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liebe leserinnen und leser, 

ich freue mich, ihnen den ersten Bildungsbe-
richt für den landkreis Barnim vorstellen zu 
können. 

durch die Förderung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung im rahmen des 
Programms „lernen vor ort“ war es möglich, 
mit dem aufbau einer kontinuier lichen und da-
tengestützten Bildungs berichterstattung (Bil-
dungsmonitoring) zu beginnen. diese ist teil 
der „Bildungsinitiative Barnim“ und wichtige 
steuerungsgrundlage zur qualitativen Weiter-
entwicklung der Bildungslandschaft unseres 
landkreises. 

die bisherigen Erkenntnisse des monitorings haben Eingang in die auswahl der in-
haltlichen schwerpunkte der „Bildungsinitiative Barnim“, in die kindertagesstätten-
bedarfs- und schulentwicklungsplanung des landkreises für den Zeitraum 2012 bis 
2017 und in den lebenslagenbericht des landkreises Barnim gefunden.

schwerpunkte des ersten Berichts sind die Bildungsübergänge und Bildungsergeb-
nisse vom Vorschulalter über die schulzeit bis in die ausbildung. soweit möglich, 
werden die Ergebnisse gemeindespezifisch, einrichtungsbezogen und nach Personen-
gruppen dargestellt. 

der Bericht informiert die akteure im Bereich Bildung sowie die Bürgerinnen und 
Bürger zum stand der Bildung im landkreis. des Weiteren unterstützen die daten den 
landkreis und die kreisangehörigen kommunen dabei, die Entwicklung der Bildungs-
landschaft zu steuern und geeignete maßnahmen zur Entwicklung der Bildungsein-
richtungen und der Verbesserung der Bildungsergebnisse umzusetzen. der Bericht 
soll auch dazu einladen, mit akteuren und Verantwortlichen vor ort Ergebnisse und 
Problemlagen zu diskutieren, Bestehendes kritisch zu hinterfragen, Erfolgreiches zu 
sichern und neues zu wagen.

ich freue mich auf interessante und anregende diskussionen und bedanke mich bei 
allen, die an der Erstellung des ersten Barnimer Bildungsberichtes mitgewirkt haben.

Bodo ihrke

VoRwoRt

Vorwort

Foto: landkreis Barnim
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im Jahr 2009 hat der landkreis die „Bildungsinitiative Barnim“ ins leben gerufen.
in der grundsätzlichen Entscheidung zur durchführung und inhaltlichen ausrichtung 
der Bildungs initiative Barnim heißt es: 

 „Die Bildungsinitiative Barnim soll eine Bildungslandschaft entstehen lassen, in 
der alle Lehr- und Lernangebote von der frühkindlichen Bildung über kindergarten 
und schule bis zur weiterbildung auf die Bedürfnisse der im Landkreis lebenden 
und arbeitenden Menschen abgestimmt sind und koordiniert zusammenwirken. 
Ziel ist, Lernen im Lebenslauf nach dem Motto ‚Anschluss statt Ausschluss‘ zu 
gestalten. Alle Bildungsangebote und eine hohe Bildungsbeteiligung sollen den 
Barnim als attraktive Lebens-, Arbeits- und wirtschaftsregion in Nachbarschaft zur 
Metropole Berlin sichern.“

die nachfolgenden bildungspolitischen Ziele des landkreises konkretisieren das ge-
samtvorhaben:

 alle kinder werden altersgerecht eingeschult,

 alle schülerinnen und schüler erreichen einen schulabschluss,

 alle Jugendlichen erreichen einen Berufs- oder studienabschluss,

 in der region gibt es einen ausbildungsplatz für jeden Jugendlichen,

 die Weiterbildungsquote steigt,

 junge Eltern ohne schul- und ausbildungsabschluss holen diesen nach,

 präventive maßnahmen werden insbesondere von Eltern/kindern/Jugendlichen 
mit besonderem hilfebedarf angenommen,

 die Übereinstimmung zwischen Qualifizierungsbedarf und
 Qualifizierungsmaßnahmen hat sich verbessert,

 der anteil der Bürgerinnen und Bürger, denen nach der Qualifizierung
 der Wiedereinstieg ins Berufsleben gelingt, nimmt zu,

 der anteil von Jungen mit „auffälligkeiten“ nimmt ab,

 die anzahl der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger nimmt zu.

EINLEItUNG

Einleitung
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mit dem kommunalen Bildungsbericht stellt der landkreis allen Verantwortlichen und 
interessierten erstmals kompakt und zielgerichtet daten zu den rahmenbedingungen, 
der Bildungsbeteiligung und den Ergebnissen von Bildungsprozessen zur Ver fügung. 
Wesentliche teile des Bildungsgeschehens im landkreis sollen damit transparent ge-
macht sowie stärken und schwächen aufgezeigt werden. Weiter hin dienen die daten 
zur standortbestimmung und bilden die grundlage für die Vereinbarung von Ziel set-
zungen und steuerungsmaßnahmen. 

der Bildungsbericht als teil des Bildungsmonitorings ist ein instrument des Bildungs-
managements der kreisverwaltung. 
die auswahl der untersuchungsfelder und der indikatoren erfolgte entsprechend den 
schwerpunkten des Bildungsgeschehens im landkreis Barnim, den bildungspoliti-
schen Zielen und den zur Verfügung stehenden daten. genutzt wurden vor allem 
amtliche statistiken vom amt für statistik Berlin-Brandenburg, von der Bundesagen-
tur für arbeit, vom landesamt für umwelt, gesundheit und Verbraucherschutz Bran-
denburg (lugV) und vom ministerium für Bildung, Jugend und sport (mBJs). Ergänzt 
wurde der Bericht durch daten aus den einzelnen Ämtern und Fachbereichen der 
kreisverwaltung des landkreises Barnim.
um eine bessere Einordnung der im landkreis erreichten Ergebnisse vornehmen zu 
können, wurden, sofern vorhanden und inhaltlich sinnvoll, die daten des landkreises 
mit landes- und Bundeszahlen verglichen.

Einleitung

Foto: photocase
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die struktur des ersten Bildungsberichtes ist angelehnt an die bildungsbiografischen 
lebensphasen und umfasst die abschnitte: 

 B – Rahmenbedingungen, 
 c – frühkindliche Bildung,
 D – schulische Bildung,
 E – Berufliche Bildung, 
 f – weiterbildung/Erwachsenenbildung, 

sowie einen Exkurs mit informationen über die hochschule für nachhaltige Entwick-
lung in Eberswalde.

schwerpunkte der Betrachtung bilden die rahmenbedingungen für eine altersgerechte 
Einschulung der kinder, für einen erfolgreichen schul- und Berufsabschluss und für 
eine ausbildung in der region.

Quer zu diesen themenfeldern wird der Fokus besonders auf die sicherung des Fach-
kräftebedarfs, eine geschlechterdifferenzierte und, wo möglich, gemeindespezifische 
darstellung gelegt. 

die Erstellung und gestaltung des ersten Barnimer Bildungsberichts erfolgte mit unter-
stützung des Programms „lernen vor ort“ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. insbesondere danken wir dem deutschen institut für internationale Päda-
gogische Forschung (diPF), dem amt für statistik Berlin-Brandenburg und der Fach-
stelle kobra.net – kooperation in Brandenburg für die kompetente fachliche Begleitung. 

Einleitung



9

A. wIchtIGE ERGEBNIssE
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DEMoGRAfIschE ENtwIckLUNG, ARBEItsMARkt UND soZIALE LAGE 

 Bis zum Jahr 2030 ist damit zu rechnen, dass die Bevölkerungszahl des landkrei-
ses von circa 177.120 Einwohnern (stand 30.06.2012) auf etwa 160.000 Einwohner 
sinken wird. die Entwicklung im weiteren metropolenraum und im Berliner umland 
wird unterschiedlich verlaufen. Für den weiteren metropolenraum1 wird ein Bevölke-
rungsrückgang von 19 % und für das Berliner umland2 ein rückgang um etwa 2 % 
erwartet. gründe hierfür sind der rückgang der anzahl der geburten und der Wegzug 
insbesondere junger menschen.

 die altersstruktur der Bevölkerung wird sich deutlich verändern. der anteil der über 
65-Jährigen an der gesamtbevölkerung wird von 21 % im Jahr 2011 auf etwa 40 % im 
Jahr 2030 steigen. der anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen alter (18 bis unter 
65 Jahre) verringert sich im gleichen Zeitraum von 65 % auf 50 %.

 die anzahl der schülerinnen und schüler wird bis zum Jahr 2017 leicht ansteigen 
und danach kontinuierlich abnehmen. 

diese Entwicklung hat Einfluss auf die auslastung und den Erhalt von Bildungsein-
richtungen. der Bevölkerungsrückgang führt bereits in den nächsten fünf Jahren zu 
einer abnahme des Bedarfs an kinder krippen- und kindergartenplätzen im weiteren 
metropolenraum. die demografische Entwicklung wirkt sich direkt auf die anzahl der 
künftigen Bildungsteilnehmerinnen und Bildungsteilnehmer und arbeitskräfte aus. 

A. wIchtIGE ERGEBNIssE UND schLUssfoLGERUNGEN 

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen

Foto: photocase

1 stadt Eberswalde, gemeinde schorfheide, amt Biesenthal-Barnim, amt Britz-chorin-oderberg, amt Joachimsthal 
(schorfheide).

2 stadt Bernau bei Berlin, stadt Werneuchen, gemeinde ahrensfelde, gemeinde Panketal, gemeinde Wandlitz.
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die Fachkräftesicherung muss daher noch stärker in den mittelpunkt der aktivitä-
ten des landkreises gerückt werden. die Verbesserung der Bildungsabschlüsse, eine 
stärkere Bindung der jungen menschen an die region, arbeitsbedingungen und eine 
infrastruktur, die es ermöglichen, Erziehung und Erwerbstätigkeit oder Pflege und Er-
werbstätigkeit zu vereinbaren, sowie eine stärkere ausrichtung der Qualifizierung auf 
ältere arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer sind hierfür notwendig. die maßnahmen 
von Bildung und arbeitsförderung sollten sich noch stärker auf Eltern konzentrieren 
und besser mit den aktivitäten wie auch Bedarfen von unternehmen verzahnt werden.

 die arbeitslosenquoten, die anzahl der langzeitarbeitslosen und die sgB-ii-Quoten 
sind in den letzten Jahren gesunken. die anteile befinden sich aber im weiteren 
metropolenraum weiter auf hohem – über dem Bundes- und landesdurchschnitt 
liegenden – niveau. die Quoten im Berliner umland sind etwa halb so hoch wie die 
im weiteren metropolenraum. die städte Bernau bei Berlin und Eberswalde weisen 
jeweils stärkere soziale Problemlagen auf als ihre umgebung.

 Etwa 20 % der kinder im landkreis unter 15 Jahren beziehen transferleistungen 
nach dem sgB ii (Jahresmittel 2011). das Berliner umland weist dabei signifikant 
geringere Quoten auf als der weitere metropolenraum. den geringsten anteil hat die 
gemeinde Panketal (4,2 %), den höchsten die stadt Eberswalde (39,4 %).

die stadt Eberswalde hat aufgrund ihrer wirtschaftsstrukturellen historie besondere 
soziale heraus forderungen zu bewältigen. als mittelzentrum, kreisstadt und heimat 
von fast einem Viertel aller Barnimer Bürgerinnen und Bürger hat sie eine besondere 
Bedeutung für den gesamten landkreis. 

Ein leistungsfähiges Bildungssystem soll für Jede und Jeden förderliche lernbedin-
gungen ermöglichen und Bildungsergebnisse unabhängig von der sozialen herkunft 
verbessern. Explizites Ziel ist die inhaltliche Weiterentwicklung der Bildungseinrich-
tungen unter den aspekten der individuellen Förderung und kompetenzentwicklung 
der Bildungsteilnehmerinnen und Bildungsteilnehmer. Qualitativ hochwertige Bildung 
soll es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, ein leben unabhängig von sozial-
leistungen zur sicherung ihres lebensunterhalts zu führen.
 

BILDUNGsBEtEILIGUNG UND BILDUNGsüBERGäNGE 

fRühkINDLIchE BILDUNG

 sowohl angebot als auch nachfrage bei der kindertagesbetreuung befinden sich im 
landkreis Barnim auf hohem niveau. um dem Bedarf gerecht zu werden, wurden 
von 2006 bis zum Jahr 2012 die kapa zitäten um 18 Prozentpunkte erweitert. 

 Etwa 52 % aller kinder unter 3 Jahren, 97 % aller kinder im alter von 3 bis unter 
6 Jahren und 48 % aller kinder im alter von 6 bis 14 Jahren nutzen die kindertages-
betreuungsangebote. die unter 6-Jährigen werden überwiegend ganztags (mehr als 
sieben stunden täglich) betreut.

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen
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Es wird nicht davon ausgegangen, dass der ab 2013 neu geltende rechtsanspruch auf 
kindertagesbetreuung der 2- bis 3-Jährigen zu einer erheblich steigenden nachfrage 
führen wird. die kindertagesstättenbedarfs- und schulentwicklungsplanung bis 2017 
weist einen rückgang des Bedarfs an kindertagesbetreuungsplätzen und keine we-
sentlichen Veränderungen des Bedarfs an schulkapazitäten aus. der längerfristig zu 
erwartende weitere rückgang des Bedarfs an kita-Plätzen erfordert eine rechtzeitige 
steuerung, um ein möglichst flächendeckendes angebot aufrechterhalten zu können. 

mit Blick auf die themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie sicherung des 
Fachkräftebedarfs sollten Bedarf und angebot von kindertagesbetreuungsplätzen ge-
nauer analysiert werden. 

schULIschE BILDUNG

 das angebot an ganztagsplätzen an allgemeinbildenden schulen ist seit 2005 von 
14,8 % auf 28,1 % im Jahr 2012 gestiegen, liegt jedoch hinter den Werten des landes 
Brandenburg.

 der anteil der schülerinnen und schüler mit sonderpädagogischem Förder be darf
 liegt bei 10,3 % (schuljahr 2012/13) und damit drei Prozentpunkte über dem durch-

schnitt im land Brandenburg (7,2 %) und ist nahezu doppelt so hoch wie in deutsch-
land (5,5 %). der anteil der Jungen beträgt etwa zwei drittel.

 Etwa 46 % der kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf werden im schuljahr 
2012/13 im gemein samen unterricht an regelschulen unterrichtet. 54 % besuchen 
eine Förderschule oder Förderklasse.

 Ein Wechsel in die Förderschule erfolgt sowohl von der grundschule als auch von 
schulen der sekun darstufe i. Erheblich weniger schülerinnen und schüler wechseln 
von der Förderschule (zurück) in die regelschule.

 mädchen wählen im durchschnitt schulformen, die zu einem höheren Bildungsab-
schluss führen, und erreichen im durchschnitt bessere abschlüsse. allerdings ist bei 
der Verteilung der abschlüsse in den letzten Jahren eine angleichung der geschlech-
teranteile zu verzeichnen.

 die anzahl der teilnehmerinnen und teilnehmer, die über den Zweiten Bildungsweg 
(an der kreisvolkshochschule) schulabschlüsse nachholen oder verbessern, ist von 
76 im schuljahr 2008/09 auf 104 im schuljahr 2012/13 gestiegen. mehr männer als 
Frauen nehmen dieses angebot wahr. 

der ausbau der ganztagesangebote sollte sich vor allem auf die sekundarstufe i 
richten. um die möglichkeiten ganztägiger Bildung und Erziehung in der grundschule 
zu verbessern, sollen hort und schule an allen schulen eng zusammenarbeiten. der 
schwerpunkt der Entwicklung der ganztagsangebote liegt hier auf der weiteren quali-
tativen Entwicklung.
da die anzahl der schulabgänger zunächst wieder steigen wird (bis etwa 2020), ist 
das angebot der dualen ausbildung rechtzeitig auszubauen.
Ein rückgang dualer ausbildungsplätze wäre insbesondere für die weitere wirtschaft-
liche Entwicklung der region problematisch. 

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen
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Foto: fotolia

die ursachen des vergleichsweise hohen anteils von schülerinnen und schülern mit 
Förderbedarfen im landkreis Barnim sind zu ermitteln. geeignete maßnahmen sollten 
dazu führen, diesen anteil zu senken.
durch eine kontinuierliche individuelle Beobachtung und Entwicklungsdokumenta-
tion sollen Entwicklungsverzögerungen und -störungen rechtzeitig erkannt und durch 
individuelle Förderung ausge glichen werden. Eine qualitativ hochwertige frühkind-
liche Bildung, die Zusammenarbeit mit den Eltern, der gezielte und abgestimmte Ein-
satz von ressourcen aus der kinder- und Jugendhilfe sowie der gesundheitsvorsorge 
sollen allen kindern eine optimale Entwicklung ermöglichen. Bei den bevorstehenden 
enormen herausforderungen im Zuge des themas inklusion ist darauf zu achten, 
die vorhandenen ressourcen zu bündeln und einen gemeinsam getragenen Weg zu 
finden. durch die Beschulung der kinder an den regelschulen wird der konzentration 
von schülerinnen und schülern mit zusätzlichem Förderbedarf an einem schulstand-
ort entgegengewirkt. 

Besonders in den städten Eberswalde und Bernau bei Berlin wird es standorte geben, 
die anteilig mehr kinder und Jugendliche mit Förderbedarf zu unterrichten haben als 
andere.
die gymnasiallaufbahn und das Erlangen des abiturs als hochwertigen schulischen 
abschluss sind wichtige Bildungswege, die ein hohes maß an lebens- und Berufs-
chancen bieten. Parallel dazu sollte die attraktivität der oberschulen weiter erhöht 
werden, um diese als erfolgversprechende alternativen zur gymnasiallaufbahn zu 
etablieren.

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen
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BERUfLIchE BILDUNG 

 die angebotenen ausbildungsstellen und die anzahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber um einen ausbildungsplatz haben sich in den vergangenen Jahren angenähert. 
aktuell ist das Verhältnis fast 1 zu 1.

 die gesamtzahl der schülerinnen und schüler, die sich in einer beruflichen ausbil-
dung befinden, ist von 2006 bis 2012 um 40 % zurückgegangen.

 Beachtenswert ist, dass im Barnim 69 % der schülerinnen und schüler, die sich 
in der beruflichen Bildung befinden, eine duale ausbildung absolvieren (schuljahr 
2012/13).

 der anteil an schülerinnen und schülern im schuljahr 2012/13 mit hochschulzu-
gangsberechtigung in der beruflichen Bildung ist mit knapp 14 % eher gering (schul-
jahr 2012/13). 

 Fast 12 % der schülerinnen und schüler in der dualen ausbildung haben keinen 
allgemeinbildenden schulabschluss (schuljahr 2012/13). 

 in der dualen ausbildung und im Übergangssystem befinden sich etwa 20 % mehr 
junge männer als Frauen. dagegen sind im schulberufssystem und in Bildungsgän-
gen, die zum abschluss der hochschulreife führen, 20 % mehr junge Frauen als 
männer gemeldet (schuljahr 2012/13).

Eine attraktive duale berufliche Bildung und die Einbindung der regionalen Wirtschaft 
sollen arbeitsmarktchancen und den Verbleib von jungen menschen in der region 

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen

Foto: landkreis Barnim
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befördern. im landkreis Barnim ist es in den letzten Jahren gelungen, anteilig wieder 
mehr jungen menschen eine duale Berufsausbildung zu ermöglichen. dagegen konnte 
der anteil derer, die sich im Übergangssystem befinden, gesenkt werden. Verglichen 
mit dem land Brandenburg und der Bundesrepublik befinden sich im landkreis über-
durchschnittlich viele junge menschen im dualen ausbildungssystem und gleichzeitig 
ein geringerer anteil im Übergangssystem von der schule in die ausbildung. Bezogen 
auf die erwähnte schwerpunktsetzung schulischer angebote und der Berufsorientie-
rung zugunsten der dualen Berufsausbildung ist es von großer Bedeutung, die dualen 
ausbildungsangebote quantitativ und qualitativ zu stärken.

Bezüglich der geschlechterverteilung entsprechen die Zahlen im landkreis dem bun-
desdeutschen trend, dass junge männer ihre Berufe mehrheitlich im rahmen einer 
dualen ausbildung erlernen. die jungen Frauen wählen dagegen mehrheitlich Berufe, 
die innerhalb des schulberufssystems angeboten werden. männer sind im Vergleich 
zu Frauen überproportional häufig im Übergangssystem anzutreffen und haben in 
diesem Fall größere schwierigkeiten, einen ausbildungsplatz zu finden. gründe dafür 
könnten sein, dass sie teilweise nicht den erwarteten anforderungen von seiten der 
Betriebe und der beruflichen schulen entsprechen.

fAchkRäftEsItUAtIoN IN kINDERtAGEsstättEN UND schULEN 

 in kindertagesstätten und schulen sind überwiegend Frauen beschäftigt. der Frauen-
anteil ist umso höher, je jünger die kinder sind.

 Pädagoginnen und Pädagogen in kindertagesstätten und schulen verfügen in der 
regel über eine entsprechende Qualifikation.

 in der kindertagesbetreuung besteht ein hoher anteil von teilzeitbeschäftigten mit 
fast 75 % im Jahr 2012. lehrerinnen und lehrer sind zu etwa 26 % teilzeitbeschäftigt 
(schuljahr 2012/13).

 Ein hoher anteil der Beschäftigen ist 50 Jahre und älter. in den kindertagesstätten 
ist es mehr als ein drittel der Beschäftigten, in den schulen fast 53 %. 

 Besonders wenige lehrerinnen und lehrer unter 40 Jahren sind in den schulen tätig. 
ihr anteil beträgt 13 % (anteil in kindertagesstätten: 35 %). 

Es sollten verstärkt anstrengungen unternommen werden, um mehr junge männer 
für die ausbildung und tätigkeit in kindertagesstätten und schulen zu gewinnen. 
Zur sicherung des Fachkräftebedarfs muss überlegt werden, wie der anteil der Voll-
zeitbeschäftigten sinnvoll erhöht werden kann. Weiterhin ist eine gute Berufsorientie-
rung und kooperation zwischen den schulen und den ausbildungseinrichtungen des 
landkreises notwendig. 
hinsichtlich der altersstruktur des pädagogischen Personals ist genauer und kleinräu-
miger zu erheben, wie viele Pädagoginnen und Pädagogen zu welchem Zeitpunkt in 
den ruhestand treten werden. mit der steuerung der beruflichen ausbildung an den 
oberstufenzentren sollte darauf reagiert werden. 

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen
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BILDUNGsERGEBNIssE 

fRühkINDLIchE BILDUNG 

 kinder des landkreises weisen bei den unterschiedlichen sprachstandserhebungen 
hohe Förderbedarfe auf. im weiteren metropolenraum sind kinder im durchschnitt 
häufiger sprachauffällig als kinder, die im Berliner umland wohnen.

 Etwa 8 % der Einschülerinnen und Einschüler im Barnim wurden von der Einschu-
lung zurückgestellt. der Wert liegt über dem Bundesdurchschnitt (etwa 6 %), aber 
unter dem Wert in Brandenburg (11 %) (schuljahr 2012/13). 

 Jungen sind signifikant häufiger sprachauffällig, werden häufiger von der Einschu-
lung zurückgestellt und weisen häufiger zusätzlichen unterstützungs- beziehungs-
weise Förderbedarf auf als mädchen.

Ein bedarfsgerechtes angebot als Fundament gelingender Bildungsbiografien ist not-
wendig, jedoch nicht ausreichend. die Bestrebungen der Qualitätsentwicklung in den 
Bildungseinrichtungen müssen kontinuierlich weitergeführt und erweitert werden. 
Ein wichtiger Baustein ist die gestaltung der Bildungsübergänge. abgestimmte Ver-
fahren sowie eine verlässliche kooperation und kommunikation zwischen den Bil-
dungseinrichtungen beziehungsweise unter und zwischen den Pädagoginnen und 
Pädagogen sind unerlässlich. die ausbildung dieser Berufsgruppen sollte stärker den 
heutigen anforderungen angepasst werden. Bereits tätige Erzieherinnen und Erzieher, 
lehrerinnen und lehrer sollten systematisch geschult und weitergebildet werden, um 
den genannten herausforderungen gerecht zu werden. 

schULIschE BILDUNG 

 die abschlussprüfungen in den Fächern mathematik und deutsch beenden Barni-
mer oberschüler im durchschnitt mit der note 3,4 beziehungsweise 3,7 (schuljahr 
2011/12). 

 in den abiturprüfungen erreichen die abiturientinnen und abiturienten im grundkurs 
deutsch durchschnittlich 7,9 und im grundkurs mathematik 7,6 von 15 möglichen 
Punkten. im Fach deutsch liegt der landkreis unterhalb und im Fach mathe matik in 
höhe des landesdurchschnitts (8,5 bzw. 7,6). auf fallend ist, dass die Ergebnisse im 
weiteren metropolenraum meist etwas besser sind als im Berliner umland (schul-
jahr 2011/12).

