie trotzdem 

mit. Themenschwerpunk-

te der Klausur waren zum 

damaligen Zeitpunkt 

noch die geplante Trup-

penübung „DEFENDER-

Europe 2020“ und der 

EU-China-Gipfel in 

Leipzig. Beide Veranstaltungen berührten das Landeskommando unmittelbar, 

denn es ist einerseits regionaler Koordinator des sogenannten „Host-Nation-

Supports“ für ausländische Truppen auf dem Territorium des Freistaates, damit 

in gewisser Weise ein Gastgeber der seine Gäste z.B. durch die Möglichkeit der 

Betankung und Einrichtung von Unterkünften betreut. Andererseits ist es auch 

für die Zivil-Militärische-Zusammenarbeit mit den Behörden des Freistaates 

der erste Ansprechpartner, wenn technische, organisatorische oder personelle 

Unterstützung der Bundeswehr benötigt wird. Rückblickend betrachtet ver-

schob sich der Aufgabenschwerpunkt des Landeskommandos für das Jahr 

2020 einige Tage später deutlich vom Inhalt der Klausurtagung. Die Corona-

Pandemie erreichte Deutschland und es dauerte nicht lang bis das Landes-

kommando die ersten Maßnahmen im Rahmen der Amtshilfe koordinierte. 

Trotzdem war das Landeskommando sehr dankbar und froh die Räumlichkei-

ten und Unterkünfte der HSF Meißen nutzen zu können und schätzte beson-

ders die zentrale Lage und das Dienstleistungsangebot am Standort Meißen. 

Oberst Frick kündigte an bei der nächsten Gelegenheit gern wiederzukommen. 

Florian Timmermeister 

Sachbearbeiter Rektorat  

Oberst Finck flankiert von den Mitgliedern des 
Landeskommandos 
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1. Elektronische Klausuren

Die Zahl der Prüfungen an Hochschulen nimmt zu und damit der Bedarf, diesem Aufwand
zu begegnen. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung von (Hochschul-)
Verwaltungsprozessen scheint  dies auch für sich ständig wiederholende Abläufe in  der
Lehre eine gute Idee zu sein. So ermöglichen elektronische Klausuren (E-Klausuren) die
automatische Auswertung von Antworten und können durch den Einsatz von Multimedia
mehr Praxisnähe herstellen als Papierklausuren – entsprechend sind sie für die Hochschu-
len ein spannendes Thema.

Doch so vielfältig die Hochschullandschaft ist, so unterschiedlich sind die Herange-
hensweisen an das Thema E-Klausuren: Einige Hochschulen bauen dafür Testcenter auf,
andere nutzen die Rechnerpools ihres Rechenzentrums oder sogar die Geräte ihrer Studie-
renden. Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft ändert sich darüber hin-
aus auch die zugehörige Gesetzgebung kontinuierlich, was man z. B. an der Einführung
der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sehen kann. Entsprechend gibt es viele
Stolpersteine auf dem Weg zur Einführung von E-Klausuren, und zwar didaktischer, orga-
nisatorischer, technischer und rechtlicher Art.

Diese Handreichung soll eine Hilfestellung sein für Hochschulen und ihre Angehöri-
gen.  Sie stellt  die  Grundlagen elektronischer  Klausuren vor  und zeigt  in  einem ersten
Schritt verschiedene Lösungsansätze auf. Diese sind – für eine erfolgreiche Einführung –
dann in einem Folgeschritt auf die eigenen Anforderungen sowie Besonderheiten der je-
weiligen Hochschule anzupassen.

2. Grundlagen

Betrachtet man ein einfaches Modell des Lernprozesses (siehe Abb. 2.1), dann findet man
dort Lernziele, auf die diverse Lehr-/Lernaktivitäten folgen, die dann wiederum in ein ab-
schließendes Lernergebnis münden. Zentrales Element in diesem Modell ist der Lerner-
folg, der den Grad an Übereinstimmung des resultierenden Lernergebnisses mit den ur-
sprünglichen Lernzielen angibt. Ziel guter Lehre sollte ein möglichst großer Lernerfolg
sein. Entsprechend ist die Qualität eines Einsatzes von E-Learning-Elementen im Rahmen
von Lehr-/Lernaktivitäten anhand ihrer Auswirkung auf den Lernerfolg zu beurteilen.