 7,8 % der abgänger haben im Jahr 2012 die schule ohne allgemeinbildenden abschluss 
verlassen. davon sind 70 % abgänger von Förderschulen. knapp 30 % stammen aus 
oberschulen, gesamtschulen und gymnasien. der anteil der mädchen an den abgän-
gern ohne abschluss ist im Zeitraum 2006 bis 2012 von circa 28 % auf 33 % gestiegen. 
der von Jungen ist im gleichen Zeitraum von 72 % auf 67 % zurückgegangen. 

 der anteil der abiturientinnen und abiturienten ist im Zeitraum von 2006 bis 2009 
von knapp 30 % auf 50 % aller schulabsolventen gestiegen. seit 2010 verringert sich 
der anteil (2011 etwa 40 %).

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen
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das leistungsniveau der schulabgänger ist durch individuelle unterrichtsgestaltung 
und den Einsatz moderner unterrichtsmethoden zu verbessern. die schülerinnen 
und schüler sollen über anwendungsbereites Wissen verfügen, das es ihnen ermög-
licht, erfolgreich eine ausbildung oder ein studium zu absolvieren. dass fast 8 % der 
schulabgänger keinen allgemeinbildenden abschluss erworben haben, ist zu viel. der 
landkreis möchte diese Quote weiter senken. Ziel muss sein, dass sowohl an den 
ober- und gesamtschulen als auch an den gymnasien alle schülerinnen und schüler 
einen abschluss erreichen. dabei ist zu beachten, dass absolventen von Förder-
schulen in der regel keinen allgemeinbildenden schulabschluss erwerben. im Zuge
der in klusiven Beschulung werden künftig weniger schülerinnen und schüler davon 
betroffen sein. 

die geschlechterunterschiede bei den schulabschlüssen sind ein bundesweiter trend, 
allerdings ist festzustellen, dass im landkreis Barnim die unterschiede bei den schul-
abschlüssen zurückgehen. geschlechtsbewusste pädagogische arbeit in der frühkind-
lichen und schulischen Bildung wird angestrebt, um Jungen und mädchen in optima-
ler Weise individuell zu fördern. 

Ein trend zu höherwertigen abschlüssen ist auch im Barnim zu erkennen. allerdings 
ist bei genauer analyse der Verteilung der erlangten schulabschlüsse im landkreis 
seit 2009 eine Präferenz der Fachoberschulreife zu verzeichnen. dies geht einher mit 
einer Verringerung des anteils der allgemeinen hochschulreife. dies ist eine spezifi-
sche tendenz des landkreises, die vermutlich aus der erwähnten qualitativen Weiter-
entwicklung der oberschulen resultiert.

Foto: landkreis Barnim

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen
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BERUfLIchE BILDUNG 

 knapp 13 % der absolventen und abgänger beruflicher Bildungsgänge beenden 
die schulische oder berufliche ausbildung ohne abschluss. mehr junge männer als 
Frauen sind betroffen (schuljahr 2011/12).

der anteil junger menschen, die berufliche ausbildungsgänge ohne abschluss verlas-
sen, ist deutlich zu senken. die ursachen für hohe „durchfallerquoten“ sind genauer 
zu analysieren und maßnahmen der gegensteuerung einzuleiten. 
Eine gute Berufsvorbereitung, praxisnahes lernen, individuelle unterstützung und kla-
re Perspektiven in der region sollen dazu umgesetzt werden. 

schulabschlüsse können in Form berufsschulischer angebote oder über den Zweiten 
Bildungsweg nachgeholt werden. diese möglichkeiten sollten weiter ausgebaut werden.

wichtige Ergebnisse und schlussfolgerungen
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B. RAhMENBEDINGUNGEN
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das Bildungsgeschehen in einer region ist eng verknüpft mit den jeweiligen wirt-
schaftlichen, sozialen und demografischen gegebenheiten und Entwicklungen. in die-
sem kapitel werden die zentralen rahmenbedingungen dargestellt, in die das Bil-
dungsgeschehen im Barnim eingebettet ist. nach einem strukturellen Überblick über 
den landkreis wird im abschnitt B.1 auf die demografische Entwicklung eingegangen. 
der abschnitt B.2 gibt einen Überblick über die Wirtschaftsstruktur und den arbeits-
markt im Barnim. abschließend wird im abschnitt B.3 die soziale lage der Bevölkerung 
skizziert.

DER LANDkREIs BARNIM

der landkreis Barnim liegt im nordosten des landes Brandenburg und erstreckt sich 
über eine Fläche von 1.472 km2. Er grenzt an die landkreise märkisch-oderland, ober-
havel und uckermark sowie an die Bundeshauptstadt Berlin und die republik Polen. 

der landkreis Barnim gliedert sich gegenwärtig in 3 amtsfreie städte, 4 amtsfreie 
gemeinden sowie 3 Ämter mit 18 dazugehörigen gemeinden. Eberswalde ist die kreis-
stadt und gleichzeitig einer von 15 regionalen Wachstumskernen (rWk) des landes 
Brandenburg. 

der landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg teilt den landkreis Barnim in zwei 
teilgebiete auf: im norden des kreises befindet sich der weitere metropolenraum und 
im süden das Berliner umland. mittelzentren dieser regionen sind die städte Ebers-
walde und Bernau bei Berlin. im vorliegenden Bericht wird, wenn diese teilgebiete 
beleuchtet werden, von regionalbereichen gesprochen.

im weiteren metropolenraum befinden sich eine amtsfreie stadt, eine amtsfreie ge-
meinde sowie drei Ämter. im Berliner umland befinden sich zwei amtsfreie städte 
sowie drei amtsfreie gemeinden:

 stadt Eberswalde weiterer metropolenraum
 gemeinde schorfheide weiterer metropolenraum
 amt Biesenthal-Barnim weiterer metropolenraum
 amt Britz-chorin-oderberg weiterer metropolenraum
 amt Joachimsthal (schorfheide) weiterer metropolenraum

 stadt Bernau bei Berlin Berliner umland
 stadt Werneuchen Berliner umland
 gemeinde ahrensfelde Berliner umland
 gemeinde Panketal Berliner umland
 gemeinde Wandlitz Berliner umland

diese zehn Verwaltungseinheiten werden im Folgenden als Verwaltungsstruktur be-
zeichnet. um der heterogenität des landkreises Barnim rechnung zu tragen, wurde –
immer wenn es möglich und sinnvoll war – eine kleinräumige darstellung bis auf die 
Ebene der amtsfreien städte und gemeinden sowie der Ämter vorgenommen.

B. RAhMENBEDINGUNGEN VoN BILDUNG 

Rahmenbedingungen von Bildung
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ABBILDUNG B.1: LANDkREIs BARNIM NAch DER VERwALtUNGsstRUktUR
UND DEN REGIoNALBEREIchEN

Quelle: landkreis Barnim

B.1 DEMoGRAfIschE ENtwIckLUNG

der landkreis Barnim verfügte zum 30.06.2012 über insgesamt 177.120 Einwohner. 
davon waren 89.148 (50,3 %) weiblichen geschlechts und 87.972 (49,7 %) männlichen 
geschlechts. innerhalb bestimmter altersgruppen schwankt der anteil der weiblichen 
Bevölkerung von 47,5 % (0- bis unter 3-Jährige) bis 56,2 % bei den über 65-Jährigen. 

Rahmenbedingungen von Bildung



22

Für den Bevölkerungszuwachs in den Jahren 1993 bis 2008 sowie für das Jahr 2012 ist 
eine vergleichsweise starke Zuwanderung sowie die Zunahme der lebenserwartung 
verantwortlich. Bis auf die altersgruppe der 18- bis unter 30-Jährigen konnten für 
die gesamte Bevölkerung Wanderungsgewinne festgestellt werden4. Zwischen 2005 
und 2011 verlor der kreis bei den 18- bis unter 30-Jährigen jährlich zwischen 600 und
850 Einwohner. der anteil der geschlechter an dieser abwanderung ist in etwa gleich.

die Wanderungsgewinne für den landkreis Barnim insgesamt haben eine fallende 
tendenz und werden sich in den nächsten Jahren vermutlich auf ein niveau von we-
nigen hundert pro Jahr stabilisieren. die altersstruktur mit der steigenden Zahl älterer 
Einwohner in Verbindung mit der relativ geringen Zahl an geburten wird dazu führen, 
dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung weiterhin negativ bleibt. Zusammenge-
nommen ergibt sich aus den vom amt für statistik Berlin-Brandenburg prognostizier-
ten Werten für den Wanderungssaldo und die natürliche Bevölkerungsentwicklung 
eine in den nächsten Jahren schrumpfende Bevölkerungszahl. die Wanderungsge-
winne reichen für konstante beziehungsweise wachsende Bevölkerungszahlen nicht 
mehr aus. 

Bei einer Fläche von 1.472 km2 ergibt sich eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte 
von etwa 120 Ein wohnern je km2. die Bevölkerungsdichte des landes Brandenburg 
betrug am 31.12.2011 knapp 85 Einwohner je km2. annähernd 44,2 % der Einwohner 
leben im weiteren metropolenraum, demzufolge 55,8 % im Berliner umland. auf die 
beiden städte Eberswalde (22,9 %) und Bernau bei Berlin (20,7 %) ent  fallen zusam-
men 43,8 % der Bevölkerung des landkreises.

Rahmenbedingungen von Bildung

ABBILDUNG B.2: BEVöLkERUNG DEs LANDkREIsEs BARNIM

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg (2013–2030 Prognose3)

1990–2030 (stichtag 31.12.)

3 amt für statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerungsvorausrechnung für das land Brandenburg 2011 bis 2030.
4 ist also gekennzeichnet durch mehr Zuzüge als Fortzüge.
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der anteil der ausländischen Bevölkerung5 betrug am 31.12.2011 2,6 % und ist seit 
2005 (2,4 %) nur geringfügig gestiegen. Er liegt knapp unterhalb der ausländerquote 
im land Brandenburg. die ausländerquote im Berliner umland ist geringfügig höher 
als im weiteren metropolenraum.

die altersstruktur einer region wird bestimmt durch die anteile der altersgruppen 
an der gesamtbevölkerung. aus der altersstruktur ergeben sich auch unterschied-
liche Bedarfe und anforderungen an die Bildungsangebote. informationen über die 
Entwicklung der Einwohnerzahlen in den unterschied lichen altersgruppen sind von 
großer Bedeutung für die Planung und Bereitstellung von Bildungs- und Betreuungs-
angeboten in den lebens- und lernbereichen. hier sind etwa die kinderbetreuung, die 
schullandschaft sowie die aus- und Weiterbildungsangebote zu nennen.

der landkreis Barnim verfügt über eine ähnliche altersstruktur wie das land Branden-
burg. Jedoch sind geringe unterschiede erkennbar. Bei den 15- bis unter 30-Jährigen 
sowie bei den über 65-Jährigen hat der Barnim anteilig weniger Einwohner als das 
land. insbesondere bei den 45- bis unter 65-Jährigen hat der landkreis prozentual 
mehr Einwohner zu verzeichnen. 

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

ABBILDUNG B.3: ANtEIL AUsLäNDIschER BEVöLkERUNG IM LANDkREIs BARNIM
2005–2011

in %

Rahmenbedingungen von Bildung

5 Entsprechend der definition der amtlichen statistik (amt für statistik Berlin-Brandenburg) gelten Personen mit 
nur fremder oder ungeklärter staatsangehörigkeit sowie staatenlose als ausländer. Zudem wird davon ausge-
gangen, dass ein ähnlich großer anteil die deutsche staatsbürgerschaft, aber auch einen migrationshintergrund 
(etwa sprache) besitzt.
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das durchschnittsalter liegt mit 45,4 Jahren im Barnim knapp unterhalb des landes 
Brandenburg (45,7 Jahre). in den vergangenen 20 Jahren ist das durchschnittsalter 
der Bevölkerung um fast 8 Jahre angestiegen. 

die Bevölkerungsvorausrechnung des amtes für statistik Berlin-Brandenburg geht 
für den landkreis von einem Bevölkerungsrückgang von circa 13.000 Einwohnern 
(-9,5 %) bis zum Jahr 2030 aus [vgl. abbildung B.2]. 

die Bevölkerungsentwicklung wird im landkreis Barnim unterschiedlich verlaufen. 
Für den weiteren metropolenraum wird ein Bevölkerungsrückgang von fast 19 % 
prognostiziert. im Vergleich zum 31.12.2011 werden die Verwaltungseinheiten des 
weiteren metropolenraums am 31.12.2030 voraussichtlich zwischen 16 % (Biesenthal-
Barnim) und 25 % (Britz-chorin-oderberg) weniger Einwohner aufweisen. im Berliner 
umland werden Bevölkerungsverluste von circa 2 % erwartet. Für Panketal wird ein 
Bevölkerungswachstum von 3 % prognostiziert. 

Rahmenbedingungen von Bildung

ABBILDUNG B.4: ANtEILE DER BEVöLkERUNG IM LANDkREIs BARNIM
UND IM LAND BRANDENBURG
31.12.2011 nach altersgruppen

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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ABBILDUNG B.5: BEVöLkERUNGsGEwINNE BZw. -VERLUstE
2011–2030 (stichtag 31.12.) nach der Verwaltungsstruktur

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg (Vorausrechnung bis 2030)

ABBILDUNG B.6: ANtEILE DER BEVöLkERUNG IM LANDkREIs BARNIM
31.12.2011 und 31.12.2030 nach altersgruppen

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg (Vorausrechnung bis 2030)

Bezogen auf den gesamten landkreis werden sich die altersanteile der Bevölkerung 
vermutlich folgendermaßen verändern:

Rahmenbedingungen von Bildung
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aufgrund sinkender geburtenzahlen, einer steigenden lebenserwartung sowie zurück-
gehender Zuzüge in den landkreis Barnim werden sich die Bevölkerungsanteile bis 
zum Jahr 2030 zugunsten der altersgruppen ab 60 Jahre verschieben. Bis auf die 
alters gruppen der 15- bis unter 20-Jährigen werden alle alterskohorten unter 60 Jahre 
anteilig zurückgehen. Bei den kohorten ab 60 Jahre sind teilweise kräftige Zuwächse 
zu erwarten. so wird sich der anteil der über 75-Jährigen mehr als verdoppeln (von 
9 % auf 19,4 %).

B.2 wIRtschAftsstRUktUR UND ARBEItsMARkt

am 30. Juni 2012 waren im landkreis 44.586 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte6 
gemeldet, darunter 1.849 auszubildende. Etwa ein drittel davon wohnt nicht im Bar-
nim, das heißt 15.220 Beschäf tigte sind Einpendler in den kreis. dem stehen 35.759 
auspendler aus dem landkreis Barnim gegenüber. somit weist der Barnim einen 
nega tiven Pendlersaldo von circa 20.000 Beschäftigten auf. Für die auspendler stellt 
die Bundeshauptstadt Berlin den dominierenden Zielarbeitsort dar. 

die Beschäftigtenstruktur im landkreis Barnim ist ähnlich der des landes Branden-
burg. so waren am 30.06.2012 knapp drei Viertel der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten (74,5 %) im dienstleistungsbereich tätig (land Brandenburg: 71 %). 23,5 %
aller arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer arbeiteten im produzierenden gewerbe 
(land: 26,4 %) und weitere 2 % in der land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (land 
Brandenburg: 2,6 %). die anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 
Wohnort stieg von 57.736 im Jahr 2005 auf 65.125 im Juni 2012.7

die arbeitslosenquote8 lässt rückschlüsse auf die Wirtschaftsstärke der region und 
die soziale Belastung der Einwohnerinnen und Einwohner zu. 

am 31.12.2012 waren im landkreis Barnim 9.072 arbeitslose gemeldet, das entspricht 
einer arbeitslosenquote von 9,6 %. davon waren 56,3 % männer und 43,7 % Frauen. 
die arbeitslosenquote ist seit 2005 kontinuierlich gesunken. im Jahresdurchschnitt 
2005 betrug sie 18,8 %, im Jahr 2011 noch 10,3 %.

die Quote junger arbeitsloser (15 bis unter 25 Jahre) ist im landkreis ebenfalls rück-
läufig (2005 bis 2011). sie liegt etwas höher als die arbeitslosenquote insgesamt und 
über dem Jahresmittel des landes Brandenburg. 

Rahmenbedingungen von Bildung

6 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am arbeitsort; stand: 30.06.2012; Quelle: Bundesagentur für arbeit.
7 Quelle: statistisches Bundesamt, Bundesagentur für arbeit.
8 durchschnittliche arbeitslosenquote pro Jahr (2005–2008: bezogen auf alle abhängig zivilen Erwerbspersonen,
 2009–2011: bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen).
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Quelle: Bundesagentur für arbeit

ABBILDUNG B.8: ARBEItsLosENqUotEN DER 15- BIs UNtER 25-JähRIGEN
Jahresdurchschnitt 2005–2011 landkreis Barnim und land Brandenburg

in %

Rahmenbedingungen von Bildung

Quelle: Bundesagentur für arbeit

ABBILDUNG B.7: ARBEItsLosENqUotEN IM JAhREsDURchschNItt
2005–2012 landkreis Barnim (insgesamt und nach geschlecht) und land Brandenburg (insgesamt)

in %
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in der folgenden abbildung ist die arbeitslosenrate9 bezogen auf die Bevölkerung von 
15 bis unter 65 Jahren auf Ebene der Verwaltungsstrukturen des landkreises darge-
stellt. die arbeitslosenrate im landkreis bewegt sich zwischen 2,9 % (ahrensfelde) und 
13,3 % (Eberswalde).

anhand dieser kennzahl wird die unterschiedlich hohe arbeitslosigkeit zwischen dem 
Berliner umland (5,7 %) und dem weiteren metropolenraum (insgesamt 10,7 %) deut-
lich. alle Verwaltungseinheiten des weiteren metropolenraums weisen eine höhere 
arbeitslosenrate auf als die stadt Bernau bei Berlin, wo die höchste rate des Berliner 
umlands zu verzeichnen ist. 

als hinweis für die dauer der arbeitslosigkeit beziehungsweise für die relative nähe 
zum ersten arbeitsmarkt wird der anteil der langzeitarbeitslosen bezogen auf alle 
arbeitslosen betrachtet. 

die positive Entwicklung des arbeitsmarktes ist auch am rückgang der langzeitar-
beitslosen zu erkennen. so ging die Zahl der langzeitarbeitslosen im landkreis von 
6.955 (Jahresmittel 2007) auf 3.596 (Jahresmittel 2011) um 48,3 Prozentpunkte zurück. 
Zum Vergleich: die gesamtarbeitslosenzahl im selben Zeitraum war um 28,4 Prozent-
punkte rückläufig. der anteil an allen arbeitslosen betrug 2011 im Barnim 37,1 %.

Rahmenbedingungen von Bildung

9 anteil der arbeitslosen an der Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren in %.

Quelle: Bundesagentur für arbeit; eigene Berechnungen

ABBILDUNG B.9: ARBEItsLosENRAtEN NAch VERwALtUNGsstRUktUR
31.12.2011

in %
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ABBILDUNG B.10: ANtEIL DER LANGZEItARBEItsLosEN AN ALLEN ARBEItsLosEN
Jahresdurchschnitt 2011 nach der Verwaltungsstruktur

in %

Quelle: Bundesagentur für arbeit

B.3 soZIALE LAGE

nationale und internationale studien zeigen, dass der Bildungserfolg in deutschland 
besonders stark vom sozialen hintergrund der Familien beziehungsweise kinder ab-
hängt. Einflussnehmende Faktoren sind vor allem die integration der Eltern in das 
Erwerbsleben, der Bildungsstand der Eltern sowie die ökonomische situation der 
haushalte. 

Foto: fotolia
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Eine wichtige kenngröße zur Beurteilung sozialer und materieller risikolagen ist der 
Bezug von leistungen nach dem sozialgesetzbuch Zweites Buch (sgB ii grundsiche-
rung für arbeitssuchende). am 30.06.2012 lebten im landkreis Barnim 18.385 hilfe-
bedürftige Personen in 10.619 Bedarfsgemeinschaften. unter den hilfebedürftigen be-
fanden sich zu diesem stichtag 4.219 kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. das 
ergibt einen anteil von 20,8 % der gesamtbevölkerung in dieser altersgruppe. dieser 
ist insgesamt höher als die entsprechenden anteile aller anderen altersgruppen.
unter den erwerbsfähigen leistungsempfängern (15 bis unter 65 Jahre) befanden sich 
47,9 % Frauen und 52,1 % männer.
die sgB-ii-Quote10 des landkreises lag am 30.09.2012 bei 12,3 % und somit einen 
Prozentpunkt unterhalb der Quote Brandenburgs. Folgende abbildung gibt auskunft 
über die Entwicklung der sgB-ii-Quoten im Jahresmittel von 2005 bis 2012 für den 
landkreis, seine regionalbereiche, das land Brandenburg sowie die Bundesrepublik 
deutschland.

10 Entspricht dem anteil der hilfebedürftigen Personen nach dem sgB ii an allen Einwohnern unter 65 Jahren.

ABBILDUNG B.11: sGB-II-qUotEN
Jahresdurchschnitt 2005–2012 landkreis Barnim (gesamt und nach regionalbereichen),
land Brandenburg und deutschland

in %

Quelle: Bundesagentur für arbeit; amt für statistik Berlin-Brandenburg; eigene Berechnungen
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Eindeutig erkennbar ist der hohe anteil der Bevölkerung im leistungsbezug nach dem 
sgB ii im weiteren metropolenraum. Er liegt 8 bis 10,5 Prozentpunkte höher als im 
Berliner umland. im Berliner umland liegt die Quote (circa 9 %) auf ähnlichem niveau 
wie in der Bundesrepublik und ist damit deutlich geringer als im land Brandenburg 
und im landkreis Barnim insgesamt.
innerhalb der Verwaltungsstruktur des landkreises Barnim lassen sich große unter-
schiede feststellen. die sgB-ii-Quote im Jahresmittel 2011 reichte von 3,3 % in der 
gemeinde Panketal bis 23,6 % in der stadt Eberswalde. die Quote in den größeren 
städten (Eberswalde und Bernau bei Berlin) ist jeweils höher als in den umliegenden 
Ämtern und gemeinden.

Für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren ist eine etwas hö-
here sgB-ii-Quote erkennbar als für die gesamtbevölkerung (unter 65 Jahre). Junge 
Frauen sind zudem häufiger von hilfen nach dem sgB ii abhängig als junge männer. 
so betrug ihr anteil an allen leistungsempfängern zwischen 15 und 24 Jahren in den 
letzten Jahren zwischen 53 % und 54 %.
Ein Vergleich der kommunalen Verwaltungseinheiten zeigt, dass die differenz zwi-
schen der niedrigsten und der höchsten Quote noch größer als bei der gesamtquote 
aller sgB-ii-Bezieher ist. den höchsten anteil von kindern mit sozialgeldbezug hat die 
stadt Eberswalde. Er lag 2011 bei knapp 40 % und damit fast 16 Prozentpunkte über 
der Verwaltungseinheit mit dem zweithöchsten anteil (Bernau bei Berlin). 

ABBILDUNG B.12: sGB-II-qUotEN INsGEsAMt UND NAch ALtERsGRUppEN
Jahresdurchschnitt 2011 nach der Verwaltungsstruktur

in %

Quelle: Bundesagentur für arbeit, landkreis Barnim
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wIchtIGE ERGEBNIssE kApItEL B

 nach einem Einwohnerzuwachs in den Jahren 1994 bis 2012 ist bis zum Jahr 2030 
ein rückgang der Einwohnerzahl für den landkreis zu erwarten. der prognostizierte 
rückgang resultiert überwiegend aus den erwarteten Bevölkerungsverlusten im wei-
teren metropolenraum.

 die anzahl der Einwohner in der altersgruppe 18 bis unter 30 Jahre geht seit 1994 
zurück. Ein weiterer rückgang bis 2018 ist zu erwarten. 

 aufgrund der abwanderung vornehmlich junger menschen zwischen 18 und 30 Jahre 
und des demografischen Echos (geringere grundgesamtheit von Frauen im gebär-
fähigen alter durch geringe anzahl von geburten in den 1990er Jahren) wird sich bei 
gleichbleibender geburtenrate die anzahl der geburten rückläufig entwickeln.

 insgesamt geht der anteil der Einwohner im alter von unter 60 Jahren an der ge-
samtbevölkerung weiter zurück. der anteil der Einwohner im alter von über 60 Jah-
ren steigt. Besonders stark steigt der anteil der über 75-Jährigen. 

 die arbeitslosenquoten sind in den letzten sieben Jahren gesunken. im weiteren 
metropolenraum ist die Quote höher als im Berliner umland. das Berliner umland 
profitiert stark von der nähe zur Bundeshauptstadt Berlin.

 die arbeitslosenquote junger arbeitsloser unter 25 Jahre entspricht etwa der ar-
beitslosenquote im landkreis insgesamt. 

Foto: fotolia 
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 die sgB-ii-Quoten sind in den letzten Jahren gesunken. die Quote im weiteren metro-
polenraum ist fast doppelt so hoch wie im Berliner umland. die städte weisen 
stär kere soziale Problemlagen auf als ihre umgebung. den schwerpunkt bildet die 
stadt Eberswalde.

 kinder beziehungsweise Familien mit kindern sind überdurchschnittlich häufig von 
transferleistungen nach dem sgB ii abhängig.

fAZIt 

um dem rückgang der anzahl der Einwohner insbesondere in der altersgruppe 18 bis 
unter 30 Jahre entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass: 

 junge menschen gute ausbildungs- und arbeitsmöglichkeiten in der region vorfin-
den und diese bereits während der schulzeit kennenlernen,

 ein flächendeckendes kindertagesbetreuungsangebot erhalten bleibt und qualitativ 
weiter entwickelt wird,

 die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung der kinder und/oder Pflege 
von angehörigen durch familiengerechte arbeitsbedingungen und leistungen für 
die Bildung und Erziehung der kinder unterstützt wird, 

 die Qualifizierungsmöglichkeiten dem Bedarf dieser altersgruppe gerecht werden. 

Vor dem hintergrund des steigenden anteils von Bürgern über 60 Jahren sollten zu-
dem möglichkeiten erschlossen werden, das Potenzial der über 60-Jährigen stärker 
zu nutzen. um dieser altersgruppe gerecht zu werden, sind die anforderungen an 
Bildungsangebote, arbeits- und rahmenbedingungen für ehrenamtlich tätige näher zu 
betrachten. 

Positiv zu bewerten ist der rückgang der anzahl der arbeitslosen und der Bezieher 
von leistungen nach dem sgB ii. auffällig bleibt der hohe anteil von jungen arbeits-
losen und von Familien mit kindern, die transferleistungen beziehen. Es sollten ver-
stärkte anstrengungen unternommen werden, um diesen anteil zu senken. 
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c. fRühkINDLIchE BILDUNG
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die frühkindliche Bildung hat einen hohen stellenwert für den weiteren Verlauf der 
Bildungsbiografie eines jeden kindes. „hier werden entscheidende grundlagen für 
die zukünftigen Bildungs- und Entwicklungschancen von kindern gelegt. in keiner 
anderen lebensphase, wie in der frühen kindheit, sind Entwicklungs- und Bildungs-
prozesse so eng miteinander verflochten.“11 nicht zuletzt unter dem Eindruck der 
Ergebnisse der Pisa-untersuchungen und der damit verbundenen suche nach ansät-
zen zur Förderung der kompetenzentwicklung von kindern und Jugendlichen wird die 
Weiterentwick lung der kindertageseinrichtungen als Bildungsort für kinder gefordert 
[vgl. u. a. Zwölfter kinder- und Jugendbericht 2005]. der Bildungsbericht Berlin-Bran-
denburg sieht die frühkindliche Bildung „mehr und mehr in den Fokus gerückt und 
vor neue herausforderungen hinsichtlich der Qualität und Quantität des angebots [...] 
gestellt“.12

unter der Bezeichnung „öffentliche kindertagesbetreuung“ werden Bildung und Be-
treuung in kindertageseinrichtungen, in der kindertagespflege sowie in hortange-
boten zusammengefasst. kindertagesstätten verfügen über einen eigenständigen 
Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Weiterhin soll ein aus-
reichend ausgebautes netz öffentlich geförderter kindertagesbetreuung die Verein-
barkeit von Familie und Erwerbstätigkeit gewährleisten. 

die Bildung in den kindertagesstätten schließt ein, die kinder in geeigneter Weise 
auf den Übergang in die schule vorzubereiten und bei diesem schritt zu begleiten. 
so sollen die kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit weiteren unterstützungsan-
geboten und den Familien insbesondere dazu beitragen, dass die sprachlichen kom-
petenzen der kinder so weit entwickelt sind, um eine teilnahme am schulunterricht 
ohne sprachliche Barrieren zu ermöglichen [vgl. kapitel c.4].

dem landkreis obliegt als örtlichem träger der Jugendhilfe die Verantwortung für die 
gewährleistung des rechtsanspruchs gemäß § 1 des kindertagesstättengesetzes in 
Brandenburg (kitag). 

in diesem kapitel werden wesentliche aspekte frühkindlicher Bildung erörtert. der 
abschnitt c.1 gibt einen Überblick über die angebotsstruktur. der abschnitt c.2, Bil -
dungsbeteiligung, wendet sich der inanspruchnahme der angebote zu. Eine darstel-
lung des Personals in der frühkindlichen Bildung erfolgt im abschnitt c.3. der ab-
schnitt c.4 beleuchtet den aspekt der kompetenzen und der Förderung vor dem 
Übergang in die schule. abschließend wird im abschnitt c.5 der Übergang in die 
schule behandelt.

c. fRühkINDLIchE BILDUNG

frühkindliche Bildung

11 Zwölfter kinder- und Jugendbericht 2005, s. 103.
12 Bildung in Berlin und Brandenburg 2010, s. 77.
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Quelle: landkreis Barnim

frühkindliche Bildung

ABBILDUNG c.1 stANDoRtE DER kINDERtAGEsstättEN IM LANDkREIs BARNIM
stand 01.03.2011
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c.1 üBERBLIck üBER DIE ANGEBotsstRUktUR

an dieser stelle wird ein Überblick über die anzahl, art, räumliche Verteilung und 
trägerschaft der frühkindlichen Bildungseinrichtungen im Barnim gegeben. 

die angebotsstruktur im Bereich der frühkindlichen Bildung ist in Brandenburg tra-
ditionell gut ausgebaut. im landkreis Barnim gibt es 110 kindertageseinrichtungen, 
die nahezu 12.450 genehmigte Betreuungsplätze bereithalten (stand: 01.03.2012)13. 
Fünf dieser Einrichtungen sind integrations-kindertagesstätten14 („i-kitas“).

seit 2006 wurden circa 2.000 Plätze neu geschaffen beziehungsweise bereitgestellt. 
die Erweiterungen wurden sowohl durch kapazitätserweiterungen bestehender Ein-
richtungen als auch durch neueröffnungen realisiert. 

die 110 Einrichtungen werden von 52 unterschiedlichen trägern betrieben. in öffent-
licher trägerschaft (amtsfreie städte, Ämter und gemeinden) befinden sich 62 Einrich-
tungen mit insgesamt 8.045 Plätzen (circa 65 % des gesamtangebots), in trägerschaft 
der freien Jugendhilfe sind 48 kitas mit 4.384 Plätzen (circa 35 % des gesamtange-
bots). Einen Überblick über die räumliche Verteilung der Einrich tungen nach den 
Verwaltungsstrukturen bietet die abbildung c.3:

frühkindliche Bildung

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

ABBILDUNG c.2: kINDERtAGEsBEtREUUNGsEINRIchtUNGEN UND kApAZItätEN
IM LANDkREIs BARNIM
2006–2012

13 Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg.
14 in integrations-kindertagesstätten werden kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut.
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in den städten Eberswalde und Bernau bei Berlin (22 beziehungsweise 24 Einrichtun-
gen) ist eine hohe dichte von Einrichtungen gegeben. hinsichtlich einer wohnort-
nahen Versorgung sowie der dichte an Einrichtungen sind keine großen unterschiede 
zwischen dem Berliner umland und dem weiteren metropolenraum erkennbar. sehr 
wohl ist jedoch festzustellen, dass circa 60 % der Platzkapazitäten in Einrichtungen im 
Berliner umland bestehen. dies liegt auch daran, dass die Einrichtungen im Berliner 
umland im durchschnitt größer sind: im mittel weisen sie eine kapazität von knapp 
130 Plätzen auf, während Einrichtungen im weiteren metropolenraum eine durch-
schnittskapazität von 80 Plätzen bereithalten.

neben den kindertagesstätten sind auch die tagespflegepersonen ein wichtiger Fak-
tor in der kinderbetreuung. die Zahl der tagespflegepersonen und der betreuten 
kinder hat sich im betrachteten Zeitraum folgendermaßen entwickelt:

tABELLE c.1: kINDERtAGEspfLEGEstELLEN UND BEtREUtE kINDER IM LANDkREIs BARNIM
2006–2012

stIchtAG 15.03.2006 15.03.2007 15.03.2008 01.03.2009 01.03.2010 01.03.2011 01.03.2012

tagespflegestellen 64 56 66 87 93 83 84

betreute kinder 225 222 266 353 366 347 329

Während die Zahl der tagespflegestellen und der betreuten kinder von 2006 bis 2010 
kontinuierlich zunahm, ist ab 2011 ein rückgang an betreuten kindern zu verzeichnen. 

ABBILDUNG c.3: kINDERtAGEsEINRIchtUNGEN NAch VERwALtUNGsEINhEItEN
stand 01.03.2012

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg; landkreis Barnim

Quelle: landkreis Barnim

frühkindliche Bildung
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neben den kindertagesstätten und der tagespflege gibt es noch zusätzliche ange-
bote in Form eines alternativen hortangebots für 30 kinder sowie drei Eltern-kind-
Zentren im landkreis.

c.2 BILDUNGsBEtEILIGUNG

die Bildungsbeteiligung gibt einen Überblick über die anzahl von kindern in kinder-
tagesbetreuungsangeboten, über Betreuungsquoten und -zeiten sowie über die Wahr-
nehmung der angebote durch kinder mit ausländischer herkunft. durch die teilweise 
kleinräumige Betrachtung der Bildungsbeteiligung lassen sich rückschlüsse auf das 
tatsächliche nutzungsverhalten ziehen.

kINDER IN kINDERtAGEsBEtREUUNG

Zum stichtag 01.03.2012 nahmen 11.901 kinder tagesbetreuungsangebote im land-
kreis Barnim wahr. davon besuchten 11.572 kinder eine tageseinrichtung und 329 eine 
tagespflegestelle. abbildung c.4 veranschaulicht die Entwicklung der betreuten kinder 
in öffentlich geförderter kindertagesbetreuung in den letzten fünf Jahren:

die nachfrage und die nutzung sind im betrachteten Zeitraum kontinuierlich ange-
stiegen. ursachen hierfür sind zum einen die wieder gestiegenen geburtenzahlen in 

ABBILDUNG c.4: BEtREUtE kINDER IN tAGEsEINRIchtUNGEN UND tAGEspfLEGE
IM LANDkREIs BARNIM
2006–2012

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

frühkindliche Bildung
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den letzten Jahren [vgl. kapitel a] und zum anderen gestiegene Betreuungsquoten 
der kindertagesbetreuung, insbesondere für die alters gruppe der unter 6-Jährigen. 
Während die anzahl der betreuten kinder in den kitas kontinuierlich gestiegen ist, 
stellt sich die situation in der tagespflege differenzierter dar. 

Entsprechend der gestiegenen nachfrage wurden im landkreis die kapazitäten der 
tagesbetreuung beständig erhöht [vgl. abbildung c.2]. künftig wird allerdings mit 
einem rückgang der Betreuungszahlen zu rechnen sein, denn Bevölkerungsprogno-
sen weisen für die altersgruppe der unter 3-Jährigen eine rückläufige Entwicklung auf 
[vgl. kapitel B.1].

BEtREUUNGsqUotEN

die Betreuungsquoten geben aufschluss darüber, wie viele kinder – bezogen auf 
die gesamtbevölkerung einer altersgruppe und gebietseinheit – Betreuungsangebote 
wahrnehmen. abbildung c.5 zeigt die Entwicklung der Betreuungsquoten für den 
landkreis Barnim in den Jahren 2006 bis 2012:

die Betreuungsquote der unter 3-jährigen kinder ist im betrachteten Zeitraum um 
sieben Prozentpunkte auf über 52 % gestiegen. Bei den 3- bis unter 6-Jährigen ist 
ebenfalls eine steigerung um vier Prozentpunkte auf knapp 97 % festzustellen. die 
gestiegenen Betreuungsquoten dieser altersgruppen korrespondieren mit der gesun-
kenen anzahl arbeitsloser in diesem Zeitraum [vgl. kapitel B.2]. hier dürfte ein direkter 

ABBILDUNG c.5: BEtREUUNGsqUotEN IM LANDkREIs BARNIM
2006–2012 nach altersgruppen

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

frühkindliche Bildung
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Zusammenhang bestehen. die Betreuungsquote der 6- bis unter 14-Jährigen stieg 
ebenfalls um drei Prozentpunkte. die Quoten des landkreises Barnim nach amtsfreien
städten sowie nach Ämtern und gemeinden ordnen sich im Vergleich zum land Bran-
denburg und zur Bundesrepublik wie folgt ein (stand: 01.03.2011):

BEtEILIGUNGsqUotEN15 IN %

UNtER 3 JAhRE 3 BIs UNtER 6 JAhRE 6 BIs UNtER 14 JAhRE

deutschland 27,6 93,4 13,3

land Brandenburg 53,4 96,3 46,0

landkreis Barnim 52,3 96,9 48,4

 Eberswalde 49,0 98,7 55,5

 schorfheide 63,9 91,4 57,1

 Biesenthal-Barnim 52,3 88,9 39,9

 Britz-chorin-oderberg 47,8 87,9 41,3

 Joachimsthal (schorfheide) 48,6 92,2 41,8

 Bernau bei Berlin 54,4 98,6 71,0

 Werneuchen 60,5 92,3 47,9

 ahrensfelde 62,8 93,1 58,7

 Panketal 59,9 97,8 64,1

 Wandlitz 55,5 90,3 58,9

die Betreuungsquoten im Berliner umland liegen im durchschnitt etwas höher als im 
weiteren metro polenraum. Zudem ist ein Zusammenhang mit der sgB-ii-Quote fest-
stellbar [vgl. kapitel a]. in den Verwaltungseinheiten mit vergleichsweise hohen sgB-
ii-Quoten kann eine geringere Betreuungsquote, insbesondere bei den unter 3-Jäh-
rigen, festgestellt werden.

kINDER MIt AUsLäNDIschEM hINtERGRUND IN kINDERtAGEsBEtREUUNG 

die kindertagesbetreuung im landkreis wurde am 01.03.2012 von 581 kindern wahr-
genommen, bei denen mindestens ein Elternteil nichtdeutscher herkunft ist. das 
macht einen anteil von 5,0 % aller kinder aus. die Vergleichsquote für Brandenburg 
liegt bei 5,5 %. seit 2006 ist diese Zahl absolut um 40 Prozentpunkte gestiegen (von 
414 auf 581 kinder). der anteil von kindern mit ausländischem hintergrund an allen 
kindern in der kindertagesbetreuung ist aufgrund der gestiegenen Betreuungszahlen 
insgesamt nur unwesentlich angewachsen (2006: 4,3 %). abbildung c.6 zeigt die Ent-
wicklung seit 2006 nach altersgruppen:

frühkindliche Bildung

tABELLE c.2: BEtREUUNGsqUotEN IM VERGLEIch
stand 01.03.2012 landkreis Barnim (gesamt und nach regionalbereichen),
land Brandenburg und deutschland in %

Quelle: statistisches Bundesamt; amt für statistik Berlin-Brandenburg; landkreis Barnim

15 in diesem Zusammenhang synonym mit „Betreuungsquoten“.
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ABBILDUNG c.6: kINDER IN tAGEsBEtREUUNG
MIt MINDEstENs EINEM ELtERNtEIL NIchtDEUtschER hERkUNft
2006–2012 landkreis Barnim

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

auffällig ist, dass im Vergleich der altersgruppen die der unter 3-Jährigen unterreprä-
sentiert ist. dieser sachverhalt ist auch beim anteil dieser altersgruppe in der aus-
ländischen gesamtbevölkerung des landkreises wiederzufinden, so dass nicht davon 
ausgegangen wird, dass in diesem alterssegment Betreuungsangebote weniger stark 
wahrgenommen werden. 

frühkindliche Bildung

Foto: fotolia



44

des Weiteren wird seitens der amtlichen statistik das merkmal „überwiegend ge-
sprochene sprache nicht deutsch“ erhoben. die entsprechenden teilnehmerzahlen 
aller kinder unter 14 Jahren in der kindertagesbetreuung sind seit 2006 um etwa ein 
Viertel von 178 auf 223 im Jahr 2012 gestiegen. 

BEtREUUNGsZEItEN

die Betreuungszeiten16 geben darüber auskunft, in welchem umfang kindertagesbe-
treuungsangebote täglich genutzt werden.

Fast drei Viertel der kinder unter 6 Jahren werden über 35 stunden pro Woche in 
den kindertagesstätten und tagespflegestellen betreut. Bei den schulkindern (hort-
betreuung) überwiegt die Betreuungsform bis 25 stunden je Woche (bis 5 stunden 
am tag).

c.3 pERsoNAL

Eine in quantitativer und qualitativer hinsicht gute personelle grundausstattung 
ist eine wichtige Voraussetzung zur Erfüllung der Bildungs-, Betreuungs- und Erzie-
hungsfunktionen der kindertagesbetreuung und damit der frühkindlichen Bildung. 

frühkindliche Bildung

ABBILDUNG c.7: BEtREUUNGsUMfANG DER kINDER IN tAGEsBEtREUUNG
stand 01.03.2012 landkreis Barnim nach altersgruppen

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

16 durch Erhebung unterschiedlicher Betreuungszeiten ist eine Vergleichbarkeit zu Veröffentlichungen des land-
kreises, etwa des kindertagesstättenbedarfs- und schulentwicklungsplans, kaum gegeben.
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insbesondere der aspekt der Bildung ist stark abhängig vom Faktor Personal: die Qua-
lität der Bildungsangebote steht in engem Zusammenhang mit der Qualifikation des 
Personals. im § 10 des kindertagesstättengesetzes des landes Brandenburg sind die 
mindestanforderungen für die Personalausstattung geregelt. im folgenden abschnitt 
wird auf die aspekte anzahl, Qualifikation und altersstruktur der Fachkräfte in kinder-
tageseinrichtungen eingegangen.

am 01.03.2012 arbeiteten 1.392 Personen im landkreis Barnim in kindertagesein-
richtungen. Etwa 14,5 % (203 Personen) davon zählen zum haustechnischen dienst, 
also nicht zum pädagogischen Personal. Beim pädagogischen Personal sowie dem 
leitungs- und Verwaltungspersonal sind 95,5 % Frauen. in Einrichtungen öffentlicher 
trägerschaft sind knapp 59 % aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter beschäftigt. Bei 
anerkannten freien trägern der kinder- und Jugendhilfe sind es circa 41 %. 

insgesamt ist die Zahl des beschäftigten Personals (mit ausnahme der Jahre 2008 und 
2009) kontinuierlich gestiegen. dies korrespondiert mit den gestiegenen Betreuungs-
zahlen innerhalb des Zeitraums [vgl. abbildung c.2]. Ein Viertel der stellen im Jahr 2012 
waren Vollzeitstellen, drei Viertel des Personals sind mit teilzeitverträgen von weniger 
als 38,5 stunden je Woche ausgestattet. der anteil des pädagogischen Personals mit 
pädagogischem Berufsabschluss betrug am 01.03.2012 nahezu 92 %.
in öffentlich geförderter kindertagespflege arbeiteten zum genannten stichtag 84 Pfle-
gepersonen. alle Pflegepersonen haben den gesetzlich vorgeschriebenen Qualifizie-
rungskurs absolviert. Zudem besitzen 19 davon eine fachpädagogische ausbildung. 
drei männliche Pflegepersonen sind im Einsatz.

frühkindliche Bildung

ABBILDUNG c.8: pERsoNAL IN DER kINDERtAGEsBEtREUUNG IM LANDkREIs BARNIM
2006–2012

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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die altersstruktur der Beschäftigten in der kindertagesbetreuung stellt sich wie folgt 
dar:
 

nahezu ein drittel aller Beschäftigten im Jahr 2012 ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. 
Weitere knapp 30 % sind zwischen 50 und 60 Jahre alt. den altersgruppen der unter 
30-Jährigen und der 30- bis unter 40-Jährigen sind 17,6 % beziehungsweise 17,5 % der 
Beschäftigten zuzuordnen. 

c.4 koMpEtENZEN UND föRDERUNG VoR DEM üBERGANG IN DIE schULE

die Vermittlung grundlegender kompetenzen und Fähigkeiten im rahmen der früh-
kindlichen Bildung und Betreuung hat zentrale Bedeutung für einen erfolgreichen 
Übergang in die schule, die weitere Bildungsbiografie und für die Entwicklung und 
Bewahrung von lebenschancen. daher werden in diesem abschnitt die aspekte 
sprachkompetenzen und sprachauffälligkeiten sowie die anteile von kindern mit un-
terschiedlichem Förderbedarf genauer erörtert.

spRAchENtwIckLUNG

die sprachliche Entwicklung von kindern ist einer der hauptschwerpunkte der früh-
kindlichen Bildung und ein wichtiger Faktor für (schulischen) lernerfolg. deshalb 
kommt der sprachförderung im rahmen der elementaren Bildung eine große Bedeu-
tung zu. sowohl das familiäre umfeld als auch die kindertagesbetreuung besitzen 
zentrale Funktionen zur Vermittlung von sprachkompetenzen. 

frühkindliche Bildung

ABBILDUNG c.9: ALtERsstRUktUR DEs pERsoNALs IN DER kINDERtAGEsBEtREUUNG
2010–2012 landkreis Barnim nach altersgruppen

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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Zur gezielten sprachförderung von kindern sind informationen über deren sprach-
stand eine wichtige Voraussetzung. die folgenden drei Verfahren der sprachstands-
feststellung bilden die datengrundlage für diesen indikator:

1. die reihenuntersuchungen des kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (Verbrau-
cherschutz- und gesundheitsamt des landkreises Barnim) zwischen dem 30. und 
42. lebensmonat der kinder: die landkreise und kreisfreien städte untersuchen 
zur Prävention und Früherkennung von krankheiten, Entwicklungsstörungen oder 
Behinderungen kinder im alter vom 30. bis zum 42. lebensmonat,

2. die sprachstandsfeststellung des landes Brandenburg im Jahr vor der Einschulung 
und

3. die Ergebnisse der schuleingangsuntersuchungen.

Reihenuntersuchungen
diese präventive untersuchung der kinder in den kindertagesstätten findet ergän-
zend zu den untersuchungs- und Vorsorgeangeboten der niedergelassenen kinder-
ärztinnen und kinderärzte statt. untersucht werden kinder zwischen dem 30. und 
42. lebensmonat.
die untersuchung wird erst seit dem Jahr 2008 durchgeführt, daher stehen keine 
daten aus früheren Jahren zur Verfügung. Zu beachten ist, dass die gesamtzahl der 
untersuchten kinder im Jahr 2008 noch relativ gering war.

JAhR 2008 2009 2010 2011 2012

untersuchte kinder
insgesamt

597 1.291 1.149 948 706

darunter mit auffälligkeiten
in der sprache

109 303 282 254 179

anteil in % 18,3 23,5 24,5 25,4 25,4

der anteil der kinder mit sprachauffälligkeiten stieg in den fünf betrachteten Jahren 
von 18,3 % auf 25,4 %. dies bedeutet, dass ein Viertel der 2010 untersuchten kinder 
einen nicht entwicklungsgerechten sprachstand aufwies. die weitere Etablierung die-
ser untersuchungsreihe spielt für die sprachförderung eine wichtige rolle, da frühzei-
tig informationen über defizite in der altersgemäßen sprachentwicklung gewonnen 
werden und eine gezielte Förderung eingeleitet werden kann. 

sprachstandsfeststellung des Landes Brandenburg 
in Brandenburg wird bei allen kindern der sprachstand und ein gegebenenfalls auf-
tretender sprachförderbedarf festgestellt. im Jahr vor der Einschulung werden sowohl 
die kita- als auch die hauskinder mittels der sprachtests WEsPE und kistE17 geprüft.

frühkindliche Bildung

Quelle: landkreis Barnim

tABELLE c.3: ANZAhL UND ANtEIL VoN kINDERN MIt spRAchAUffäLLIGkEItEN
BEI DER kItA-REIhENUNtERsUchUNG 30.–42. LEBENsMoNAt
2008–2012 landkreis Barnim

17 WEsPE ist ein sprachscreening, das von geschulten Erzieherinnen und Erziehern in den kindertageseinrichtungen 
durchgeführt wird. kistE ist ein sich anschließender kindersprachtest im Jahr vor der Einschulung.
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Für die Vorschulkinder im schuljahr 2011/12 wurde bei 229 von 1.611 kindern18 des 
landkreises mit schulanmeldung für das kommende schuljahr19 ein sprachförder-
bedarf diagnostiziert. das entspricht einem anteil von 14,2 % des Jahrgangs (land 
Brandenburg: 17,0 %). 