Abb. 2.1: Prüfungszeitpunkte bezogen auf den Lernprozess
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1. Einführung und Ziele

• auf der Ebene der Nutzer/innen und Teilnehmenden
– als Lernhilfen beim herkömmlichen Unterricht
– als Plattform für selbständiges Lernen im Rahmen von E-Learning
– als Mittel zur Partizipation an öffentlicher Medienkommunikation

• auf der Ebene der Bildungsangebote
– als Inhalt medienbezogener Veranstaltungen im Rahmen rezeptiver

Medienarbeit (Medienerziehung)
– als Mittel medieneinbeziehender und -produzierender Angebote in

Form von aktiver Medienarbeit“ (Hüther 2005 a, S. 84).

In diesem Studientext geht es allerdings weniger um die Veränderungen in der
Erwachsenen- und Weiterbildung als vielmehr um Grundlagen, Hintergründe,
Konzeptionen und Diskussionen der Mediendidaktik im Kontext der Erwach-
senen- und Weiterbildung. Erwachsenenbildung impliziert zunehmend die
Vorbereitung der Planung, Gestaltung und Umsetzung von medialen Bildungs-
angeboten in der (beruflichen) Praxis.

Mediendidaktik wird insbesondere durch E-Learning unter Berücksichtigung
lern- und kommunikationswissenschaftlicher Erkenntnisse erweitert und ver-
ändert. Zurückgegangen ist der klassische Medienverbund, der aus Schriftma-
terial, Rundfunksendung und Begleitkursen vor allem in den 1970/80er Jahren
bestand. Heute tritt an seine Stelle Blended Learning und damit einerseits die
„Wiederentdeckung bzw. Fortführung früherer bildungstechnologischer Entwick-
lungen“ (ebd., S. 85), andererseits aber auch „neue computer- und netzbasier-
te Formen mit interaktivem, multimedialem Design“ (ebd., S. 86). Im Mittel-
punkt von Mediendidaktik steht allgemein die Fragestellung, wie Medien sinn-
voll eingesetzt werden können, um Lehr- und Lernziele effektiv und effizient
zu vermitteln. Mediendidaktik hat organisierte Lehr- und Lern-Prozesse mit und
durch Medien zum Gegenstand, sie ist die Wissenschaft und Praxis vom Leh-
ren und Lernen mit und über Medien.

Zum Aufbau des Studientextes: Nach dieser Einleitung werden Ihnen in Kapi-
tel 2 zunächst zentrale Begriffe von Mediendidaktik nahe gebracht. Dazu ge-
hören selbstverständlich die Grundbegriffe Medien und Didaktik, der Bezug
zur Medienpädagogik und Medienkompetenz genauso wie der Bereich der
(Medien-)Kommunikation. Diese zentralen Aspekte werden Ihnen in den wei-
teren Kapiteln wieder begegnen. Kapitel 3 beschreibt Mediendidaktik als (me-
dien-)pädagogische Teildisziplin. Die historische Entwicklung wird nachgezeich-

Online: http://www.die-bonn.de/doks/2007-mediendidaktik-01.pdf
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2. Mediendidaktik: Zentrale Begriffe

Betrachtet man den Begriff der Mediendidaktik, so fällt auf, dass es sich um eine
Wortkomposition aus den Begriffen Medien und Didaktik handelt. Medien spielen
für den Menschen schon immer eine große Rolle. Angefangen bei der Höhlen-
malerei, in der sich Erfahrungen, Glauben und die Kultur der Steinzeitmenschen
zeigen, über Rauchzeichen, Tontafeln, Papyrus- und Pergamentrollen bis hin zu
gedruckten Büchern, Film und Fernsehen oder auch dem Internet.

„Medium“ hat im Lateinischen zwei Wurzeln:
1. „medius besagt u. a. in der Mitte, dazwischen liegend, Mittelding, vermitteln;
2. medium bedeutet u. a. Mitte, aber auch Öffentlichkeit, Gemeinwohl, Gemein-

gut“ (Kron 1993, S. 323).

„Medium“ hat etymologisch zwei Grundbedeutungen:
1. Vermitteln, Vermittler: Medien „können mithin als Dinge, Instrumente und

symbolische Ausdrucksformen angesehen werden, die zwischen Mensch und
Welt etwas vermitteln“ (ebd.).