Folgende abbildung zeigt die anteile der kinder mit sprachförderbedarf bezogen 
auf den gesamten Jahrgang seit der Einführung des Verfahrens im Jahr 2008/09 bis 
2011/12 für den landkreis und das land Brandenburg: 

 

der anteil der kinder mit sprachförderbedarf in den amtsfreien städten, gemeinden 
und Ämtern ist sehr unterschiedlich verteilt. dieser liegt zwischen knapp 8 % in Britz-
chorin-oderberg und etwa 22 % in Eberswalde. Für das Berliner umland wurde eine 
Quote von 11,7 % ermittelt, für den weiteren metro polenraum von 17,9 %.

frühkindliche Bildung

18 kinder, die sich zum Zeitpunkt des tests in sprachtherapeutischer Behandlung befinden, sowie kinder, bei denen 
aufgrund der art und schwere einer Behinderung die sprachförderung nicht durchgeführt werden kann, sind 
von der teilnahme ausgeschlossen. hierbei handelt es sich um einen anteil von circa 10 % der untersuchungs-
jahrgänge.

19 Einschulung im schuljahr 2012/13.

ABBILDUNG c.10: ANtEIL VoN kINDERN MIt spRAchAUffäLLIGkEItEN
Vorschuljahrgänge 2008/09–2011/12 landkreis Barnim und land Brandenburg

in %

Quelle: land Brandenburg (mBJs); amt für statistik Berlin-Brandenburg
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schuleingangsuntersuchungen
Eine weitere Erhebung des sprachstandes findet im rahmen der schuleingangsunter-
suchungen, die vom Verbraucherschutz- und gesundheitsamt des landkreises durch-
geführt werden, statt. 

ABBILDUNG c.11: ANtEIL VoN kINDERN MIt spRAchAUffäLLIGkEItEN
Vorschuljahrgang 2011/12 nach der Verwaltungsstruktur

in %

Quelle: land Brandenburg (mBJs); amt für statistik Berlin-Brandenburg

frühkindliche Bildung

Foto: fotolia
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Für das schuljahr 2012/1320 wurden dabei insgesamt 1.638 kinder untersucht. Bei 
473 kindern (28,9 %) wurde eine sprach- und sprechstörung aus medizinischer sicht 
diagnostiziert. Bei 33,2 % der untersuchten Jungen und 24,1 % der untersuchten 
mädchen wurden sprachauffälligkeiten festgestellt. 

abbildung c.12 gibt auskunft über die anteile der Vorschülerinnen und Vorschüler mit 
sprach- und sprechstörungen der Jahre 2006/07 bis 2011/12 für die regionalbereiche 
und den landkreis. die Ergebnisse im land Brandenburg sind dazu in relation gesetzt:

der anteil der Einschülerinnen und Einschüler mit dem Befund einer sprach- und 
sprechstörung liegt im Barnim signifikant über dem landesdurchschnitt. in den letz-
ten drei betrachteten untersuchungsjahren wies der Barnim in dieser hinsicht den 
höchsten anteil aller kreise und kreisfreien städte in Brandenburg auf. die Quote für 
den landkreis war im vergangenen untersuchungsjahr um 12 Prozentpunkte höher 
als in Brandenburg insgesamt. Während die Quoten für das land Brandenburg seit 
drei Jahren fielen, sind die anteile des landkreises bis 2010/11 gestiegen. im letzten 

frühkindliche Bildung

20 Entspricht den Vorschüler/-innen im schuljahr 2011/12 (die untersuchung fand anfang 2012 statt).

ABBILDUNG c.12: ANtEIL VoN kINDERN MIt spRAchAUffäLLIGkEItEN
BEI DER schULEINGANGsUNtERsUchUNG
Vorschuljahrgänge 2006/07–2011/12 landkreis Barnim (nach regionalbereichen)
und land Brandenburg

in %

Quelle: landesamt für umwelt, gesundheit und Verbraucherschutz (lugV)
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untersuchungsjahr war erstmals ein rückgang um etwa drei Prozentpunkte zu ver-
zeichnen. der weitere metropolenraum weist durchgehend höhere Quoten von kin-
dern mit sprachauffälligkeiten auf als das Berliner umland. auffällig ist zudem, dass 
Jungen durchgehend in stärkerem maße sprachförderbedarfe und sprachauffällig-
keiten aufweisen als mädchen. 

frühkindliche Bildung

ABBILDUNG c.13: GEschLEchtERANtEILE BEI DEN kINDERN MIt spRAchAUffäLLIGkEItEN
Vorschuljahrgänge 2006/07 - 2011/12 landkreis Barnim in %

Quelle: landesamt für umwelt, gesundheit und Verbraucherschutz (lugV)

Foto: fotolia
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kINDER MIt föRDERBEDARf

die kennziffer „maßnahmen der Förderung“ spiegelt sowohl die medizinisch-thera-
peutischen maßnahmen wie logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie, als auch 
die heilpädagogische Frühförderung wider. Es wird der anteil der Einschülerinnen 
und Einschüler dargestellt, die zum Zeitpunkt der untersuchung in mindestens einer 
Fördermaßnahme betreut wurden.

Für das schuljahr 2010/11 wurde bei 397 von 1.461 untersuchten Vorschulkindern 
mindestens eine der oben genannten maßnahmen durchgeführt. da mehrfachförde-
rungen pro kind möglich sind, ist die summe der Einzelmaßnahmen höher als die 
Zahl der kinder in maßnahmen.

Über ein Viertel der kinder des Einschulungsjahrgangs (27,2 %) befindet sich in 
mindestens einer maßnahme der Förderung. die Werte für die Barnimer regionalbe-
reiche und das land Brandenburg liegen relativ nah beieinander (Berliner umland:
25,6 %, weiterer metropolenraum: 29,3 %, Brandenburg: 26,3 %). 

frühkindliche Bildung

ABBILDUNG c.14: MAßNAhMEN DER föRDERUNG
Vorschuljahrgang 2010/11 landkreis Barnim

Quelle: landesamt für umwelt, gesundheit und Verbraucherschutz (lugV)
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die folgende abbildung gibt auskunft über die Entwicklung der einzelnen maßnahme-
formen im Zeitverlauf:

c.5 üBERGANG IN DIE schULE

der Eintritt in die schule stellt den ersten institutionellen Übergang in der Bildungs-
biografie der kinder dar und ist damit von hoher Bedeutung. aussagen über Zurück-
stellungen sowie altersgerechte und vorzeitige Einschulungen lassen rückschlüsse 
auf den Entwicklungsstand der kinder, auf die Wirksamkeit von aktivitäten der Be-
gleitung vor und während des Übergangs, auf die notwendigkeit und Wirksamkeit 
von kooperationen und nicht zuletzt auf die individuelle Förderung und kompetenz-
vermittlung im rahmen der frühkindlichen Bildung zu.

ANtEIL DER spät BEZIEhUNGswEIsE fRüh EINGEschULtEN kINDER

im Brandenburgischen schulgesetz (Bbgschulg) ist im § 37 absatz 3 festgelegt: „die 
schulpflicht beginnt für kinder, die bis zum 30. september das sechste lebensjahr 
vollendet haben, am 1. august desselben kalenderjahres.“ Es besteht jedoch einer-
seits die möglichkeit, kinder zurückstellen zu lassen, um sie erst im folgenden schul-
jahr (wieder) einzuschulen. andererseits ist es möglich, die Einschulung bereits vor-
zunehmen, wenn der 6. geburtstag erst nach dem stichtag stattfindet (vorzeitige 
Einschulung). 

frühkindliche Bildung

ABBILDUNG c.15: MAßNAhMEN DER föRDERUNG
Vorschuljahrgänge 2007/08–2010/11 landkreis Barnim

Quelle: landesamt für umwelt, gesundheit und Verbraucherschutz (lugV)
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im rahmen der schuleingangsuntersuchung wird die schulfähigkeit aus medizini-
scher sicht eingeschätzt. Ein anteil von etwa 2 % bis 3 % der kinder wird jedes Jahr 
vorzeitig eingeschult. Es handelt sich hierbei größtenteils um kinder, die in den mo-
naten oktober bis dezember des Jahres der Einschulung das 6. lebensjahr vollenden. 
abbildung c.16 gibt auskunft über die Zusammensetzung der Einschulungsjahrgänge 
2006/07 bis 2012/13 in Bezug auf die Einschulungsfrist:

ABBILDUNG c.16: EINschüLERINNEN UND EINschüLER NAch EINschULUNGsstAtUs
Einschulungsjahrgänge 2006/07–2012/13 landkreis Barnim

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

Foto: fotolia

frühkindliche Bildung
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ABBILDUNG c.17: ANtEIL DER spät EINGEschULtEN kINDER
AN ALLEN EINschüLERINNEN UND EINschüLERN
Einschulungsjahrgänge 2005/06 - 2012/13 landkreis Barnim, land Brandenburg und deutschland

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg, statistisches Bundesamt

aus den daten der schuleingangsuntersuchungen lässt sich erkennen, dass in den 
Jahren 2005/06 bis 2009/10 der weitere metropolenraum geringfügig höhere rückstel-
lungsquoten aufwies als das Berliner umland. im schuljahr 2010/11 wurden jedoch 
anteilig mehr kinder aus dem Berliner umland von der Einschulung zurückgestellt. 
die Quoten im landkreis Barnim stimmen bis 2010/11 mit dem Entwicklungstrend 
des landes – jedoch auf leicht geringerem niveau – überein. 2011/12 stieg der Wert in 
Brandenburg um einen Prozentpunkt an, während der Barnim einen weiteren rück-
gang vermeldete und somit dem Bundestrend folgte. 

auf der Ebene der Bundesrepublik sind deutlich niedrigere Quoten als im land Bran-
denburg und im landkreis zu verzeichnen. der starke anstieg im Jahr 2006/07 in 
Brandenburg und im Barnim ist maßgeblich auf die Verschiebung des stichtages zur 
Einschulung vom 30.6. auf den 30.09. zurückzuführen.

die Zahl der tatsächlichen rücksteller liegt höher als die Zahl der entsprechenden 
medizinischen Empfehlungen. die endgültige Entscheidung über die rückstellung trifft 
die schule. Eltern haben in gewissem rahmen die möglichkeit, den Entscheidungs-
prozess mitzubestimmen. Weiterhin werden einige kinder wieder ausgeschult und im 
folgenden schuljahr erneut eingeschult.

der anteil der Jungen an den verspäteten Einschulungen ist durchweg höher als der 
mädchenanteil.
Zwei drittel der verspätet eingeschulten kinder im schuljahr 2012/13 sind Jungen. 
im betrachteten Zeitraum bewegte sich der Jungenanteil zwischen 55,6 % und 66,3 %.

frühkindliche Bildung
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21 Beide untersuchungsreihen beziehen sich auf denselben Jahrgang der schuleingangsuntersuchung, um eine 
Vergleichbarkeit zwischen medizinischer Empfehlung und tatsächlicher rückstellung herzustellen. 

ABBILDUNG c.19: GEschLEchtERANtEILE BEI DEN spät EINGEschULtEN kINDERN
Einschulungsjahrgänge 2005/06–2012/13 landkreis Barnim in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

ABBILDUNG c.18: kINDER NAch stAtUs DER EINschULUNG
schuljahr 2005/06–2012/1321 im landkreis Barnim

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg, landkreis Barnim

frühkindliche Bildung
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wIchtIGE ERGEBNIssE kApItEL c

 der landkreis Barnim verfügt über ein umfangreiches, vielfältiges und flächende-
ckendes angebot der kindertagesbetreuung. in den letzten Jahren ist der Bedarf an 
Betreuungsplätzen gestiegen. dieser wurde durch den ausbau an Plätzen weitest-
gehend gedeckt. alle Plätze stehen als ganztagsplätze zur Verfügung. Für die kom-
menden Jahre ist aufgrund der demografischen Entwicklung mit einem rückgang 
der anzahl der geburten und damit des Bedarfs an kindertagesbetreuungsplätzen 
zu rechnen.

 die Betreuungsquoten in den unterschiedlichen altersgruppen befinden sich auf 
einem hohen niveau (52 % bei den unter 3-Jährigen und fast 97 % bei den 3- bis 
unter 6-Jährigen) und sind in den vergangenen Jahren leicht gestiegen. Etwa 70 % 
aller kinder unter 6 Jahren werden mehr als 7 stunden täglich betreut.

 sprache ist eine wichtige individuelle Voraussetzung für eine gelingende Bildungs-
biografie. der anteil der kinder mit sprachauffälligkeiten ist zum Zeitpunkt der schul-
eingangsuntersuchung mit etwas unter 30 % (Berliner umland) und etwas über 30 % 
(weiterer metropolenraum) sehr hoch. 

 Etwa 8 % der kinder eines Vorschuljahrganges werden von der Einschulung zurück-
gestellt. 

 Jungen sind signifikant häufiger sprachauffällig, werden häufiger von der Einschu-
lung zurückgestellt und weisen häufiger zusätzlichen unterstützungs- beziehungs-
weise Förderbedarf auf als mädchen. 

 Etwa 33 % der Beschäftigten im Bereich der frühen Bildung sind zwischen 50 und
 60 Jahre alt oder älter. der anteil der Beschäftigten, die jünger als 30 Jahre sind, ist seit 

2010 leicht gestiegen und liegt bei knapp 18 %. der anteil der Frauen beträgt 95 %.

Foto: landkreis Barnim

frühkindliche Bildung
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fAZIt 

der landkreis Barnim verfügt über gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Bildung 
und Erziehung und damit für die Verbesserung der Bildungschancen aller kinder. der 
rückgang des Bedarfs an Betreuungsplätzen wird sich langfristig und regional unter- 
schiedlich auf die vorhandene Betreuungsstruktur auswirken (siehe auch den kinder-
tagesstättenbedarfs- und schulentwicklungsplan für den landkreis Barnim, Planungs-
zeitraum 01.08.2012 bis 31.07.2017). Eine differenzierte Betrachtung der langfristigen 
Entwicklung in den einzelnen kommunen ist die Voraussetzung für Entscheidungen, 
die die Entwicklung der Einrichtungen betreffen, für die auslastung der Einrichtungen 
und für den Erhalt eines flächendeckenden angebots. 

die unterstützung der Einrichtungen bei der Wahrnehmung ihres Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags muss mit dem schwerpunkt der sprachförderung und sprachentwick-
lung erfolgen. Entsprechend sind die Praxis- und sprachberatung, die Qualifizierun-
gen der Erzieherinnen und Erzieher und die materialien für die Praxis auszurichten. 

Bildung in dieser lebensphase muss darauf ausgerichtet sein, dass es allen kin-
dern gelingt, sich die Basiskompetenzen und Fähigkeiten anzueignen, die notwendig 
sind, um den Übergang in die schule erfolgreich zu meistern. Wichtige Voraussetzun-
gen dafür sind eine Form der Bildung und Erziehung, die dem Entwicklungsstand der 
kinder gerecht wird, und eine auf den Bildungserfolg der kinder gerichtete koopera-
tion zwischen kindertagesstätten und schulen. gleichzeitig müssen in der schule die 
Voraussetzungen für die Beschulung der kinder mit unterschiedlichem Entwicklungs-
stand weiter verbessert werden. 

die Bildung und Erziehung in den kindertagesstätten muss eine geschlechtssensible 
Förderung gewährleisten und unterschiedlichen ausgangslagen sowie Bedürfnissen 
der kinder rechnung tragen.

die Fachkräftesicherung erfordert es, den anteil der Erzieherinnen und Erzieher im 
alter von unter 30 Jahren durch die aktive Werbung von schülerinnen und schülern 
für diesen Beruf und den Erhalt und ausbau der ausbildungsmöglichkeiten in der 
region, insbesondere am oberstufenzentrum i, weiter zu erhöhen. 

frühkindliche Bildung
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D. schULIschE BILDUNG
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die schulische Bildung nimmt in der Bildungslaufbahn junger menschen einen zentra-
len stellenwert ein. auch wenn dem non-formalen und informellen lernen eine hohe 
Bedeutung zukommt, ist ein formaler schulabschluss in der regel Voraussetzung da-
für, nach der gesetzlich verankerten schulpflicht die eigene Bildungs- und Erwerbsbio-
grafie erfolgreich fortführen beziehungsweise beginnen zu können. um Bil dungserfolg 
und chancengleichheit für möglichst viele kinder und Jugendliche sicherzustellen und 
zu erhöhen, sind in den letzten Jahren vielfältige reformen im schulsystem vorgenom-
men worden. die Qualität schulischer Bildung ist in der politischen und wissenschaft-
lichen diskussion in den mittelpunkt gerückt. nationale und internationale schulleis-
tungsuntersuchungen haben für transparenz und Vergleichbarkeit in Bezug auf die 
Ergebnisse schulischer Bildungsprozesse gesorgt. sie zeigen unter anderem auf, dass
schulerfolg, vor allem in deutschland, immer noch eng an die soziale herkunft ge-
koppelt ist. neu eingeführte Verfahren, wie die schulvisitation und Programme zur 
selbstevaluation von schule, setzen darauf, Qualität datengestützt zu beschreiben und 
bilden damit einen wichtigen Baustein für schulisches Qualitätsmanagement. Ände-
rungen im Brandenburgischen schulgesetz betonen die Wichtigkeit der individuellen 
Förderung von schülerinnen und schülern. strukturen, wie die ganztagsschule, die 
flexible schuleingangsphase und die sechsjährige grundschulzeit, sollen es ermög-
lichen, dass kinder und Jugendliche noch zielgerichteter und individueller gemäß ihren 
Potenzialen gefördert werden. 

als neue aufgabe der kommenden Jahre wird schulen, schulträger und kommunen 
das thema inklusion im Bereich schulische Bildung, das heißt das gemeinsame ler-
nen aller mädchen und Jungen in den regelschulen, beschäftigen. die herausforde-
rung besteht in der gestaltung einer Bildung und Erziehung, von der alle schülerinnen 
und schüler, trotz unterschiedlichster Voraussetzungen, profitieren und durch die 
sich Bildungsergebnisse verbessern. in einem ersten schritt sollen in Brandenburg 
alle kinder mit dem Förderschwerpunkt lernen, emotionale und soziale Entwicklung 
sowie sprache in der regelschule unterrichtet werden. 
Parallel dazu muss die inklusive Bildung und Erziehung in den kindertagesstätten 
entwickelt werden. 

den aktuellen bildungspolitischen herausforderungen muss und will sich auch der 
landkreis Barnim stellen. dabei setzt er auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem land und auf ein abgestimmtes Vorgehen mit den kreisangehörigen kommunen.

im Folgenden werden wesentliche aspekte schulischer Bildung im landkreis Barnim 
betrachtet. unter d.1 wird ein Überblick über die gegenwärtige schullandschaft ge-
geben. d.2 trifft aussagen über die Bildungsbeteiligung. daten zum Personal an den 
allgemeinbildenden schulen werden in abschnitt d.3 aufgeführt. abschnitt d.4 be-
trachtet die themen Bildungsübergänge und klassenwiederholungen. Einen Überblick 
über Prüfungsergebnisse und Vergleichsarbeiten an den schulen im landkreis liefert 
der abschnitt d.5. abschließend werden Bildungsergebnisse in Form von erreichten 
schulabschlüssen und absolventenzahlen betrachtet (d.6.).

D. schULIschE BILDUNG

schulische Bildung
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Quelle: landkreis Barnim

ABBILDUNG D.1 schULstANDoRtE IM LANDkREIs BARNIM

schulische Bildung

stand schuljahr 2012/13
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D.1 üBERBLIck üBER DIE schULLANDschAft 

im landkreis Barnim waren zum schuljahr 2012/13 insgesamt 53 allgemeinbildende 
schulen sowie zwei berufliche gymnasien gemeldet. die Verteilung auf die einzelnen 
schultypen sieht dabei wie folgt aus:

 27 grundschulen,
 1 gesamtschule,
 3 oberschulen mit grundschule,
 8 oberschulen,
 8 gymnasien, 
 5 Förderschulen,
 1 schule des Zweiten Bildungsweges,
 2 berufliche gymnasien.

in öffentlicher trägerschaft des landkreises, der städte, gemeinden oder Ämter be-
finden sich 44 schulen. in freier trägerschaft, also beispielsweise von schulvereinen 
oder konfessionellen trägern geführt, sind 11 schulen. 

schulische Bildung

Foto: landkreis Barnim
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D.2 BILDUNGsBEtEILIGUNG

die Bildungsbeteiligung zeigt auf, wie viele schülerinnen und schüler sich in den 
unterschiedlichen schulformen und Bildungsgängen befinden. außerdem werden be-
sondere angebotsformen, wie beispielsweise der schulische ganztag, aufgeschlüsselt. 
durch die teilweise kleinräumige Betrachtung lassen sich rückschlüsse auf regio nal 
unterschiedliche Beteiligung ziehen.

im schuljahr 2012/13 werden 15.399 schülerinnen und schüler an allgemeinbilden-
den schulen im landkreis unterrichtet. der anteil an öffentlichen schulen beträgt 
93,6 %. 

Bei der Entwicklung der gesamtschülerzahlen an allgemeinbildenden schulen seit 
mitte der neunziger Jahre ist ein rückgang der beschulten kinder und Jugendlichen 
bis zum schuljahr 2009/10 im landkreis festzustellen. ursache hierfür ist der ge-
burtenrückgang nach der Wiedervereinigung, insbesondere der regelrechte Einbruch 
der geburtenzahlen ab 1992. seit dem schuljahr 2010/11 ist wieder ein anstieg zu 
verzeichnen.

aufgrund leicht gestiegener geburtenzahlen und mehr Zuzügen als Fortzügen der 
unter 18-Jährigen steigt die schülerzahl seit 2010/11 wieder an. diese Entwicklung 
wird sich vermutlich in den kommenden Jahren bis circa 2017 fortsetzen. Für den 
Zeitraum bis 2030 wird dann wiederum eine kontinuierliche abnahme im gesamten 
landkreis prognostiziert. Folgende abbildung zeigt die zu erwartende Entwicklung 
der altersgruppe der 6- bis unter 18-Jährigen sowohl für den kreis als auch für die 
regionalbereiche. 

ABBILDUNG D.2: ENtwIckLUNG DER schüLERZAhLEN
AN ALLGEMEINBILDENDEN schULEN
schuljahr 1996/97–2012/13 landkreis Barnim

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

schulische Bildung
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an den allgemeinbildenden schulen im landkreis wurden im schuljahr 2012/13 ins-
gesamt 15.399 schülerinnen und schüler unterrichtet. Fast die hälfte (45,6 %) davon 
besuchte eine grundschule, 19,8 % besuchten eine oberschule, 22,5 % ein gymna sium. 
Weiterhin waren 5,6 % der schülerinnen und schüler an Förderschulen und 4,4 % an 
einer gesamtschule angemeldet. Etwa 2 % werden an beruflichen gymnasien oder der 
kreisvolkshochschule Barnim (Zweiter Bildungsweg) beschult. insgesamt 993 schüle-
rinnen und schüler besuchten allgemeinbildende schulen in freier trägerschaft. dies 
entspricht einem anteil von 6,4 % an der gesamtschülerschaft. dieser anteil hat sich 
seit dem schuljahr 2005/06 (2,4 %) mehr als verdoppelt. im land Brandenburg werden 
9,2 % aller schülerinnen und schüler an freien schulen unterrichtet.

der anteil ausländischer schülerinnen und schüler22 an allgemeinbildenden schulen 
beträgt 0,8 %. Er variiert zwischen 0,5 % an gymnasien und 1,3 % an oberschulen. 
der entsprechende anteil im land Brandenburg beläuft sich insgesamt auf 1,4 %, in 
deutschland auf 7,7 %.23

schulische Bildung

22 mindestens eines dieser merkmale trifft zu: 1: keine deutsche staatsangehörigkeit; 2: nichtdeutsches geburtsland; 
3: nichtdeutsche Verkehrssprache in der Familie. nicht erfasst werden schülerinnen und schüler aus spätaussied-
lerfamilien und aus eingebürgerten Familien, die in deutschland geboren sind.