2. Darstellung von Kultur: „Medien sind Dinge, Instrumente, symbolische Aus-
drucksformen, kurzum kulturelle Darstellungen für alle Menschen, die öffent-
lich und in gewisser Weise Gemeingut sind“ (ebd.).

Schon immer nehmen Medien ihren Platz bei der zwischenmenschlichen Über-
mittlung von Wissen ein. So deutet auch schon die lateinische Wortbedeutung
darauf hin, die sowohl „in der Mitte, zwischen“ als auch „Öffentlichkeit“ hei-
ßen kann, dass Medien ihren Platz zwischen Menschen einnehmen und be-
stimmte Informationen öffentlich machen. Der Aspekt der Öffentlichkeit war
nicht immer selbstverständlich, denn früher blieb das Medium der Schrift nur
einer kleinen Elite von Adeligen und Geistlichen vorbehalten. Erst mit Guten-
bergs Erfindung des Buchdrucks wurde das Buch öffentlichkeitswirksam, auch
wenn es weiterhin der Zensur und den Interessen der Machthabenden unter-
worfen blieb. Schon damals war es üblich, Bücher mit Illustrationen zu schmü-
cken, die nicht immer nur als Ornamente dienten, sondern auch ein besseres
Textverständnis ermöglichen sollten. Auch heute ist diese Kombination aus
verschiedenen Medien, wie hier Text und Bild, durchaus üblich.

Medien waren auch schon immer ein wichtiges Element des Bildungsprozes-
ses. Es gab Bildillustrationen, Tafeln und Bücher, später wurden Filme vorge-

Online: http://www.die-bonn.de/doks/2007-mediendidaktik-01.pdf
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2. Mediendidaktik – Zentrale Begriffe

führt und Tageslichtprojektoren eingesetzt, und neuerdings wird mit Power-
Point-Präsentationen, Internetprojekten und Lernprogrammen gearbeitet.
Besonders die Fernlehre bedient sich der Medien, die die Bildung durch Kom-
munikation fördern, wie Internetforen, Chats oder Newsgroups. Diese Medien
sind allerdings auch für den Präsenzunterricht von Bedeutung und hilfreich,
weil sie die gegenseitige Unterstützung der Lernenden fördern (siehe Kap. 7.3).
So wird Wissen täglich erlebt und austauschbar. Gleichzeitig kann Hilfestel-
lung beim Lernen seitens der Lehrenden auch außerhalb der Unterrichtszeiten
gewährt werden.

Spricht man in der heutigen Forschung von Medien, so geht es hierbei häufig
um die so genannten Neuen Medien. Im Vergleich zu anderen Medien wie
Buch, Hörspiel, Film und Fernsehen ist das Internet, dessen Entstehungsge-
schichte ihren Anfang in den 1960er Jahren nahm, dessen weite Verbreitung
sich jedoch erst in den 1980er Jahren durchsetzte, ein noch recht junges Me-
dium. Aufgrund der vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sind mit der
Bezeichnung Neue Medien meist Kommunikationsformen gemeint, die an das
Internet gebunden sind. Die so genannten „alten“ Medien spielen hierbei aber
weiterhin eine Rolle, denn auch im Internet wird mit Text, Bild, auditiven
Mitteln oder Videosequenzen gearbeitet. Neu sind vielmehr die Anordnungen
und Verknüpfungen, sowie die Unterschiede in Geschwindigkeit und Über-
tragung.

Man bezeichnet diese neue Verknüpfung von Medien auch oft als Multimedi-
alität. Digitale Medien werden zusammengesetzt, lösen sich ab, ergänzen sich.
Bei einer Verknüpfung kommt es meist zu einer Verbindung von beweglichen
und unbeweglichen Medien, also beispielsweise von Text und Animation, Bild
und Ton. Diese Medienkombination, die den Adressaten multisensual, also über
mehrere Sinne gleichzeitig, erreichen möchte, wird u. a. in der Bildung, der
Kunst, der Unterhaltung oder der Werbung verwendet. Man geht davon aus,
dass multimediale Präsentationen verschiedene Lerntypen gleichermaßen an-
sprechen und helfen, Lerninhalte besser zu behalten, da unterschiedliche Dar-
stellungen des Lerninhalts zu differenziertem Abspeichern des Gelernten füh-
ren. Interessant ist hierbei, dass die Nutzer zunehmend in den Prozess des
Geschehens eingreifen können und die Medien auf ihr Handeln reagieren, in-
dem Reihenfolgen oder Reaktionen verändert werden. Gemeinhin wird diese
wechselseitige Beziehung als Interaktivität bezeichnet. Die Eigeninitiative schei-
nen die Neuen Medien sowieso sehr nahe zu legen. Denn ob man sich durch
einen Hypertext klickt, mit Suchmaschinen recherchiert oder sich themenspe-