23 schuljahr 2011/12.

ABBILDUNG D.3: pRoGNosE ALtERsGRUppE DER 6- BIs UNtER 18-JähRIGEN
2014–2030 landkreis Barnim und regionalbereiche

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Bevölkerungsvorausrechnung
des landesamts für Bauen und Verkehr
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Bei 1.586 schülerinnen und schülern war im schuljahr 2012/13 ein sonderpädagogi-
scher Förderbedarf diagnostiziert. dies entspricht einem anteil an der gesamtschüler-
schaft von 10,3 %. der anteil der schülerinnen und schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf beträgt auf landesebene 7,2 %, auf Bundesebene 5,5 %.24

die Entwicklung der anzahl der schülerinnen und schüler mit diagnostiziertem För-
derbedarf in den vergangenen schuljahren lässt sich aus der folgenden tabelle ent-
nehmen:

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
schülerinnen und schüler mit 
Förderbedarf

1.218 1.267 1.299 1.325 1.471 1.533 1.586

 davon männlich
 davon weiblich

64,7 %
35,3 %

66,2 %
33,8 %

65,9 %
34,1 %

66,7 %
33,3 %

67,1 %
32,9 %

66,2 %
33,8 %

66,3 %
33,7 %

 — davon im
gemeinsamen unterricht

430 573 613 537 637 689 726

 — davon an
Förderschulen
und Förderklassen

788 694 686 788 834 834 860

anteil an
der gesamtschülerschaft25

landkreis Barnim
7,9 % 8,5 % 8,9 % 9,1 % 10,1 % 10,2 % 10,3 %

anteil an
der gesamtschülerschaft
land Brandenburg

6,8 % 7,0 % 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,2 % 7,2 %

der anteil der schülerinnen und schüler mit Förderbedarf liegt im landkreis Barnim 
um mehr als drei Prozentpunkte höher als im land Brandenburg. rückblickend stieg 
der anteil im betrachteten Zeitraum, trotz eines höheren ausgangswerts, schneller als 
im landesvergleich.

im schuljahr 2012/13 wurden von den 1.586 schülerinnen und schülern mit diagnos-
tiziertem Förderbedarf 45,8 % im gemeinsamen unterricht, also an regelschulen, un-
terrichtet. im schuljahr davor waren es im landkreis Barnim 45 % und im land Bran-
denburg 40 %. die künftigen herausforderungen für die schulen sind dennoch sehr 
hoch, da nach wie vor 860 schülerinnen und schüler mit Förderbedarf (aktuell 54,2 %)
an Förderschulen oder in Förderklassen unterrichtet werden. Ein großteil davon (die 
schülerinnen und schüler mit den Förderschwerpunkten lernen, emotionale und so-
ziale Entwicklung sowie sprache) soll schrittweise in den gemeinsamen unterricht 
der grund-, ober-, gesamtschulen sowie der gymnasien eingegliedert werden. dies 
wird zunächst in einem ersten schritt von drei Pilotschulen im kreis umgesetzt. 

schulische Bildung

Quelle: schulstatistik mBJs, amt für statistik Berlin-Brandenburg

tABELLE D.1: schüLERINNEN UND schüLER MIt föRDERBEDARf
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2006/07–2012/13 nach art der Beschulung sowie anteile im land Brandenburg

24 schuljahr 2011/12.
25 an allgemeinbildenden schulen ohne den Zweiten Bildungsweg.
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Folgende Förderschwerpunkte wurden bei den 1.586 schülerinnen und schülern mit 
Förderbedarf festgestellt:

föRDERschwERpUNktE ANZAhL
lernen 643

Emotionale und soziale Entwicklung 392

geistige Entwicklung 207

hören 156

sprache 138

körperliche und motorische Entwicklung 42

sehen 8

der anteil der schülerinnen und schüler an Förderschulen und in Förderklassen, be-
zogen auf alle schülerinnen und schüler der allgemeinbildenden schulen, bewegte 
sich im betrachteten Zeitraum zwischen 5,6 % und 6,3 %. der anteil schüler an För-
derschulen lag im landkreis in den letzten Jahren zwischen 63 und 65 %. im land 
Brandenburg betrug dieser anteil im selben Zeitraum circa ein bis zwei Prozentpunkte 
weniger, während die anteile auf Bundesebene mit denen des landkreises nahezu 
identisch waren.

GANZtAGsANGEBotE

im schuljahr 2012/13 hatten im landkreis Barnim 3.881 schülerinnen und schüler die 
möglichkeit, am ganztagsbetrieb ihrer schule teilzunehmen. die abbildung d.4 zeigt 
die Entwicklung des angebots an ganztagsplätzen im landkreis seit dem schuljahr 
2005/06.
die Zahl der ganztagsplätze hat sich seit dem schuljahr 2005/06 verdoppelt. ganz-
tagsbetreuung im landkreis Barnim wird in voll gebundener und offener Form ange-
boten. die offene ganztagsschule orientiert sich überwiegend an der klassischen un-
terrichtsstruktur der halbtagsschule und bietet nach dem unterricht ein zusätzliches, 
freiwilliges nachmittagsprogramm, oft in Zusammenarbeit mit freien trägern der
Jugendhilfe, an. in der gebundenen ganztagsschule sind Freizeit und die unterrichts-
zeit verschränkt und bilden eine Einheit. die anwesenheit ist verpflichtend. die deut-
sche kultusministerkonferenz (kmk) hat im oktober 2003 den Begriff „ganztagsschule“ 
neu definiert. danach handelt es sich um schulen im Primar- oder sekundarbereich i, 
die über den vormittäglichen unterricht hinaus an mindestens drei tagen in der Woche 
ein ganztägiges angebot haben, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst. 
alle Formen der ganztagsschule (ganztagsschule in voll gebundener, teilweise gebun-
dener, halboffener oder offener Form) haben gemeinsam, dass an allen tagen des 
ganztagsbetriebs ein mittagessen bereitgestellt wird und dass die organisation aller 
angebote durch die schule oder in enger kooperation mit der schule erfolgt.26
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tABELLE D.2: schüLERINNEN UND schüLER MIt föRDERBEDARf IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2012/13 nach Förderschwerpunkten

Quelle: schulstatistik mBJs

26 Vgl.: definitionenkatalog der kultusministerkonferenz (kmk): www.kmk.org/fileadmin/pdf/statistik/defkat2011.pdf 
(letzter Zugriff: 10.04.2013).



67

aktuell unterbreiten im Barnim 24 % der öffentlichen grundschulen (landesdurch-
schnitt Brandenburg: 49 %) sowie 42 % der öffentlichen weiterführenden schulen 
(land: 68 %) in der sekundarstufe i ganztagsangebote. Folgende schulen im land-
kreis bieten ganztagsangebote27 an:

Grund- und förderschulen:
	 grundschule „am Pfefferberg“, Biesenthal,
	 grundschule grüntal, 
	 grundschule „georg Büchner“, Joachimsthal, 
	 grundschule am Blumenhag, Bernau bei Berlin,
	 grundschule an der hasenheide, Bernau bei Berlin, 
	 schule Finowfurt (grundschulteil),
	 kinderakademie Eberswalde, Evangelische grundschule, 
	 Evangelische grundschule Bernau bei Berlin,
	 montessorischule niederbarnim (grundschulteil), Bernau bei Berlin,
	 Freie montessorischule Barnim (grundschulteil), Eberswalde,
	 Johanna-schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt,
  „emotionale und soziale Entwicklung“, Bernau bei Berlin

weiterführende schulen:
 	 Johann-Wolfgang-von-goethe-schule, Eberswalde,
	 karl-sellheim-schule, Eberswalde,
	 Jugendakademie Eberswalde, Evangelisches gymnasium,
	 oberbarnim-oberschule Eberswalde,

27 Quelle: schulportraits Brandenburg: www.bildung-brandenburg.de/schulportraets/ (letzter Zugriff 16.07.2013). 
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Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

ABBILDUNG D.4: pLätZE IN DER GANZtAGsBEtREUUNG IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2005/06–2012/13 absolut und anteilig in %
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	 schule Finowfurt (oberschulteil),
	 Freies Joachimsthaler gymnasium,
	 oberschule am rollberg, Bernau bei Berlin,
	 tobias-seiler-oberschule, Bernau bei Berlin,
	 montessorischule niederbarnim (oberschulteil), Bernau bei Berlin,
	 Europaschule Werneuchen,
	 gymnasium Panketal, Freie stadtrandschule

in folgender abbildung ist die anteilige Entwicklung der ganztagsplätze nach schul-
form von 2005/06 bis 2012/13 erkennbar.

Zur ganztägigen Bildung und Erziehung der grundschülerinnen und -schüler stehen 
im gesamten landkreis hortplätze – sowohl für schulen ohne ganztagsangebot als 
auch zur ergänzenden Betreuung im rahmen der ganztagsschule – zur Verfügung. 
im kreisdurchschnitt nutzen circa 48 % der 6- bis unter 14-Jährigen das angebot [vgl. 
kapitel c].

fLExIBLE schULEINGANGsphAsE 

an neun grundschulen beziehungsweise oberschulen mit grundschulteil des landkrei-
ses wird die Flexible Eingangsphase (Flex) umgesetzt. in diesem unterrichtsangebot 
lernen schülerinnen und schüler in jahrgangsgemischten klassen die ersten zwei 
schuljahre gemeinsam. nach einer individuellen Verweildauer von einem bis drei 
Jahren wechseln sie regulär in die dritte klassenstufe. 533 schülerinnen und schüler 
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ABBILDUNG D.5: ANtEILIGE ENtwIckLUNG DER GANZtAGspLätZE IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2005/06–2012/13 nach der schulform

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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wurden im schuljahr 2012/13 im rahmen dieses unterrichtsangebots unterrichtet.28

diese schülerzahl ist auf 23 Flex-klassen verteilt, so dass eine durchschnittliche Fre-
quenz von circa 23 schülerinnen und schülern erreicht wird. der anteil an allen 
schülerinnen und schülern der ersten und zweiten klassenstufe beträgt etwa 17 %.

an folgenden grundschulen (beziehungsweise schulen mit Primarteil) besteht das 
angebot der flexiblen schuleingangsphase:

	 Johann-Wolfgang-von-goethe-schule, Eberswalde,
	 grundschule „am Pfefferberg“, Biesenthal, 
	 grundschule grüntal, 
	 grundschule „max kienitz“, Britz, 
	 grundschule „georg Büchner“, Joachimsthal, 
	 grundschule am Blumenhag, Bernau bei Berlin, 
	 grundschule an der hasenheide, Bernau bei Berlin, 
	 georg-rollhagen-grundschule, Bernau bei Berlin,
	 grundschule klosterfelde.

D.3 LEhRkRäftE AN ALLGEMEINBILDENDEN schULEN

das lehrpersonal stellt einen zentralen Faktor für die umsetzung einer qualitativ 
hochwertigen Bildung an den schulen dar. in diesem abschnitt wird ein Überblick 
über die anzahl der lehrerinnen und lehrer im landkreis nach schulform, nach der 
altersstruktur und nach dem geschlecht gegeben.

schulische Bildung

28 Quelle: mBJs, schuldatenerhebung ZEnsos.

Foto: fotolia



70

im schuljahr 2012/13 waren 1.213 lehrende an den Barnimer schulen beschäftigt. 
der anteil der Frauen betrug insgesamt knapp 80 % und schwankte nach schulform 
zwischen 72 % an den gymnasien und 89 % an den grundschulen. 
70 % der stellen sind Vollzeitstellen, 26 % sind teilzeitstellen. Bei den übrigen 4 % 
handelt es sich um stundenweise beschäftigte lehrerinnen und lehrer. der anteil der 
Vollzeitstellen ist seit dem schuljahr 2005/06 um etwa 17 Prozentpunkte gestiegen. 
die Entwicklung der Zahl der lehrenden nach schulform ist der folgenden abbildung 
zu entnehmen. sie entspricht dem Verhältnis nach der Entwicklung der schülerzah-
len je schulform.
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ABBILDUNG D.6: ANZAhL DER LEhRENDEN IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2005/06–2012/13 nach der schulform

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

Foto: fotolia
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das durchschnittsalter der lehrenden beträgt 49,1 Jahre und variiert nach schulform 
nur minimal zwischen 48 Jahren an grundschulen und 50,7 Jahren an Förderschulen.

die aktuelle altersstruktur der lehrenden sowie ein Vergleich zum schuljahr 2005/06 
ist der folgenden abbildung zu entnehmen:

knapp ein drittel der lehrerinnen und lehrer sind 55 Jahre und älter. mehr als 52 % 
sind älter oder gleich 50 Jahre. Jünger als 40 Jahre sind lediglich 13 % der lehrenden, 
was bedeutet, dass diese altersgruppe unterrepräsentiert ist. 

in den letzten sieben Jahren ist das durchschnittsalter von 46,8 auf 49,1 Jahre ange-
stiegen. in der gleichen Zeit sank der anteil der unter 50-Jährigen von circa 80 % auf 
knapp 48 %. der anteil der 30- bis unter 40-Jährigen ging von 37 % auf 11 % zurück. 

D.4 BILDUNGsüBERGäNGE UND kLAssENwIEDERhoLUNGEN IM schULsystEM

Bildungsübergänge von einer schulstufe in die nächsthöhere sowie schulformwech-
sel und klassenwiederholungen von schülerinnen und schülern im schulsystem sind 
wichtige aspekte zur Beschreibung des Bildungsgeschehens einer region. der Über-
gang von der sechsjährigen grundschule in die weiterführende schule der sekun-
darstufe i (klassenstufen 7–10) stellt eine wichtige Weichenstellung in der Bildungs-
biografie junger menschen dar. diese Wahl wird in den meisten Fällen den späteren 
schulabschluss an den allgemeinbildenden schulen beeinflussen, wenn nicht be-
stimmen. Übergangsquoten von der sekundarstufe i in die sekundarstufe ii zeigen 
an, welcher anteil der schülerinnen und schüler den höherwertigen abschluss der 
allgemeinen hochschulreife auf direktem Wege anstrebt. 
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ABBILDUNG D.7: ALtERsstRUktUR DER LEhRENDEN IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2005/06 und 2012/13

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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üBERGANGsqUotEN IN DIE sEkUNDARstUfE I

Betrachtet man die Übergangsquoten in die sekundarstufe i, kann festgestellt wer-
den, dass die schulwahl ab der siebten klassenstufe nahezu gänzlich den Bildungs-
gangempfehlungen, die zum halbjahr der sechsten klasse ausgesprochen werden, 
entspricht. Eine oberschule im landkreis besuchen 38 schülerinnen und schüler mit 
einer gymnasialempfehlung. drei wählten den umgekehrten Weg und besuchen ohne 
entsprechende Empfehlung ein gymnasium.29

regionale unterschiede im landkreis Barnim sind dahingehend feststellbar, dass schü-
lerinnen und schüler des Berliner umlands häufiger höhere Bildungsabschlüsse an-
streben als mädchen und Jungen des weiteren metropolenraums. auffallend ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass mehr als 8 % aller schülerinnen und schüler, die 
im weiteren metropolenraum leben, in der klassenstufe 7 eine Förderschule besuchen, 
während es im Berliner umland 3,3 % sind.
da sich die einzige gesamtschule des Barnim im Berliner umland befindet, erklärt sich 
das Fehlen von schülerinnen und schülern des weiteren metro polenraums an dem 
Bildungstyp gesamtschule. 

aus der datenlage ist nicht nachvollziehbar, wie viele schülerinnen und schüler des 
kreises in Berlin beschult werden. Jungen und mädchen mit Wohnsitz in den ortsteilen 
ahrensfelde, Eiche und mehrow der gemeinde ahrensfelde können laut Vereinbarung 
zwischen dem land Berlin und dem land Brandenburg ohne weitere Begründung eine 
schule in Berlin besuchen, falls dort freie kapazitäten bestehen.30 Ein weitergehender 
anspruch auf Zulassung zum Besuch einer Berliner schule besteht nicht. 
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29 siebtklässler schuljahr 2012/13; Quelle: mBJs, schuldatenerhebung ZEnsos.
30 abkommen über die gegenseitigkeit beim Besuch von schulen in öffentlicher trägerschaft zwischen dem land 

Brandenburg und dem land Berlin vom 29. august 2005, geändert am 16. mai 2008.

ABBILDUNG D.8: VERtEILUNG DER schüLERINNEN UND schüLER DER kLAssENstUfE 7
NAch DER schULfoRM 
schuljahr 2012/13 landkreis Barnim und regionalbereiche in %

Quelle: landkreis Barnim
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die folgende tabelle gibt auskunft darüber, welche schulform von den sechstklässlern 
der grundschulen für den weiteren Besuch ab der klassenstufe 7, differenziert nach ge-
schlecht, gewählt wurde. Für die schuljahre 2006/07 bis 2008/09 lagen keine daten vor. 

GEsAMtschULE oBERschULE GyMNAsIUM
wEIBLIch MäNNLIch INsGEs. wEIBLIch MäNNLIch INsGEs. wEIBLIch MäNNLIch INsGEs.

2012/13 8,6 % 8,2 % 8,4 % 39,8 % 43,3 % 41,5 % 47,1 % 43,4 % 45,3 %

2011/12 8,3 % 7,4 % 7,8 % 37,6 % 43,7 % 40,7 % 49,6 % 45,5 % 47,6 %

2010/11 7,1 % 10,0 % 8,5 % 38,6 % 44,9 % 41,7 % 50,0 % 40,7 % 45,4 %

2009/10 9,5 % 8,2 % 8,8 % 40,1 % 43,8 % 42,1 % 46,7 % 40,7 % 43,5 %

2005/06 4,2 % 7,2 % 5,8 % 50,3 % 51,3 % 50,8 % 42,4 % 39,2 % 40,8 %

anteilig mehr schülerinnen als schüler wählen im betrachteten Zeitraum das gymna-
sium als weiterführende schulform, während oberschulen stärker von schülern be-
sucht werden.
Wechsel der schulform innerhalb der klassenstufen 7 bis 9 spielen statistisch keine 
große rolle, da die anzahl der Wechsler bezogen auf die gesamtschülerzahl in diesen 
klassenstufen zu vernachlässigen ist. aufgrund der geringen anzahl an schülerinnen 
und schülern sind im Zeitvergleich kaum tendenzen (etwa abwärts- oder aufwärts-
wechsel beziehungsweise unterschiede nach dem geschlecht) festzustellen. 

wEchsEL AN UND VoN föRDERschULEN

im schuljahr 2012/13 wechselten 61 schülerinnen und schüler von einer oberschule 
an eine Förderschule. der umgekehrte Weg von der Förderschule an die oberschule 
gelang dagegen nur 7 schülerinnen und schülern. im gegensatz dazu wurden mehr 
mädchen und Jungen von der Förderschule in eine grundschule integriert als umge-
kehrt (beides jedoch auf vergleichsweise niedrigem niveau).
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31 Für die Jahre 2006/07 bis 2008/09 liegen diese daten nicht vor.

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

tABELLE D.3: üBERGANGsqUotEN VoN DER GRUNDschULE IN DIE sEkUNDARstUfE I 
schuljahr 2005/06, 2009/10–2012/1331 nach schulform und geschlecht in %

ABBILDUNG D.9: wEchsEL VoN UND AN föRDERschULEN IM LANDkREIs BARNIM 
schuljahr 2012/13

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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die richtungen und größenordnungen der Wechsel waren in den vorherigen Jahren 
nahezu gleich. ausgehend vom schuljahr 2005/06 ist festzustellen, dass die „Über-
gangszahlen“ von und an grundschulen relativ konstant blieben. Von den ober-
schulen wechseln jedes Jahr 50 bis 60 schülerinnen und schüler der klassenstufen 7 
bis 9 an eine Förderschule. 

üBERGANGsqUotEN IN DIE sEkUNDARstUfE II

Bei der Betrachtung der Übergangszahlen von der sekundarstufe i in die sekundar-
stufe ii an allgemeinbildenden schulen zeigt sich, dass 61 % aller schülerinnen und 
schüler der klassenstufe 10 des Vorjahres zum schuljahr 2012/13 in die Jahrgangs-
stufe 11 eines gymnasiums, der gesamtschule oder an ein berufliches gymnasium 
wechselten. differenziert nach geschlecht wechselten 64,7 % aller schülerinnen und 
57 % aller schüler in die sekundarstufe ii. Zum schuljahr 2011/12 belief sich die Über-
gangsquote insgesamt auf 56 % (60,5 % weiblich und 51 % männlich). die Quote für 
das land Brandenburg beträgt 55,9 % (60,5 % weiblich und 51,5 % männlich).

kLAssENwIEDERhoLUNGEN

im schuljahr 2012/13 wiederholten 145 schülerinnen und schüler aller schulformen 
ihre aktuelle klassenstufe32.
die schülerinnen und schüler, bei denen eine nichtversetzungsentscheidung ge-
troffen wurde, verteilen sich folgendermaßen auf die unterschiedlichen schulformen:

LANDkREIs BARNIM
LAND 

BRANDEN-
BURG

DEUtsch-
LAND33

NIcht-
VERsEtZtE

DAVoN 
MäNNLIch

DAVoN 
wEIBLIch

DARUNtER
fREIwILLIG

wIEDER-
hoLERqUotE

wIEDER-
hoLERqUotE

wIEDER-
hoLERqUotE

GEsAMt 145 75 70 18 1,0 % 1,3 % 1,9 %

grundschule 21 13 8 - 0,5 % 0,7 % 1,0 %

oberschule /
gesamtschule34 60 27 33 2 1,9 % 2,5 % 3,9 %35 

gymnasium /
gesamtschule36 49 27 22 6 1,0 % 1,0 % 2,1 %

berufliches
gymnasium

9 4 5 9 4,9 % 4,4 % -

Förderschule 6 4 2 - 1,1 % 1,2 % -

schulische Bildung

32 schülerinnen und schüler der klassenstufen 1 und 2 rücken automatisch in das nächste schuljahr auf beziehungs-
weise verweilen in der Flex-Phase. an schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „lernen“ und 
„geistige Entwicklung“ rücken die schülerinnen und schüler lediglich in die nächsthöhere klassen- beziehungs-
weise Jahrgangsstufe auf.

33 schuljahr 2011/12. teilweise erhebliche unterschiede innerhalb der schulsysteme.
34 klassenstufen 7–10 der gesamtschule.
35 sekundarstufe i der haupt- und realschulen.
36 klassenstufen 11–13 der gesamtschule.

tABELLE D.4: NIchtVERsEtZtE NAch schULfoRM
schuljahr 2012/13 landkreis Barnim, land Brandenburg und deutschland in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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NIchtVERsEtZtE
LANDkREIs BARNIM

wIEDERhoLERqUotE 
BARNIM

wIEDERhoLERqUotE 
LAND BRANDENBURG

GEsAMt 145 1,0 % 1,3 %

klassenstufe
3–6

30 0,6 % 0,6 %

klassenstufe
7–10

79 1,4 % 1,6 %

klassenstufe
11–13

36 2,6 % 2,5 %

die Wiederholerquote für das schuljahr 2012/13 betrug, gemessen an allen schüle-
rinnen und schülern des landkreises Barnim, 1,0 %. in den letzten schuljahren ist 
die Quote leicht zurückgegangen, 2005/06 lag sie bei 2,1 %. der anteil männlicher 
schüler, die eine klasse wiederholten, belief sich in den letzten schuljahren auf 
durchschnittlich 60 %.

D.5 pRüfUNGsERGEBNIssE UND VERGLEIchsARBEItEN

Prüfungsergebnisse und informationen über erworbene kompetenzen, hier in den 
Fächern deutsch und mathematik, lassen schlüsse über die Qualität schulischer Bil-
dung zu. auch wenn entsprechende daten immer nur eine momentaufnahme der 
lernleistung widerspiegeln, sind sie doch ein wichtiger indikator dafür, inwieweit 
Bildungsprozesse im landkreis als erfolgreich betrachtet werden können.

ABschLUsspRüfUNGEN DER 10. kLAssE

nachfolgend sind die Ergebnisse der brandenburgweit einheitlichen schriftlichen Prü-
fungen der Jahrgangsstufe 10 des landkreises Barnim, differenziert nach schultypen 
(oberschule, gesamtschule, gymnasium), in den Fächern mathematik und deutsch 
im schuljahr 2011/12 dargestellt. die Prüfungsanforderungen unterscheiden sich ent-
sprechend den einzelnen schultypen. die aufgeführten daten sind im internet frei 
verfügbar und bis auf die Ebene der Einzelschule heruntergebrochen.37 die für den 
vorliegenden Bericht vorgenommene reihenfolge entspricht der kommunalstruktur 
im landkreis Barnim.

oberschulen
die an oberschulen angebotenen abschlüsse38 werden je nach schule in verschie-
denen modellen angeboten. im kooperativen modell werden die klassen homogen, 
entsprechend dem angestrebten Bildungsabschluss, gebildet. im integrativen modell 
sind die klassen gemischt. Es wird eine notenskala von 1 bis 6 zugrunde gelegt, wo-
bei 1 die Bestnote und 6 die niedrigste Bewertung darstellt.

schulische Bildung

tABELLE D.5: NIchtVERsEtZtE NAch kLAssENstUfEN
schuljahr 2012/13 landkreis Barnim und land Brandenburg in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

37 Quelle: schulporträts im land Brandenburg: http://www.bildung-brandenburg.de/schulportraets/index.php 
(letzter Zugriff: 14.02.2013).

38 hauptschulabschluss/Berufsbildungsreife (EBr) und der realschulabschluss/Fachoberschulreife (For).
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schULE MoDELL
MAthEMAtIk DEUtsch

EBR foR EBR foR

Durchschnitt
Land Brandenburg

kooperativ 3,6 3,6 3,7 3,8

integrativ 3,5 3,4 3,7 3,6

Durchschnitt 
Landkreis Barnim

kooperativ 3,2 3,5 3,8 3,7

integrativ 3,8 3,2 3,8 3,5

Johann-Wolfgang-von-goethe-schule,
Eberswalde (öffentliche schule)

kooperativ 3,5 4,0 3,6 3,9

karl-sellheim-schule, Eberswalde
(öffentliche schule)

integrativ 3,5 2,5 3,8 3,5

oberbarnim–oberschule, Eberswalde
(freie schule)

integrativ 4,4 3,5 3,0 3,6

schule Finowfurt (öffentliche schule) integrativ 3,3 3,3 3,6 2,9

tobias-seiler-oberschule, Bernau bei Berlin
(öffentliche schule)

kooperativ 3,1 3,0 4,0 4,0

oberschule am rollberg, Bernau bei Berlin
(öffentliche schule)

integrativ 2,8 3,5 3,8 3,0

montessorischule niederbarnim,
Bernau bei Berlin (freie schule)

integrativ 2,5 2,6 4,5 3,9

Europaschule Werneuchen
(öffentliche schule)

integrativ 3,8 3,1 3,6 3,8

oberschule klosterfelde (öffentliche schule) kooperativ 3,5 3,5 3,9 3,3

oberschule schwanebeck (öffentliche schule) integrativ 4,9 4,2 4,1 3,5

leistungen mit einem durchschnitt bis unter 3,0 wurden an oberschulen mit integra-
tivem unterrichtsmodell erreicht. die leistungen aller schülerinnen und schüler des 
landkreises und seiner regionalbereiche unterscheiden sich kaum voneinander. dies 
gilt auch im Vergleich zu den Ergebnissen im land Brandenburg. 

Gesamtschule
im landkreis Barnim gibt es eine gesamtschule. da die Prüfungen mit keiner anderen 
schulform vollkommen übereinstimmen, ist ein Vergleich mit anderen schulen im 
landkreis nicht möglich. die Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 an der gesamtschule 
werden entsprechend den belegten kursen (grund- und Erweiterungskurs) abgelegt. 
dabei ist die Prüfung des grundkurses (gk) vom anforderungsniveau mit der Prüfung 
für die For an oberschulen und der Erweiterungskurs (Ek) mit der Prüfung der gym-
nasien vergleichbar.
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39 http://www.bildung-brandenburg.de/schulportraets/ (letzter Zugriff: 14.02.2013).

tABELLE D.6: ERGEBNIssE DER schRIftLIchEN pRüfUNGEN IN DER JAhRGANGsstUfE 10
AN DEN oBERschULEN IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2011/12

Quelle: schulporträts Brandenburg39
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schULE
MAthEMAtIk DEUtsch

Gk Ek Gk Ek
Durchschnitt Land Brandenburg 3,4 3,1 3,7 3,5

gesamtschule 
„Wilhelm conrad roentgen“, Zepernick 
(öffentliche schule)

3,2 3,2 3,4 3,5

Gymnasien
an den gymnasien werden ebenfalls abschlussarbeiten am Ende der klassenstufe 
10 geschrieben. schülerinnen und schüler erlangen nach erfolgreichem absolvieren 
der klassenstufe 10 einen abschluss der sekundarstufe i.

schULE MAthEMAtIk DEUtsch
Durchschnitt Land Brandenburg 3,1 3,1

Durchschnitt Landkreis Barnim 3,1 3,2

gymnasium „alexander von humboldt“, Eberswalde 
(öffentliche schule)

2,7 2,8

Jugendakademie Eberswalde (freie schule) 4,2 3,0

Freies Joachimsthaler gymnasium (freie schule) 3,7 3,3

gymnasium Finow, Eberswalde (öffentliche schule) 3,5 3,8

Barnim-gymnasium, Bernau bei Berlin (öffentliche schule) 3,2 3,1

Paulus-Praetorius-gymnasium, Bernau bei Berlin
(öffentliche schule)

2,7 2,9

gymnasium Panketal (freie schule) 3,8 3,5

gymnasium Wandlitz (öffentliche schule) 3,4 3,3

leistungen mit einem durchschnitt von bis zu 2,9 wurden an den beiden größten 
gymnasien (öffentliche schulen) erreicht. 
Zwischen dem weiteren metropolenraum und dem Berliner umland sowie dem land 
Brandenburg konnten keine erheblichen unterschiede festgestellt werden. 

schRIftLIchE ABItURpRüfUNGEN 

nachfolgend sind die Prüfungsergebnisse der schriftlichen abschlussprüfungen zum 
Erwerb der allgemeinen hochschulreife der schuljahre 2007/08, 2008/09, 2010/11 
sowie 2011/12 nach Fächern und regionalbereichen dargestellt. hinzugefügt wurde 
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40 http://www.bildung-brandenburg.de/schulportraets/ (letzter Zugriff: 14.02.2013).

tABELLE D.7: ERGEBNIssE DER schRIftLIchEN pRüfUNGEN IN DER JAhRGANGsstUfE 10
AN DER GEsAMtschULE IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2011/12

Quelle: schulporträts Brandenburg

tABELLE D.8: ERGEBNIssE DER schRIftLIchEN pRüfUNGEN IN DER JAhRGANGsstUfE 10
AN DEN GyMNAsIEN IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2011/12

Quelle: schulporträts Brandenburg40
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der schnitt für das land Brandenburg. Es wird die Punkteskala der sekundarstufe ii 
zur Bewertung verwendet, wobei 15 Punkte die Bestnote und 0 Punkte die niedrigste 
Bewertung ausmachen. 

fAch kURsfoRM
wEItERER

MEtRopoLEN-
RAUM

BERLINER
UMLAND

LANDkREIs
BARNIM

LAND
BRANDENBURG

schULJAhR 2011/12

deutsch grundkurs 8,4 7,7 7,9 8,5

deutsch leistungskurs 8,8 8,4 8,5 8,7

Englisch grundkurs 9,0 8,2 8,4 8,6

Englisch leistungskurs 9,8 8,9 9,2 9,4

mathematik grundkurs 8,5 7,2 7,6 7,6

mathematik leistungskurs 7,6 7,9 7,8 8,1

schULJAhR 2010/11

deutsch grundkurs 8,8 7,3 7,8 8,2

deutsch leistungskurs 8,7 7,6 8,0 8,2

Englisch grundkurs 9,2 7,8 8,3 7,9

Englisch leistungskurs 7,7 8,3 8,1 8,9

mathematik grundkurs 9,5 7,6 8,3 7,8

mathematik leistungskurs 9,9 8,3 8,8 9,1

schULJAhR 2008/09

deutsch grundkurs 8,7 7,3 7,7 7.7

deutsch leistungskurs 8,4 7,3 7,6 7.7

Englisch grundkurs 8,4 6,9 7,3 7.7

Englisch leistungskurs 9,8 8,3 8,7 9.0

mathematik grundkurs 7,1 6,4 6,6 6.4

mathematik leistungskurs 10,4 8,0 8,8 8.7

schULJAhR 2007/08

deutsch grundkurs 8,4 6,2 7,1 7,6

deutsch leistungskurs 8,8 7,5 8,0 8,0

Englisch grundkurs 8,1 7,0 7,4 7,8

Englisch leistungskurs 9,9 8,4 9,0 9,0

mathematik grundkurs 8,8 7,2 7,9 7,3

mathematik leistungskurs 9,9 6,5 7,8 7,5

in dieser auflistung wird deutlich, dass die gymnasien des weiteren metropolenraums 
in allen schuljahren im durchschnitt bessere abschlussnoten vorweisen als die des 
Berliner umlands. die Ergebnisse im weiteren metropolenraum liegen überwiegend 
über, die im Berliner umland unter dem landesdurchschnitt. die Ergebnisse im land-
kreis gesamt sind häufig schlechter als der landesschnitt.

schulische Bildung

41 Für das schuljahr 2009/10 liegen die daten nicht vor.

tABELLE D.9: ERGEBNIssE DER schRIftLIchEN ABItURpRüfUNGEN 
schuljahr 2007/08–2011/1241 landkreis Barnim, regionalbereiche und land Brandenburg

Quelle: schulporträts Brandenburg
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VERGLEIchsARBEItEN VERA 

die kultusministerkonferenz beschloss 1997, Bildungsstandards für den Primar- und 
sekun darbereich einzuführen, die in allen Bundesländern gültigkeit besitzen. stan-
dards sind Festlegungen darüber, was schülerinnen und schüler bis zu einer be-
stimmten Jahrgangsstufe können sollen. geprüft werden allgemeine und fachspezi-
fische kompetenzen der schülerinnen und schüler mittels Vergleichsarbeiten (VEra). 
am Ende der dritten und achten klassenstufe werden bundesweit einheitliche Ver-
gleichsarbeiten durchgeführt. Ziel ist es, Eltern und lehrkräften eine Zwischenrück-
meldung darüber zu geben, inwieweit ein kind die standards zu diesem Zeitpunkt 
erfüllt. des Weiteren soll „[n]eben der Feststellung von Förderbedarfen [...] die aktive 
Beteiligung der lehrkräfte an der durchführung und auswertung zu schulinterner 
kooperation und diskussion bspw. über die Bildungsstandards, die unterrichtsge-
staltung und die eigene Beurteilungspraxis anregen.“42 detaillierte auswertungen er-
folgen als Feedback auf der Ebene der Einzelschülerinnen und -schüler, klassen und 
Einzelschulen. Zugrunde gelegt wird eine kompetenzskala nach Bista-Punkten43 mit 
einem mittelwert von 500 Punkten. der mittelwert bildet ab, über welche kompeten-
zen die schülerinnen und schüler im durchschnitt (am Ende der 4. klassenstufe für 
VEra 3 und am Ende der zehnten klassenstufe für VEra 8) entsprechend den bun-
desweit einheitlichen Bildungsstandards verfügen sollen.

VERA 3

im Fach deutsch wurden im schuljahr 2009/10 die themen lesen und rechtschrei-
bung verpflichtend getestet, im Fach mathematik die Bereiche daten, häufigkeit und 
Wahrscheinlichkeit sowie Zahlen und operationen. die Barnimer schülerinnen und 
schüler der 3. klasse erreichten folgende Ergebnisse:

DURchschNIttLIchE BIstA-pUNktE 
BZw. RANG UNtER DEN 18 kREIsEN
UND kREIsfREIEN stäDtEN
IN BRANDENBURG

DEUtsch (LEsEN) 

MAthEMAtIk
(DAtEN, häUfIGkEIt 
UND wAhRschEIN-

LIchkEIt)

MAthEMAtIk
(ZAhLEN UND
opERAtIoNEN)

Landkreis Barnim gesamt 474 462 438

(Jungen/Mädchen) (459 / 488) (469 / 454) (455 / 421)

stärkster kreis bzw.
kreisfreie stadt

521 509 503

schwächster kreis bzw.
kreisfreie stadt

455 448 434

rang landkreis Barnim 13 14 15

42 kuhl, harych, Vogt, VEra 3. Vergleichsarbeiten in der Jahrgangsstufe 3, Berlin 2011.
43 Bildungsstandard - skala mit einem mittelwert von 500 und einer standardabweichung von 100 Punkten.

tABELLE D.10 VERA-3-REsULtAtE IM VERGLEIch 
schuljahr 2009/10 

Quelle: isQ Berlin-Brandenburg
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die Ergebnisse sind auch in Bezug auf das geschlecht ausgewertet worden. im Be-
reich lesen erreichten mädchen in allen kreisfreien städten und kreisen einen bes-
seren Bista-Punkteschnitt als Jungen. im Barnim erreichten mädchen 488 Punkte und 
Jungen 459 Punkte. in den themengebieten der mathematik war es umgekehrt. hier 
schnitten in allen kreisen und kreisfreien städten, so auch im Barnim, Jungen nach 
durchschnittspunkten besser ab. 

VERA 8 schuljahr 2009/10

Für die klassenstufe 8 wird der test „lesen“ im Fach deutsch betrachtet. die leistun-
gen der schülerinnen und schüler werden auch hier in Bista-Punkten ermittelt und 
anschließend kompetenzstufen zugeordnet.
Es gibt fünf stufen, wobei kompetenzstufe 1 den niedrigsten leistungsstand und 
kompetenzstufe 5 dem höchsten leistungsniveau entspricht. die stufe 3 entspricht 
dem durchschnittlichen leistungsstand der schülerinnen und schüler am Ende der 
10. klassenstufe.

die folgende abbildung zeigt die anteile der schülerinnen und schüler nach kom-
petenzstufen44 im Vergleich mit dem schnitt des landes Brandenburg sowie der 
schwächsten und stärksten kommune des landes.

Quelle: isQ Berlin-Brandenburg

ABBILDUNG D.10: VERA-8-REsULtAtE IM VERGLEIch
schuljahr 2009/10 Fach deutsch (lesen) in %

44 kompetenzstufen von links nach rechts: stufe 1 = unterer mindeststandard; stufe 2 = mindeststandard;
 stufe 3 = regelstandard; stufe 4 = regelstandard plus; stufe 5 = maximalstandard.
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die Verteilung der schülerinnen und schüler des landkreises Barnim hinsichtlich der 
fünf kompetenzstufen weist einen schwerpunkt im mittleren Bereich auf. in allen 
landkreisen und kreisfreien städten stellt die kompetenzstufe 3 den größten anteil 
dar. im Barnim ist diese stufe mit abstand am stärksten besetzt. Für das land Bran-
denburg kann festgestellt werden, dass mädchen besser abschneiden als Jungen. Für 
den landkreis Barnim liegen diese daten nach geschlecht differenziert nicht vor.

D.6 schULABschLüssE UND schULABsoLVENtEN

die Verteilung und Entwicklung der schulabschlüsse liefern weitere informationen 
zum Bildungsstand der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im landkreis Barnim. 
Formale abschlüsse sind notwendig, um die Bildungslaufbahn erfolgreich fortzuset-
zen und sind damit nach wie vor zentrales Ergebnis schulischer Bildung. 

die Zahl der schulabsolventen von allgemeinbildenden schulen im landkreis ist im 
Zeitraum von 2006 bis 2011 um nahezu 1.100 schülerinnen und schüler zurück-
gegangen und hat sich damit fast halbiert. im Jahr 2012 stieg die absolventen-
zahl erstmals wieder an. ursache hierfür war der doppelte abiturjahrgang aufgrund 
der schulzeitverkürzung der gymnasialen oberstufe in Brandenburg. Zudem werden 
künftig zahlenmäßig stärkere Jahrgänge in das schulabsolventenalter rücken, da die 
geburtenschwachen Jahrgänge der unmittelbaren nachwendezeit die allgemeinbil-
denden schulen inzwischen verlassen haben.

Foto: landkreis Barnim
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am Ende des schuljahres 2011/12 verließen 1.292 schülerinnen und schüler die allge-
meinbildenden schulen des landkreises Barnim. Über die Entwicklung der erworbe-
nen abschlüsse gibt die folgende abbildung auskunft:

schulische Bildung

ABBILDUNG D.12: ANtEILE DER schULABschLüssE AN ALLEN schULABsoLVENtEN
UND -ABGäNGERN IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2005/06–2011/12 nach schulform

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

ABBILDUNG D.11: ANZAhL DER schULABsoLVENtEN UND -ABGäNGER IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2005/06–2011/12

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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die abiturquote ist vom Jahr 2006 bis 2009 von knapp 30 % auf über 50 % gestiegen. 
in der gleichen Zeit ist der anteil der schülerinnen und schüler mit Fachoberschulreife 
von über 40 % auf unter 30 % zurückgegangen. Von 2009 bis 20011 vollzog sich eine 
entgegengesetzte Entwicklung. die abiturquote war wieder rückläufig und der anteil 
der schülerinnen und schüler mit Fachoberschulreife stieg. Zum Ende des schuljahres 
2011/12 verließen im land Brandenburg aufgrund der schulzeitverkürzung des gym-
nasialen abiturs von 13 auf 12 Jahre zwei abschlussjahrgänge die schule.45 daraus 
resultiert der anstieg der abiturquote im Jahr 2012. 

die Quote der schulabsolventen mit Berufsbildungsreife (vergleichbar mit dem haupt-
schulabschluss) ist seit 2006 um acht Prozentpunkte gesunken. der anteil der schü-
lerinnen und schüler ohne allgemeinbildenden schulabschluss ist von 2006 bis 2012 
mit gewissen schwankungen um etwa eineinhalb Prozentpunkte zurückgegangen. 

Über die abschlüsse im landkreis Barnim unterteilt nach geschlechtern gibt die nach-
folgende tabelle auskunft: 

  

ohNE
ABschLUss

hAUptschUL-
ABschLUss/

BBR

REALschUL-
ABschLUss/

foR

hochschUL-
REIfE

2012
weiblich 33,7 43,5 44,4 54,4

männlich 66,3 56,5 55,6 45,6

2011
weiblich 40,9 32,7 53,9 53,2

männlich 59,1 67,3 46,1 46,8

2010
weiblich 47,1 42,9 52,5 53,3

männlich 52,9 57,1 47,5 46,7

2009
weiblich 40,2 38,6 53,4 57,4

männlich 59,8 61,4 46,6 42,6

2008
weiblich 34,0 42,4 45,0 60,2

männlich 66,0 57,6 55,0 39,8

2007
weiblich 40,1 38,3 48,0 60,3

männlich 59,9 61,7 52,0 39,7

2006
weiblich 27,8 36,5 50,1 61,8

männlich 72,2 63,5 49,9 38,2

grundsätzlich ist festzustellen, dass der anteil der mädchen steigt, je höherwertiger 
der abschluss ist. allerdings sind die anteile der geschlechter über die Zeit erheblichen 
schwankungen unterworfen. lagen die differenzen bei der allgemeinen hochschulreife 
2006 noch bei 24 Prozentpunkten, so sind es 2012 lediglich neun Prozentpunkte. die 
geschlechtsspezifische Verteilung hat sich also angeglichen. Bei den abgängern ohne 

schulische Bildung

tABELLE D.11: VERtEILUNG DER ABschLüssE IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2006/07–2011/12 nach abschluss und geschlecht in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

45 die Bildungsgänge zur Erlangung der allgemeinen hochschulreife an beruflichen gymnasien und gesamtschulen 
bleiben bei 13 Jahren.
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abschluss bietet sich im Zeitverlauf ein schwankendes Bild: die differenz von 44,5 Pro-
zentpunkten im schuljahr 2006 verringerte sich auf 18,2 Prozentpunkte bis zum Jahr 
2011. das heißt, dass der anteil der mädchen ohne schulabschluss gestiegen, der 
anteil der Jungen ohne schulabschluss gesunken ist. im aktuellen Jahr sind wieder 
zwei drittel aller abgänger ohne abschluss männlichen geschlechts.

Vergleicht man die anteile der erworbenen abschlüsse im Jahr 201146 mit Branden-
burg und deutschland insgesamt, ergibt sich folgendes Bild: 

 

auf nationaler Ebene sind abiturientinnen und abiturienten anteilig weniger stark 
vertreten als im land Brandenburg und im Barnim. Wobei sich die Entwicklung im 
Barnim in richtung des bundesweiten durchschnitts verlagert. dies erfolgt bei einer 
gleichzeitigen Zunahme der realschulabschlüsse. hier entsprechen die Zahlen des 
landkreises in etwa dem Bundesschnitt. der geringe anteil der schülerinnen und 
schüler mit hauptschulabschluss ist positiv zu bewerten. das Ergebnis relativiert sich 
durch den im Vergleich zum Bund höheren anteil an schulabgängern ohne abschluss.

schulische Bildung

46 im Jahr 2012 gab es im land Brandenburg einen doppelten abiturjahrgang, der eine Vergleichbarkeit erschwert. 
des Weiteren werden Ergebnisse auf Bundesebene zeitverzögert veröffentlicht, weshalb für 2012 noch keine 
daten vorlagen.

ABBILDUNG D.13: ANtEILE DER schULABschLüssE AN ALLEN schULABsoLVENtEN
UND -ABGäNGERN
schuljahr 2010/11 landkreis Barnim, land Brandenburg und deutschland

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg, statistisches Bundesamt
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101 schülerinnen und schüler im landkreis haben 2012 die schulen ohne allgemein-
bildenden schulabschluss verlassen, was 8 % aller absolventen und abgänger aus-
macht. die abgängerinnen und abgänger ohne abschluss und deren schulische her-
kunft von 2005 bis 2012 sind in tabelle d.12 dargestellt:

 

JAhR
ABGäNGER ohNE 

ABschLUss

DAVoN ABGäNGER DER:

GEsAMtschULEN oBERschULEN GyMNAsIEN föRDERschULEN
2012 101 - 26 < 3 72

2011 93 6 17 - 70

2010 68 5 19 - 44

2009 117 - 33 < 3 83

2008 147 12 32 < 3 101

2007 182 15 75 - 92

2006 205 31 40 - 134

2005 177 67 < 3 109

knapp 30 % der schulabgängerinnen und -abgänger ohne abschluss haben eine ober-
schule, eine gesamtschule oder ein gymnasium besucht. Etwa 71 % wurden an För-
derschulen unterrichtet. der hohe anteil erklärt sich dadurch, dass an dieser schul-
form kein allgemeinbildender abschluss vorgesehen ist. der anteil der abgängerinnen 
und abgänger ohne abschluss aus Förderschulen lag im betrachteten Zeitraum zwi-
schen 51 % (2007) und 75 % (2011). in umsetzung der inklusiven schulbildung wird 
dieser anteil in Zukunft voraussichtlich sinken. 
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tABELLE D.12: ABGäNGERINNEN UND ABGäNGER ohNE ABschLUss IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2004/05–2011/12 nach herkunftsschule

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

Foto: landkreis Barnim
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wIchtIGE ERGEBNIssE kApItEL D

 im landkreis besteht ein breites angebot an öffentlichen schulen sowohl im grund-
schul- als auch im weiterführenden Bereich (sekundarstufen i und ii). die öffentliche 
schullandschaft wird ergänzt durch schulen in freier trägerschaft. der anteil der 
schülerinnen und schüler im ganztag hat sich seit dem schul jahr 2005/06 fast ver-
doppelt (von 14,8 % auf 28,1 % im schuljahr 2012/13), liegt aber noch unter dem 
landesdurchschnitt. 

 die schülerzahl ist entsprechend der demografischen Entwicklung in den letzten 
Jahren zurückgegangen. seit dem schuljahr 2011/12 und voraussichtlich bis zum 
schuljahr 2017/18 steigt die anzahl der schülerinnen und schüler wieder. danach 
werden die demografischen Bedingungen [vgl. kapitel B, kapitel d] zu einem erneu-
ten rückgang führen. 

 der anteil der schülerinnen und schüler mit Förderbedarf ist mit 10,3 % vergleichs-
weise hoch. 46 % von ihnen werden im gemeinsamen unterricht beschult und 54 % 
an Förderschulen oder in speziellen Förderklassen der allgemeinbildenden schulen 
unterrichtet (schuljahr 2012/13). 