Online: http://www.die-bonn.de/doks/2007-mediendidaktik-01.pdf
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Im Zentrum steht also ein Vorgehensmodell, das die Entwicklung von didakti-
scher Qualität eines E-Learning-Angebots sicherstellt. Die Planungsschritte bei
der Gestaltung beziehen sich dabei auf verschiedene Bereiche (siehe Tab. 5).

7.2.4 Kooperatives Lernen
Mit Neuen Medien kann Wissen entwickelt, aktualisiert und genutzt werden.
Dies erfordert in der Wissensgesellschaft von dem Einzelnen die Fähigkeit des
selbstbestimmten bzw. selbstgesteuerten Lernens.6  Gleichzeitig aber muss die-
ser in der Lage sein, mit anderen gemeinsam, kooperativ, zu lernen und zu
arbeiten. Die Verfügbarkeit der Neuen Medien ermöglicht netzbasierte Aus-
tauschprozesse und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Lehrenden
und Lernenden. Darin liegt auch der Vorzug von multimedialen, internetba-
sierten Bildungsangeboten. Sie lassen sich auf verschiedene Lernsituationen
anwenden, adaptieren. Sie ermöglichen dadurch die Eigenaktivität der Lernen-
den bei der inhaltlichen und methodischen Auswahl und können ebenso ko-
operierende Lernformen unterstützen.

Tabelle 5: Analyseschema zur Planung von E-Learning-Arrangements

(Quelle: Kerres 2001 c, S. 15)

Projektziele Was wird mit dem Medieneinsatz erhofft?
Effektivitäts-/Effizienzsteigerung, Steigerung der Flexibilität, di-
daktische Innovation, neue Lernformen, Verzahnung von Wis-
sensvermittlung und Wissensmanagement

Zielgruppe An wen richtet sich das Lernangebot?
Anzahl der Personen, Geschlecht, Alter, regionale Verteilung,
Mobilität, Medienzugang, Vorerfahrungen, Vorkenntnisse

Lerninhalte und -ziele Welche Inhalte sollen mit welchem Ziel vermittelt werden?
Deklaratives Wissen, prozedurales Wissen, kontextuelles Wis-
sen

Didaktische Struktur/Methode Wie soll das Angebot didaktisch aufbereitet werden?
Linear organisierte Sequenz, hypertextuell organisierter Inter-
aktionsraum, Wissenskommunikation (Übergang zum Wissens-
management)

Lernorganisation Wie soll das Angebot organisatorisch realisiert werden?
Getaktete vs. ungetaktete Distribution, tutorielle Betreuung 1:1
oder 1:n (kooperatives verteiltes Lernen), synchron vs. asyn-
chron, Mediendistribution physikalisch oder immateriell, Verteil-
oder Vermittlungsnetz

6 Für Siebert (2001) gehört zum selbstgesteuerten Lernen „zu wissen, wo welches Wissen zu finden ist, zu wissen,
welches Wissen man für welche Aufgaben braucht, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können, ver-
schiedene Wissensformen unterscheiden zu können, zu wissen, wie das Wissen jeweils zu Stande gekommen
ist, Zusammenhänge herzustellen und Unterschiede zu beachten, Grenzen des Wissbaren erkennen“ (S. 93).

7. Medien in Lehr-Lern-Prozessen

Online: http://www.die-bonn.de/doks/2007-mediendidaktik-01.pdf
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Tools und Tipps

Material und Software organisieren: Wir bieten Ihnen Software-Empfehlungen und Möglichkeiten zur

Materialausleihe. Reservieren Sie bei Bedarf zusätzliche Räumlichkeiten.

Aufnahme vorbereiten: Hier gilt es, den Raum einzurichten und Kameras sowie Mikrofone zu

installieren. Bei Screencasts sollten Sie den Computer vorbereiten. Es ist sehr zu empfehlen, frühzeitig

Testaufnahmen (Bild & Ton) zu machen.