 Beim Übergang von der grundschule in die sekundarstufe i entspricht die Über-
gangsquote zum gymnasium im weiteren metropolenraum mit 41,1 % (schuljahr 
2012/13) in etwa der gesamtdeutschen Quote (41,4 % in 2010/11). im Berliner um-
land liegt sie mit 47,2 % etwa sechs Prozentpunkte darüber. 

 auffallend ist, dass 8,5 % aller schülerinnen und schüler in der klassenstufe 7 des 
weiteren metropolenraums an Förderschulen unterrichtet werden, während es im 
Berliner umland lediglich 3,3 % sind (schuljahr 2002/13).

 knapp 8 % der abgängerinnen und abgänger haben 2012 die schule ohne allgemein-
bildenden abschluss verlassen. davon sind etwa 70 % abgänger von Förderschulen, 
knapp 30 % stammen aus den oberschulen, der gesamtschule und den gymnasien. 

 der anteil der schülerinnen und schüler mit einem hauptschulabschluss lag 2011 mit 
13 % etwa drei Prozentpunkte unter der Quote in Brandenburg und sechs Prozent-
punkte unter dem Bundesschnitt. dieser ist im Jahr 2012 (11,7 %) weiter gesunken. 

 die abiturquote ist seit 2006 von knapp 30 % auf über 50 % im Jahr 2009 angestie-
gen. in der gleichen Zeit ist der anteil der schülerinnen und schüler mit Fachober-
schulreife von über 40 % auf unter 30 % zurückgegangen. seit 2010 vollzieht sich 
eine entgegengesetzte Entwicklung. die abiturquote ist rückläufig und der anteil 
der schülerinnen und schüler mit Fachoberschulreife ist gestiegen. 

 die leistungen der schülerinnen und schüler in den abschlussprüfungen bezie-
hungsweise abschlussarbeiten der 10. klasse entsprachen im Jahr 2012 etwa dem 
landesdurchschnitt. die besten Ergebnisse im kreis (durchschnitt bis 2,9) wurden 
an den öffentlichen schulen mit integrativem modell erreicht. im Fach deutsch er-
reichten öffentliche schulen einen besseren durchschnitt als freie schulen.
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 die Ergebnisse der schriftlichen abiturprüfungen sind im weiteren metropolenraum 
in den meisten kursen besser und im Berliner umland schlechter als der landes-
schnitt. 

 die geschlechterdifferenzierte analyse der Bildungsbeteiligung und der Bildungser-
gebnisse zeigt systematisch größere Problemlagen von Jungen im Vergleich zu den 
mädchen, etwa beim anteil von Förderschülern, von schülern mit diagnostiziertem 
Förderbedarf, bei der Wahl der schulischen Bildungsgänge sowie bei Bildungsab-
schlüssen.

 
 mehr als die hälfte der lehrerinnen und lehrer (52 %) sind 50 Jahre und älter. Jünger 

als 30 Jahre sind 2,2 % und jünger als 40 Jahre 13 % (schuljahr 2012/13).

fAZIt 

der landkreis Barnim verfügt über eine vielfältige schullandschaft. in den nächsten 
Jahren werden die derzeit steigenden schülerzahlen zu einer weiteren stabilisierung 
der schulstandorte beitragen. die ganztagsangebote sollten weiter ausgebaut wer-
den. die notwendigkeit zur strukturellen Veränderung der schullandschaft ergibt sich 
auch aus der umsetzung der inklusiven Beschulung. 

der hohe anteil von schülerinnen und schülern mit Förderbedarf sowie der schüle-
rinnen und schüler, die von einer oberschule an eine Förderschule wechseln, muss 
gesenkt werden. Voraussetzung dafür ist eine Bildung und Erziehung, die den indivi-
duellen Bedarf der schülerinnen und schüler stärker berücksichtigt. dafür ist eine 
kontinuierliche kompetenzfeststellung beziehungsweise Entwicklungsdokumentation 
notwendig, die es ermöglicht, Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und diesen 
durch passgenaue unterstützung entgegenzuwirken. 
genauer betrachtet werden sollte der Übergang von der grundschule in die sekundar-
stufe i. 

um die Zielstellung der Bildungsinitiative Barnim „alle schülerinnen und schüler er-
reichen einen schulabschluss“ zu erreichen, sollten insbesondere an den grund- und 
oberschulen die Voraussetzungen weiter verbessert werden. leistungen von Partnern 
und anderen akteuren am standort schule sollten ebenfalls stärker auf die erfolgrei-
che Bildung und Erziehung der schülerinnen und schüler ausgerichtet werden.

Positiv ist, dass der anteil der schülerschaft mit hauptschulabschluss unter dem durch-
schnitt des landes und des Bundes liegt. Es wird vermutet, dass insbesondere das 
gemeinsame lernen der schülerinnen und schüler mit unterschiedlichen Voraussetzun-
gen in einem klassenverband dazu beigetragen hat. diese annahme sollte im Zeitver-
lauf weiter betrachtet werden, gerade auch im hinblick auf das thema inklusion.

des Weiteren sollte erreicht werden, dass die schülerinnen und schüler durch eine 
hochwertige Bildung an den oberschulen bestmöglich auf die Berufsausbildung vor-
bereitet werden. Bildung in dieser lebensphase muss darauf ausgerichtet sein, dass 
es allen jungen menschen gelingt, sich das Wissen, die kompetenzen und Fähigkeiten 
anzueignen, die für einen erfolgreichen Übergang in die Berufsausbildung oder zum 
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studium notwendig sind. anwendungsbereites grundlagenwissen, insbesondere in 
deutsch und mathematik, sowie personale und soziale kompetenzen sind dafür wich-
tige Voraussetzungen. Eine erfolgreiche ausbildung hängt nicht unwesentlich von einer 
guten und rechtzeitigen Berufsorientierung ab. durch praxisnahes lernen und koope-
rationen mit unternehmen sollten die schülerinnen und schüler ein breites spektrum 
an Berufen, den arbeitsalltag in unternehmen und damit verbunden die vielfältigen 
chancen, die sich in der region für sie bieten, kennenlernen.

Es wird deutlich, dass eine intensive stärkung und Weiterentwicklung der oberschu-
len mit dem Ziel, gleichwertige und qualitativ hochwertige standorte zu erhalten, 
lohnenswert ist. Werden schulen gleich gut von Eltern und lernenden angenommen, 
kommt es zu einer sozialen durchmischung der schülerschaft, in deren Folge die 
lernergebnisse erheblich verbessert werden können.

die Bildung und Erziehung der schülerinnen und schüler muss eine geschlechterbe-
wusste Förderung gewährleisten und unterschiedlichen ausgangslagen sowie Bedürf-
nissen rechnung tragen.

die Fachkräftesicherung erfordert, den anteil der lehrerinnen und lehrer im alter von 
unter 40 Jahren durch die aktive Werbung von schülerinnen und schülern für diesen 
Beruf und die gezielte anwerbung von absolventinnen und absolventen zu erhöhen. 
hochwertige, bedarfsgerechte Qualifizierungen vor ort sollten die lehrerinnen und 
lehrer in der umsetzung ihres lehrauftrags unterstützen. 
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die berufliche Bildung bedeutet für einen großen teil der Jugendlichen den Einstieg 
in das Erwerbsleben und stellt damit eine wichtige Weichenstellung für die berufliche 
Zukunft dar. die berufliche Bildung ist unterteilt in drei teilbereiche: das duale aus-
bildungssystem, das schulberufssystem sowie das Übergangssystem. 

die duale ausbildung ist die am weitesten verbreitete und anerkannte Form der Be-
rufsausbildung, die bundesweit wie auch international nach wie vor hohes ansehen 
genießt. auch wenn mit der Wirtschaftskrise eine Phase des rückgangs der dualen 
ausbildung verbunden war, können im Jahr 2012 die folgenden ausführungen nach 
wie vor gültigkeit beanspruchen: „die duale Berufsausbildung schuf und schafft nicht 
nur ein großes reservoir gut ausgebildeter Fachkräfte, das als wichtige Vorausset-
zung für den wirtschaftlichen Erfolg und als komparativer Vorteil der deutschen Wirt-
schaft im internationalen Wettbewerb angesehen wird. sie vermittelt auch bis heute 
der mehrheit der Jugendlichen wie kaum ein anderes Berufsausbildungssystem einen 
qualifizierten Berufsabschluss und ermöglicht bisher relativ bruchlose Übergänge von 
der schule in den arbeitsmarkt.“47 in den anerkannten ausbildungsberufen nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBig) oder der handwerksordnung (hwo) erfolgt der prakti-
sche teil der ausbildung in einem Betrieb. der theoretische teil wird in einer Berufs-
schule absolviert. die ausreichende Verfügbarkeit von ausbildungsplätzen hängt von 
der konjunkturellen lage auf dem arbeitsmarkt und der ausbildungsbereitschaft der 
Betriebe ab. 

das schulberufssystem ermöglicht eine ausbildung in vollzeitschulischer Form an Be-
rufsfachschulen und an schulen des gesundheitswesens. traditionell werden damit 
vor allem ausbildungen im medizinischen, erzieherischen und im gesundheitssektor 
verbunden. in den 1990er Jahren ist das schulberufssystem in deutschland stark an-
gewachsen. gründe hierfür lagen unter anderem in einer verstärkten nachfrage von 
Fachkräften im gesundheitlichen und sozialen Bereich. durch einen mangel an aus-
bildungsplätzen in Betrieben wurde zudem damit begonnen, auch ausbildungsberufe 
nach dem Berufsbildungsgesetz und der handwerksordnung an Bildungsgängen des 
schulberufssystems anzubieten. 

das Übergangssystem besteht aus einjährigen beruflichen und allgemeinbildenden Bil-
dungsgängen. die angebote im Übergangssystem werden mit dem Ziel durchgeführt, 
die kompetenzen von Jugendlichen, die aus verschiedenen gründen keinen Zugang 
zum ersten ausbildungsmarkt haben, zu verbessern. sie führen jedoch nicht zu einem 
anerkannten ausbildungsabschluss. die allgemeinbildenden oder berufsbezogenen 
maßnahmen unterstützen Jugendliche dabei, ihre chancen auf eine ausbildungsauf-
nahme zu erhöhen. auch schulabschlüsse, vor allem der hauptschulabschluss, kön-
nen nachgeholt werden.

E. BERUfLIchE BILDUNG

Berufliche Bildung

47 Bildung in deutschland: Ein indikatorengestützter Bericht mit einer analyse zu Bildung und migration.
 hrsg.: konsortium Bildungsberichterstattung im auftrag der ständigen konferenz der kultusminister der länder 

in der Bundesrepublik deutschland und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, W. Bertelsmann 
Verlag: Bielefeld 2006, s. 79.
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in diesem kapitel werden wesentliche aspekte der beruflichen Bildung im landkreis 
Barnim betrachtet. E.1 liefert einen Überblick über die angebotsstruktur der beruf-
lichen schulen im landkreis Barnim. Ein Überblick über die Bildungsbeteiligung wird 
im abschnitt E.2 gegeben. aspekte der lehrkräfte werden in abschnitt E.3 erörtert. 
abschnitt E.4 beschäftigt sich mit absolventen und abschlüssen der beruflichen Bil-
dung. abschließend wird in E.5 genauer auf die duale Berufsausbildung eingegangen.

E.1 üBERBLIck üBER DIE BERUfLIchEN schULEN IM LANDkREIs BARNIM

ANGEBotsstRUktUR

im landkreis Barnim können diverse berufliche Bildungsgänge an folgenden schul-
formen absolviert werden:

BERUfsschULE

der schulische teil der dualen Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBig)
oder der handwerksordnung (hwo) (duales system)

Bildungsgänge zur Berufsorientierung oder Berufsvorbereitung (Übergangssystem)

BERUfsfAchschULE

Bildungsgänge zum Erwerb von Berufsabschlüssen nach landesrecht
(sozial- und assistentenberufe im schulberufssystem)

Bildungsgänge zum Erwerb von Berufsabschlüssen nach dem BBig oder der hwo
in schulischer Form (schulberufssystem)

Bildungsgänge zum Erwerb beruflicher grundbildung (Übergangssystem)

fAchoBERschULE

Bildungsgänge zum Erwerb der Fachhochschulreife
(Fachrichtungen: technik, Wirtschaft und Verwaltung, sozialwesen, Ernährung und agrarwirtschaft)

fAchschULE 

für technik und Wirtschaft: Bildungsgänge zum Erwerb des staatlich geprüften technikers
beziehungsweise des staatlich geprüften Betriebswirts

für sozialwesen (heilerziehungspflege, sozialpädagogik, heilpädagogik, sonderpädagogik):
Beantragung der staatlichen anerkennung in den genannten Berufen

BERUfLIchEs GyMNAsIUM

Bildungsgänge zum Erwerb der allgemeinen hochschulreife

im schuljahr 2012/13 gab es im Barnim sechs berufliche schulen, davon zwei in öf-
fentlicher und vier in freier trägerschaft. Von den insgesamt 3.187 schülerinnen und 
schülern absolvierten 2.423 Bildungsgänge an den zwei öffentlichen oberstufenzent-
ren des landkreises. das entspricht einem anteil von 76 %. 

Berufliche Bildung
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im Folgenden werden die schulformen und ausbildungsschwerpunkte der beruflichen 
schulen im landkreis Barnim vorgestellt:

oBERstUfENZENtREN (öffENtLIchE BERUfLIchE schULEN)

oBERstUfENZENtRUM I BARNIM IN BERNAU BEI BERLIN 

schULfoRMEN: AUsBILDUNGsschwERpUNktE:
Berufsschule
Berufsfachschule
fachoberschule
fachschule

Wirtschaft, Verwaltung und soziales

oBERstUfENZENtRUM II BARNIM IN EBERswALDE

schULfoRMEN: AUsBILDUNGsschwERpUNktE:
Berufsschule
Berufsfachschule
fachoberschule
fachschule 
Berufliches Gymnasium

gewerbe und technik

fREIE BERUfLIchE schULEN

BERUfLIchE schULE BUckow IN EBERswALDE

schULfoRMEN: AUsBILDUNGsschwERpUNktE:
Berufsschule agrarwirtschaft, sonderpädagogische Förderung 

in der Berufsausbildung

oBERBARNIM-schULE IN EBERswALDE

schULfoRMEN: AUsBILDUNGsschwERpUNktE:
Berufsschule
Berufsfachschule
fachoberschule
Berufliches Gymnasium

Ernährung, hauswirtschaft, hotellerie,

tourismus, sport

BERUfLIchE schULE DER hoffNUNGstALER stIftUNG LoBEtAL
IN BERNAU BEI BERLIN, oRtstEIL LoBEtAL 

schULfoRMEN: AUsBILDUNGsschwERpUNkt:
Berufsfachschule

fachschule 

sozialwesen

BERUfsfAchschULE DER BARNIMER AkADEMIE
füR wIRtschAft UND INfoRMAtIk IN BERNAU BEI BERLIN

schULfoRMEN: AUsBILDUNGsschwERpUNkt:
Berufsfachschule Wirtschaft

Berufliche Bildung
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48 inklusive der schülerinnen und schüler, die eine hochschulzugangsberechtigung anstreben.

E.2 BILDUNGsBEtEILIGUNG IN DER BERUfLIchEN BILDUNG

schüLERINNEN UND schüLER INsGEsAMt IN DER BERUfLIchEN BILDUNG

an den beruflichen schulen im landkreis Barnim waren im schuljahr 2012/13 insge-
samt 3.187 schülerinnen und schüler in einem beruflichen Bildungsgang48 angemel-
det. die Verteilung nach geschlecht betrug 47,3 % (weiblich) zu 52,7 % (männlich) 
und entsprach damit in etwa dem schnitt auf landesebene (45 % weiblich, 55 % 
männlich).

der anteil an schülerinnen und schülern an freien schulen stieg im betrachteten Zeit-
raum von 19 % auf knapp 24 %. die schülerzahl insgesamt nahm um etwa 40 Prozent-
punkte ab. dies ist auf die geburtenschwachen Jahrgänge nach 1990 zurückzuführen, 
die mittlerweile das alter für den Besuch von beruflichen schulen erreicht haben. in 
den kommenden Jahren ist wieder von einem moderaten anstieg der schülerzahlen 
auszugehen.

nahezu 69 % der schülerinnen und schüler an beruflichen schulen absolvierten im 
schuljahr 2012/13 eine duale ausbildung. der anteil der schülerschaft in diesem Bil-
dungsgang ist seit 2006/07 um neun Prozentpunkte gestiegen. die anteile der schü-
lerinnen und schüler im schulberufssystem sowie im Übergangsystem sind dagegen 
um mehr als fünf beziehungsweise knapp vier Prozentpunkte zurückgegangen. 

Berufliche Bildung

ABBILDUNG E.1: ENtwIckLUNG DER schüLERZAhLEN AN BERUfLIchEN schULEN
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2006/07–2012/13 nach trägerschaft

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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ABBILDUNG E.3: GEschLEchtERVERtEILUNG DER schüLERschAft AN BERUfLIchEN schULEN
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2012/13 nach teilbereichen der beruflichen Bildung

in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

ABBILDUNG E.2: VERtEILUNG DER schüLERschAft AN BERUfLIchEN schULEN
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2006/07–2012/13 nach teilbereichen der beruflichen Bildung in %
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Während weibliche Jugendliche im schulberufssystem des landkreises einen anteil 
von fast drei Vierteln ausmachen, sind in den dualen ausbildungsgängen knapp 23 % 
mehr schüler als schülerinnen vertreten. dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass 
junge Frauen sich nach wie vor eher für Berufe im sozialen und medizinischen dienst-
leistungsbereich entscheiden. die ausbildung erfolgt hier meist in vollzeitschu lischer 
ausbildung. im gegensatz dazu entscheiden sich junge männer tendenziell eher für 
Berufe im handwerk und Fertigungsbereich. diese Berufe werden in einer betrieb-
lichen ausbildung vermittelt.
im Übergangssystem des landkreises werden 11 % mehr junge männer als Frauen 
beschult. 

AUsBILDUNGsANfäNGERINNEN UND -ANfäNGER IN DER BERUfLIchEN BILDUNG

im schuljahr 2012/13 nahmen 1.179 schülerinnen und schüler einen Bildungsgang 
an einer beruflichen schule im landkreis Barnim auf (50,5 % männlich und 49,5 % 
weiblich). dabei begannen 55 % mit einer dualen ausbildung, 26 % mit einer vollzeit-
schulischen ausbildung und weitere knapp 20 % traten in das Übergangssystem ein. 

die Betrachtung der neueintritte in die berufliche Bildung verdeutlicht, wie sich das 
Übergangsverhalten der jungen menschen bezogen auf einen Jahrgang konkret dar-
stellt. 
Positiv zu bewerten ist, dass der anteil an Jugendlichen, die eine duale ausbildung 
oder eine ausbildung im schulberufssystem begonnen haben, seit dem Jahr 2006 um 
sieben Prozentpunkte gestiegen ist. im gleichen Zeitraum gingen die anteiligen neu-
eintritte ins Übergangssystem zurück.

Berufliche Bildung

ABBILDUNG E.4: VERtEILUNG DER NEUEINtRIttE IN DIE BERUfLIchE BILDUNG
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2006/07–2012/13 nach teilbereichen in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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im Vergleich zum brandenburgischen durchschnitt fällt auf, dass der landkreis Bar-
nim vergleichsweise hohe Quoten von Jugendlichen vorweisen kann, die im dualen 
system ihre ausbildung absolvieren. sind es im schuljahr 2011/1249 bei den neuein-
tritten brandenburgweit knapp 53 % und im bundesdeutschen schnitt 51 %, haben 
im selben Jahr immerhin 58 % der Barnimer Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
mit einer dualen ausbildung begonnen. im betrachteten schuljahr begannen 18 % 
der Jugendlichen an beruflichen schulen in Brandenburg mit einem Bildungsgang 
im Übergangssystem (im Bundesdurchschnitt 29 %).50 im Barnim traten 22 % in das 
Übergangssystem ein. 

Zu beachten ist, dass teilnehmerinnen und teilnehmer des Übergangssystems bezo-
gen auf die neueintritte einen größeren anteil einnehmen als bei den gesamtschü-
lerzahlen [vgl. abbildung E.2]. dies ist der tatsache geschuldet, dass Bildungsgänge 
des Übergangssystems kürzere laufzeiten haben und zumeist nur einen Jahrgang 
beinhalten. 

in der folgenden abbildung sind die neueintritte in das berufliche Bildungssystem 
differenziert nach schulischem abschluss dargestellt:

auffallend viele ausbildungsanfängerinnen und -anfänger im dualen system haben 
keinen allgemeinbildenden schulabschluss erworben. rückblickend bewegte sich die-
ser anteil zwischen 11 % (2012/13) und 18 % (2007/08). Weitere 36 % der neueinstei-
ger im dualen system verfügten 2012 über einen hauptschulabschluss (EBr, BBr). 

Berufliche Bildung

49 Berichterstattung auf landes- und Bundesebene in kalenderjahren. die daten liegen bislang nur bis zum Jahr 2011 vor.
50 Quelle: Bildung in deutschland 2012, onlinetabellen http://www.bildungsbericht.de/zeigen.html?seite=10217 

(letzter Zugriff: 16.04.2013).

ABBILDUNG E.5: VERtEILUNG DER NEUEINtRIttE IN DIE BERUfLIchE BILDUNG
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2012/13 nach teilbereichen der beruflichen Bildung und schulischem abschluss in %

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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der anteil der abiturientinnen und abiturienten betrug etwa 16 %. im schulberufssys-
tem stellten die schülerinnen und schüler mit mittlerem abschluss (For) mit 63,5 % 
den größten anteil. in das Übergangssystem wechselten 63 % schülerinnen und schü-
ler ohne allgemeinbildenden abschluss und weitere 22 % mit hauptschulabschluss. 

E.3 LEhRkRäftE AN BERUfLIchEN schULEN

im schuljahr 2012/13 waren 193 lehrerinnen und lehrer an den beruflichen schulen 
des landkreises beschäftigt: davon zwei drittel an den öffentlichen und ein drittel an 
den freien schulen. der anteil der Frauen betrug dabei 70 %. in teilzeit arbeiteten 31 % 
der lehrenden, wobei der teilzeitanteil an den beruflichen schulen in öffentlicher trä-
gerschaft etwas höher lag als an freien schulen. Zwei drittel der teilzeitbeschäftigten
waren Frauen. Für die schuljahre 2005/06 sowie 2009/10 bis 2012/13 ist die zahlen-
mäßige Entwicklung in abbildung E.6 dargestellt.51

 

im dargestellten Zeitraum ist ein rückgang der beschäftigten lehrerinnen und lehrer 
um etwa 30 Prozentpunkte zu verzeichnen. dieser erklärt sich hauptsächlich durch 
einen entsprechenden rückgang der schülerzahlen im gleichen Zeitraum.

51 Für die schuljahre 2006/07 bis 2008/09 liegen keine daten vor.
52 Für die Jahre 2006/07 bis 2008/09 liegen die daten nicht vor.

ABBILDUNG E.6: LEhRENDE AN BERUfLIchEN schULEN IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2005/06 / 2009/10–2012/1352

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

Berufliche Bildung
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E.4 ABsoLVENtEN UND ERwoRBENE schULIschE ABschLüssE
VoN BERUfLIchEN schULEN

chancen am arbeitsmarkt sind stark abhängig von den erworbenen allgemeinbilden-
den und beruf lichen abschlüssen. nicht zu Ende geführte berufliche Bildungsgänge 
stellen oftmals einen Bruch in der Bildungsbiografie junger menschen dar, der sich 
sowohl auf die individuellen chancen als auch auf das Fachkräftepotenzial der region 
problematisch auswirken kann. 

ABsoLVENtEN UND ABGäNGER BERUfLIchER BILDUNGsGäNGE

am Ende des schuljahres 2012 verließen 1.379 schülerinnen und schüler die beruf-
lichen schulen, knapp 13 % davon ohne abschlusszeugnis (land Brandenburg: 13,5 %). 

 

Etwa 62 % der abgänger ohne abschlusszeugnis sind männlichen geschlechts. die 
Zahlen bewegten sich mit ausnahme des schuljahres 2007/08, in dem der Jungenanteil 
lediglich 50 % betrug, um die 70 %.

schULIschE ABschLüssE IN DER BERUfLIchEN BILDUNG

an beruflichen schulen können neben den beruflichen abschlüssen auch schulische 
abschlüsse nachgeholt beziehungsweise höherwertige abschlüsse erworben werden. 
Für Jugendliche, die keinen allgemeinbildenden schulischen abschluss erworben ha-
ben, bietet sich an den beruflichen schulen die chance, diesen im rahmen einer 
Berufsausbildung oder auch in maßnahmen des Übergangssystems nachzuholen. an 
Fachoberschulen wird der abschluss der Fachhochschulreife angeboten. an den beruf-
lichen gymnasien kann die allgemeine hochschulreife erworben werden.