Aufnahme durchführen: Halten Sie sich bei der Aufnahme ans Drehbuch und führen Sie diese in

Abschnitten durch. So können Sie einzelne Szenen je nach Gelingen mehrmals wiederholen.

3. Nachbearbeitung & Publikation

Video schneiden und bearbeiten: Importieren Sie alle Clips in Ihr Schnittprogramm und fügen Sie diese

gemäss Drehbuch zusammen. Fügen Sie nach Bedarf zusätzliche Effekte ein. Am Schluss exportieren Sie

das Video.

Video publizieren: Publizieren Sie das Video auf einer für Sie geeigneten Plattform. Bei Bedarf können

Sie einen Hinweis zu den Lizenzbestimmungen Ihres Videos platzieren.

Allgemeine Tipps bei der Produktion von Lernvideos

Einfache Möglichkeit das Video professionell wirken zu lassen: Titelfolie, evt. Kapitel und Abspann

hinzufügen.

Kurz halten: Stellen Sie besser mehrere kurze Videos zur Verfügung, da bereits nach 5-10 Minuten die

Aufmerksamkeit sinkt und längere Videos öfters frühzeitig abgebrochen werden. Bei längeren Videos

empfiehlt sich ein Inhaltsverzeichnis, in welchem man per Mausklick zum gewünschten Kapitel

springen kann (Beispiel ILIAS «Interaktives Video»).

Tempo beachten: Gehen Sie eher schneller vorwärts und formulieren Sie prägnanter als in einem Live-

Vortrag. Bei Verständnisschwierigkeiten können Studierende das Video stoppen oder zurückspulen.

Ein Drehbuch und gute Vorbereitung helfen Zeit zu sparen.

Nehmen Sie nach Bedarf Bild und Ton getrennt voneinander auf. Dies kann die Aufnahme des Videos

erleichtern.

Beachten Sie die Accessibility (= hindernisfreier Zugang zu Informationen für Menschen mit

Behinderung) Ihres Videos. Bewährte Möglichkeiten sind Untertitel oder auch Audiodeskriptionen. Um

die Bedienung zu erleichtern, sollten Videoplayer mit der Tastatur bedient werden können.

 

Tipps für Aufnahmen mit einer Screencast-Software

Audio

Eine gute Audioqualität ist ausschlaggebend für eine angenehmes Sehempfinden.

Verwenden Sie bei Aufnahmen am Computer immer ein externes Mikrofon (wenn möglich mit USB-

Anschluss, z.B. Yeti von Bluemic).

Machen Sie Ihre Aufnahmen in einem ruhigen und möglichst kleinen Raum. Letzteres minimiert den

Hall.
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die Kommunikation stören, verbessern-

Anzeige

–

Synonyme zu Kommunikation INFO

Informationsaustausch, Kontakt, Verständigung, zwischenmenschlicher Verkehr

→ Zur Übersicht der Synonyme zu Kom mu nikation

–

Herkunft INFO

lateinisch communicatio = Mitteilung, Unterredung

https://www.duden.de/hilfe/bedeutungen
https://cdn.duden.de/_media_/full/K/Kommunikation-201100283580.jpg
https://www.duden.de/hilfe/synonyme
https://www.duden.de/synonyme/Kommunikation
https://www.duden.de/rechtschreibung/Informationsaustausch
https://www.duden.de/rechtschreibung/Kontakt
https://www.duden.de/rechtschreibung/Verstaendigung
https://www.duden.de/hilfe/herkunft


–

Grammatik INFO

SINGULAR PLURAL

NOMINATIV die Kommunikation die Kommunikationen

GENITIV der Kommunikation der Kommunikationen

DATIV der Kommunikation den Kommunikationen

AKKUSATIV die Kommunikation die Kommunikationen

Anzeige

–

Wussten Sie schon? INFO

Dieses Wort gehört zum Wortschatz des Goethe-Zertifikats B1.

–

Aussprache INFO

Betonung

&& Kommunikation

–

Typische Verbindungen (computergeneriert) INFO

︙

Aussprache ▽▽

https://www.duden.de/hilfe/grammatik
https://www.duden.de/hilfe/wussten-sie-schon
https://www.duden.de/hilfe/aussprache
https://cdn.duden.de/_media_/audio/ID4115122_428294876.mp3
https://www.duden.de/hilfe/typische-verbindungen
https://www.duden.de/