Berufliche Bildung

ABBILDUNG E.7 ENtwIckLUNG DER ABsoLVENtEN UND ABGäNGER BERUfLIchER BILDUNGsGäNGE
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2004/05–2011/12 nach erfolgreichem abschluss

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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insgesamt 307 schülerinnen und schüler nutzten im schuljahr 2011/12 die beruf-
lichen schulen zum Erwerb eines allgemeinbildenden schulabschlusses.

ALLGEMEINBILDENDE
schULABschLüssE 

INsGEsAMt

DAVoN

hAUptschUL-
ABschLUss

MIttLERER
ABschLUss

fAchhoch-
schULREIfE

2011/12
männlich

weiblich

insgesamt

159

148

307

90

25

115

23

31

54

46

92

138

2010/11

männlich

weiblich

insgesamt

191

164

355

90

46

136

52

50

102

49

68

117

2009/10

männlich

weiblich

insgesamt

253

166

419

116

24

140

58

37

95

79

105

184

2008/09

männlich

weiblich

insgesamt

275

168

443

143

32

175

52

37

89

80

99

179

2007/08

männlich

weiblich

insgesamt

240

207

447

107

36

143

60

70

130

73

101

174

2006/07

männlich

weiblich

insgesamt

262

234

496

111

50

161

68

84

152

83

100

183

2005/06

männlich

weiblich

insgesamt

264

210

474

90

30

120

90

85

175

84

95

179

2004/05

männlich

weiblich

insgesamt

263

226

489

105

60

165

68

65

133

90

101

191

aus den daten geht hervor, dass die beruflichen schulen mit den Bildungsgängen, 
die zu einem allgemeinbildenden schulabschluss führen, ein wichtiges angebot im 
landkreis bereithalten. so kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass 
die 115 jungen Frauen und männer, die im schuljahr 2011/12 den hauptschulab-
schluss nachgeholt haben, zuvor keinen allgemeinbildenden schulabschluss erlangt 
hatten. Betrachtet man die Zahlen im Zeitverlauf von 2004/05 bis 2011/12, holten 
durchgängig mehr männliche als weibliche Jugendliche einen hauptschulabschluss 
(BBr/EBr) nach und mehr weibliche als männliche Jugendliche erwarben die Fach-
hochschulreife.

Berufliche Bildung

tABELLE E.1: AN BERUfLIchEN schULEN DEs LANDkREIsEs BARNIM
ERwoRBENE ALLGEMEINBILDENDE schULABschLüssE
schuljahr 2004/05–2011/12 nach abschluss und geschlecht

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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E.5 DUALE BERUfsAUsBILDUNG

am 30.06.2012 gab es im landkreis Barnim 1.849 auszubildende in der dualen Be-
rufsausbildung53. anteilig an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am ar-
beitsort ergab dies eine sogenannte ausbildungsquote von 4,1 % (land Brandenburg: 
3,6 %).

stIchtAG ANZAhL
AUsZUBILDENDE

AUsBILDUNGqUotE 
BARNIM

AUsBILDUNGsqUotE 
LAND BRANDENBURG

ANZAhL BEtRIEBE MIt 
AUsZUBILDENDEN 54 

30.06.2012 1.849 4,1 % 3,6 % -

30.09.2011 2.477 5,5 % 4,7 % 701

30.09.2010 2.762 6,3 % 5,3 % 759

30.09.2009 2.954 6,8 % 6,0 % 780

30.09.2008 3.148 7,3 % 6,5 % 828

30.09.2007 3.375 7,9 % 7,0 % 804

30.09.2006 3.141 7,5 % 7,1 % 799

31.12.2005 3.079 7,7 % 7,6 % 783

Berufliche Bildung

Foto: landkreis Barnim

53 am arbeitsort.
54 Betriebe mit sozialversicherungspflichtig beschäftigten auszubildenden (stand: 31.12. des Jahres).

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg; Bundesagentur für arbeit

tABELLE E.2: AUsZUBILDENDE AM ARBEItsoRt IM DUALEN AUsBILDUNGssystEM
IM LANDkREIs BARNIM
2005–2012 absolut und anteilig an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
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die anzahl der auszubildenden ging im betrachteten Zeitraum zurück. dagegen stieg 
die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten [vgl. kapitel B.2]. diese Ent-
wicklung ist auch für das land Brandenburg festzustellen. aus der datenlage ist nicht 
nachvollziehbar, ob die ursache im rückgang der nachfrage [vgl. abbildung E.9] oder 
in einer sinkenden ausbildungsbereitschaft liegt. Jedoch wird die nachfrage künftig 
wieder steigen.

dennoch lag die ausbildungsquote im landkreis Barnim zwischen 2005 und 2012 
durchweg höher als im landesdurchschnitt. 
differenziert nach Bildungsgängen, Berufsfeldern und Fachklassen verteilen sich die 
schülerinnen und schüler in der dualen ausbildung wie folgt:

Zur Beurteilung des dualen ausbildungsmarktes und der individuellen ausbildungs-
chancen ist es wichtig, aussagen zu den angebotenen ausbildungsstellen im Ver-
gleich zur anzahl der ausbildungsbewerber treffen zu können. die ausbildungsmarkt-
statistik der Bundesagentur für arbeit liefert hierzu entsprechende informationen: im 
Berichtsjahr55 2011/12 wandten sich im landkreis Barnim 1.031 Bewerberinnen und 
Bewerber für einen ausbildungsplatz an die agentur für arbeit oder die zugelassenen 
kommunalen träger. auf der angebotsseite meldeten arbeitgeber 954 freie Berufsaus-
bildungsstellen. 

Berufliche Bildung

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

ABBILDUNG E.8: schüLERINNEN UND schüLER IN DER DUALEN AUsBILDUNG
AN BERUfLIchEN schULEN IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2012/13 nach dem geschlecht sowie Bildungsgängen, Berufsfeldern und Fachklassen

55 Von oktober bis september des Folgejahres (für 2011/12 beispielsweise vom 01.10.2011 bis 30.09.2012).
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nachfolgend ist die Entwicklung dieser kennziffern vom ausbildungsjahr 2004/05 bis 
2011/12 dokumentiert:

 

die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist im betrachteten Zeitraum um 42 Pro-
zentpunkte zurückgegangen, gleichzeitig ist die Zahl der gemeldeten stellen leicht 
angestiegen. Während im ausbildungsjahr 2004/05 im durchschnitt noch 2,5 Bewerber 
auf einen ausbildungsplatz kamen, war das Verhältnis 2010/11 und 2011/12 nahezu 
ausgeglichen. der anteil außerbetrieblicher ausbildungsstellen an allen angebotenen 
stellen ging im betrachteten Zeitraum von 49 % auf 26 % zurück.

rein rechnerisch war es 2011 und 2012 möglich, fast allen Bewerberinnen und Be-
werbern eine duale ausbildung anzubieten. Jedoch bleiben jedes Jahr Bewerber, 
hierzu zählen auch die sogenannten altbewerber, unversorgt und ausbildungsstel-
len bleiben unbesetzt. am Ende des Berichtsjahres 2011/12 gab es im landkreis 
Barnim 54 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber und 49 unbesetzte Berufs-
ausbildungsstellen. die nachfolgende tabelle gibt die Entwicklung von 2004/05 bis 
2011/12 wieder.

Quelle: Bundesagentur für arbeit

ABBILDUNG E.9: AUsBILDUNGspLAtZBEwERBER UND ZU BEsEtZENDE AUsBILDUNGsstELLEN
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2004/05–2011/12

Berufliche Bildung
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2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Bestand an 
unbesetzten
Berufsaus-
bildungsstellen

5 29 16 9 23 44 73 49

Bestand an
unversorgten
Bewerbern

- - 178 144 131 56 67 54

die Zahl der nicht besetzten ausbildungsstellen stieg im betrachteten Zeitraum an. 
informationen über die anzahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber lie-
gen erst seit dem Berichtsjahr 2006/07 vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im 
gesamten Zeitraum ein rückgang, entsprechend der Entwicklung der ausbildungs-
platzbewerber [vgl. abbildung E.9], stattfand.

Quelle: Bundesagentur für arbeit

tABELLE E.3: UNBEsEtZtE BERUfsAUsBILDUNGsstELLEN sowIE UNVERsoRGtE BEwERBER
IM LANDkREIs BARNIM
schuljahr 2004/05–2011/12

Foto: landkreis Barnim

Berufliche Bildung
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wIchtIGE ERGEBNIssE kApItEL E

 an den zwei öffentlichen und den vier beruflichen schulen in freier trägerschaft 
verfügt der landkreis über ein breites spektrum beruflicher Bildungsgänge. an den 
öffentlichen beruflichen schulen werden drei Viertel aller schülerinnen und schüler 
von etwa zwei dritteln aller lehrerinnen und lehrer unterrichtet. 

 nach einem starken rückgang der schülerzahlen um 40 Prozentpunkte (von 2006–
2012) werden sich diese stabilisieren und wieder leicht ansteigen.

 das Verhältnis von angebotenen ausbildungsstellen und der durchschnittlichen Be-
werberanzahl beträgt aktuell fast eine ausbildungsstelle zu einer Bewerberin bezie-
hungsweise einem Bewerber. 

 Beachtenswert ist, dass im landkreis fast 69 % der schülerinnen und schüler eine 
duale ausbildung und 23 % eine ausbildung im schulberufssystem absolvieren. der 
anteil von schülerinnen und schülern im Übergangssystem hat sich kontinuierlich 
verringert und liegt derzeit bei 8 % (schuljahr 2012/13). 

 mehr als 11 % der ausbildungsanfängerinnen und -anfänger im dualen system ver-
fügen über keinen allgemeinbildenden schulabschluss. 36 % verfügen über einen 
hauptschulabschluss (BBr/EBr) (schuljahr 2012/13).

 der anteil an schülerinnen und schülern mit allgemeiner hochschulreife in der 
beruflichen Bildung war in den letzten Jahren eher gering. aktuell sind es 16 % im 
dualen ausbildungssystem (schuljahr 2012/13).

 Jährlich erwerben etwa 300 bis 450 schülerinnen und schüler einen schulabschluss 
an den beruf lichen schulen. 

 in der dualen ausbildung und im Übergangssystem befinden sich 20 % beziehungs-
weise 10 % mehr junge männer als Frauen. dagegen sind im schulberufssystem drei 
Viertel der lernenden Frauen.

 circa 13 % der abgänger beruflicher Bildungsgänge beenden die schulische oder 
berufliche ausbildung ohne abschlusszeugnis. mehr junge männer als Frauen sind 
betroffen. 

fAZIt

 strukturell ist die langfristige standortsicherung der beruflichen Bildungseinrich-
tungen, die stärkung der regionalen mittelständischen Wirtschaft sowie der Erhalt 
und die schaffung von ausbildungsstellen von größter Bedeutung zur sicherung des 
Fachkräftebedarfs in der region.

 das system der dualen ausbildung ist eindeutig eine stärke der Bildungslandschaft 
im Barnim. Bei künftig zu erwartenden steigenden Zahlen von schulabsolventen 
ist ein ausbau des lehrstellenangebots und die gewährleistung der theoretischen 
ausbildung an den beruflichen schulen im landkreis von großer Bedeutung. 

Berufliche Bildung
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 Positiv zu bewerten ist die rückläufige Entwicklung des anteils der schülerinnen 
und schüler im Übergangssystem. um zu erreichen, dass alle ausbildungssuchen-
den jungen menschen einen ausbildungsplatz in der dualen ausbildung oder im 
schulberufssystem erhalten können, ist es notwendig, ein lehrstellenangebot im 
Verhältnis 1 zu 1 aufrechtzuerhalten und die anzahl der schülerinnen und schüler 
ohne schulabschluss weiter zu senken [vgl. kapitel d.6].

 der regionale ausbildungsmarkt und die beruflichen schulen bieten auch den jun-
gen menschen chancen, deren Bildungsbiografie Brüche oder lücken aufweist. die-
se integrative komponente, die die derzeitige ausbildungssituation mit sich bringt, 
könnte für Jugendliche mit schlechteren ausgangslagen auch künftig Zugänge zum 
ersten arbeitsmarkt ermöglichen. 

 um das Ziel der Bildungsinitiative Barnim „alle Jugendlichen erreichen einen Berufs-
abschluss“ zu erreichen, müssen die schülerinnen und schüler über kompetenzen 
verfügen, die eine erfolgreiche Berufsausbildung ermöglichen. Von entscheiden-
der Bedeutung sind eine frühzeitige Berufs orientierung, eine enge Zusammenarbeit 
zwischen beruflicher schule und ausbildungsbetrieb sowie konkrete Perspektiven 
in der region für die dauerhafte Beschäftigung der jungen menschen nach dem 
abschluss ihrer ausbildung. gleichzeitig kann so ein wichtiger Beitrag zur Fachkräf-
tesicherung geleistet werden. 

 die gründe für ausbildungsabbrüche und das nichterreichen eines Berufsabschlus-
ses sollten weitergehend branchenspezifisch untersucht werden.

 um den Fachkräftebedarf zu sichern, sollten schülerinnen und schüler verstärkt für 
eine ausbildung in den beruflichen Bildungseinrichtungen des landkreises gewor-
ben werden.

Berufliche Bildung
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ExkURs:
stUDIEREN IM LANDkREIs BARNIM



108

ExkURs: stUDIEREN IM LANDkREIs BARNIM -
DIE hochschULE füR NAchhALtIGE ENtwIckLUNG (fh) EBERswALDE

seit dem 1. april 1992 wird an der Fachhochschule Eberswalde an den standorten 
stadtcampus und Waldcampus gelehrt und geforscht. im Jahre 2010 erfolgte die um-
benennung in hochschule für nachhaltige Entwicklung (Fh). in den 22 Jahren ihres 
Bestehens sind die Bewerber- und studierendenzahlen stetig gewachsen. im Winter-
semester 2012/13 waren in 16 studiengängen an vier Fachbereichen circa 2.000 stu-
dierende eingeschrieben, die von 270 mitarbeiterinnen und mitarbeitern (darunter 
54 Professorinnen und Professoren) betreut werden. 

die Fachbereiche sind:

 Wald und umwelt,
 holztechnik,
 landschaftsnutzung und naturschutz,
 nachhaltige Wirtschaft.

tRADItIoN UND INNoVAtIoN 

aus der tradition der ehemaligen Forstakademie, an der seit dem 18. Jahrhundert 
Forst-, holz- und Bodenwissenschaften betrieben wurden, entwickelte die hochschule 
ein markantes Profil, das tradi tion und Zukunft miteinander verbindet. Junge themen-
gebiete, wie erneuerbare Energien, regionalmanagement, anpassung an den klima-
wandel, nachhaltige Wirtschaft oder nachhaltiger tourismus, stehen ebenso auf dem 
lehrplan wie Forstwirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, holztechnik und naturschutz. 
im Jahr 2010 wurde die hochschule vom europäischen gemeinschaftssystem für um-
weltmanagement und umweltbetriebsprüfung (Emas) für ihr vorbildliches umwelt-
management ausgezeichnet.56

ABBILDUNG ExkURs 1: ENtwIckLUNG DER ANZAhL DER stUDIERENDEN AN DER hNE (fh)
Wintersemester 1992/93–2012/13

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg, hnE Eberswalde

Exkurs: studieren im Landkreis Barnim

56 Vgl.: http://www.emas.de/aktuelles/emas-award/emas-award-2010/ (letzter Zugriff: 03.04.2013).
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ENtwIckLUNG DER ANZAhL DER stUDIERENDEN 

im Wintersemester 2012/13 waren 2.033 studierende an der hnE eingeschrieben. 
Während 1992/93 im ersten Bestehensjahr der Fachhochschule 85 % der studieren-
den männlich waren, sind seit dem Wintersemester 2008/09 mehr Frauen als männer 
immatrikuliert [vgl. abbildung Exkurs 2]. aktuell stammt der größte teil der studie-
renden mit knapp 30 % aus Berlin57, 24 % erwarben ihre Zugangsberechtigung im 
land Brandenburg, 42 % im restlichen Bundesgebiet und 4 % im ausland. 

 

stANDoRtBEZUG, NAchhALtIGkEIt UND foRschUNG 

die regionale Einbettung des Wissenschaftsbetriebes in netzwerke aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, kultur, Verwaltung und Politik ist teil des hochschulkonzepts und findet 
ihren ausdruck unter anderem in Veranstaltungen wie dem tag der offenen tür, dem 
campusfest in Verbindung mit dem stadtfest „FinE“ in Eberswalde und der kinder-
uni. alle studiengänge besitzen ein der nachhaltigkeit verpflichtetes Profil und sind 
umfangreich und vielfältig in der Forschung aktiv. als eine der forschungsstärksten 
Fachhochschulen in deutschland arbeitet die hnE mit zahlreichen regionalen und 
internationalen Partnern zusammen. 

57 die herkunft der studierenden kann lediglich anhand des orts des Erwerbs der hochschulzugangsberechtigung 
nachvollzogen werden.

ABBILDUNG ExkURs 2: ENtwIckLUNG DER GEschLEchtERANtEILE DER stUDIERENDEN
AN DER hNE (fh)
Wintersemester 1992/93–2012/13

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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f. ERwAchsENENBILDUNG UND BERUfLIchE wEItERBILDUNG
IM RAhMEN DER ANGEBotE DER kREIsVoLkshochschULE
DEs LANDkREIsEs BARNIM

lebensbegleitendes lernen im Erwachsenenalter gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
um die individuellen lebenschancen sowie die innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
der region aufrechtzuerhalten und auszubauen, wird es immer stärker notwendig, die 
kenntnisse und Fähigkeiten der Bürgerinnen und Bürger ein leben lang zu erweitern.

Bildung im lebenslauf erfolgt durch die Wechselwirkung von formaler, non-formaler 
und informeller Wissensaneignung. 
Formale Bildung ist gekennzeichnet durch die teilnahme an anerkannten beziehungs-
weise regulären Bildungsgängen. am Ende steht oft ein offizielles Zertifikat oder ein 
anerkannter abschluss. sie erfolgt häufig zum Zwecke der chancenerhöhung auf dem 
arbeitsmarkt. non-formale Bildung kennzeichnet lernaktivitäten in nicht formalisier-
ten Bildungsstrukturen. informelle Bildung ist jegliche Form von lernen im alltag, am 
arbeitsplatz, in der Familie und in der Freizeit. sie ist in Bezug auf lernziele, lernzeit 
und lernförderung nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. 

im hier vorgelegten ersten Bildungsbericht wird, als Einstieg in das thema Weiter- und 
Erwachsenenbildung, das Weiterbildungsangebot der kreisvolkshochschule Barnim 
dargestellt. anschließend werden die studiengänge des Zweiten Bildungsweges näher 
betrachtet.

Erwachsenenbildung und berufliche weiterbildung

Foto: photocase
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die grundlage bilden die daten der kVhs Barnim sowie des deutschen instituts für 
Erwachsenenbildung (diE). die leistungen anderer akteure und anbieter der Erwach-
senen- und Weiterbildung im landkreis werden in der künftigen Berichterstattung 
einbezogen und dargestellt. 

die kreisvolkshochschule Barnim gliedert sich räumlich in zwei regionalstellen. die 
regionalstelle in Eberswalde befindet sich am Bildungsstandort Finow, die regional-
stelle Bernau seit dem sommer 2012 im Bürgerhaus in der Bernauer Jahnstraße. Zusätz-
lich werden kurse im Paulus-Praetorius-gymnasium in Bernau bei Berlin durchgeführt.

in umsetzung des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes (BbgWBg) werden in 
folgenden themenbereichen Weiterbildungen angeboten:

 Politik, gesellschaft und umwelt,
 kultur und gestalten,
 gesundheit,
 sprachen,
 arbeit und Beruf sowie 
 grundbildung (inklusive Zweiter Bildungsweg).

die kreisvolkshochschule hat im rahmen ihres gesamtangebots Programmbereiche 
definiert, die es ermöglichen, die Bildungsangebote zielgruppenspezifisch und be-
dürfnisorientiert anzubieten und zu kommunizieren. dies sind die Bereiche

 Familienbildung,
 Jugend-Vhs sowie
 seniorenbildung.

„Bildung auf Bestellung“ ist eine weitere angebotsform der kVhs. diese richtet sich 
speziell an Firmen, Verwaltungen und Vereine. unabhängig vom regulären kursan-
gebot werden nach einzelner absprache zeitlich, räumlich und thematisch flexible 
Bildungs- und Weiterbildungsangebote bereitgestellt. 

in umsetzung der Bildungsinitiative Barnim wurden unter dem dach der kreisvolks-
hochschule 
 die Fortbildungsakademie für Pädagoginnen und Pädagogen und 
 das medienzentrum 
gegründet. 

die Fortbildungsakademie wird ab dem schuljahr 2013/14 zu pädagogischen schwer-
punktthemen bedarfsgerechte Weiterbildungen für lehrerinnen und lehrer, Erziehe-
rinnen und Erzieher und weiteres Fachpersonal aus pädagogischen arbeitsbereichen 
anbieten. der aktuelle schwerpunkt liegt im Bereich medienbildung. 

das medienzentrum stellt allen Bildungseinrichtungen im landkreis digitale und her-
kömmliche medien zur Verfügung. den lehrerinnen und lehrern steht hier eine da-
tenbank zur Verfügung, deren medien für die unterrichtsgestaltung, die Weiterbildung 
und Qualifizierung genutzt werden können.

Erwachsenenbildung und berufliche weiterbildung
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f.1 wEItERBILDUNGsANGEBotE DER kREIsVoLkshochschULE 

im Jahr 2012 wurden 414 kurse durchgeführt, an denen 3.181 Personen teilnahmen. 
Zusätzlich wird eine Vielzahl von Einzelveranstaltungen realisiert.
die Entwicklung der anzahl der angebote und der teilnehmerzahlen wird aus der 
folgenden abbildung ersichtlich:
 

der anteil der kursteilnehmerinnen und kursteilnehmer an dem Bildungsgang „Zwei-
ter Bildungsweg“ an der gesamtzahl aller kursteilnehmerinnen und kursteilnehmer 
beläuft sich auf etwa 3,5 %. 
Zu beachten ist, dass die kurs- und teilnehmerzahlen seit 2009 deutlich zugenommen 
haben, insbesondere im letzten betrachteten Jahr. in der regionalstelle Bernau werden 
etwa zwei drittel des gesamten kursangebots realisiert, in der regionalstelle Ebers-
walde ein drittel (2011).
diese prozentuale Verteilung entspricht in etwa auch den Bevölkerungsanteilen des 
Berliner umlandes und des weiteren metropolenraums.

im Jahr 2002 war das Verhältnis der angebotenen kurse bezogen auf die regionalen 
teilgebiete noch umgekehrt (63 % regionalstelle Eberswalde und 37 % regionalstelle 
Bernau). allerdings ist anzumerken, dass aus dem nutzungsverhalten keine rück-
schlüsse auf den Wohnort der teilnehmerinnen und teilnehmer gezogen werden 
können.

die folgende abbildung stellt die anteile der inhaltlichen themenbereiche nach unter-
richtsstunden am gesamtangebot der kreisvolkshochschule dar: 

Erwachsenenbildung und berufliche weiterbildung

ABBILDUNG f.1: kURsE sowIE tEILNEhMERINNEN UND tEILNEhMER
AN DER kREIsVoLkshochschULE BARNIM 
2000–2012

Quelle: kreisvolkshochschule Barnim; deutsches institut für Erwachsenenbildung (diE) 
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Quelle: kreisvolkshochschule Barnim; deutsches institut für Erwachsenenbildung (diE)

ABBILDUNG f.2: ANtEILE AN UNtERRIchtsstUNDEN AN DER kREIsVoLkshochschULE BARNIM
2005–2011 nach themenbereichen

in %

Erwachsenenbildung und berufliche weiterbildung

Foto: landkreis Barnim
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deutlich wird, dass die Bereiche sprachen und grundbildung dominieren. allerdings 
ist im betrachteten Zeitraum beim inhaltlichen themenbereich sprachen ein antei-
liger rückgang um 15 Prozentpunkte zu verzeichnen, während der Bereich grundbil-
dung seit 2005 um 25 Prozentpunkte gestiegen ist. Ein vergleichsweise geringer anteil 
der gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer aus dem Bereich grundbildung benötigt 
einen vergleichsweise hohen unterrichtsaufwand. Ein wichtiger grund ist das inten-
sive curriculum der Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges.
in der folgenden abbildung wird die Entwicklung der teilnehmerzahlen differenziert 
nach den regional stellen der kVhs dargestellt. 

Erwachsenenbildung und berufliche weiterbildung

ABBILDUNG f.3: kURstEILNEhMERINNEN UND -tEILNEhMER
AN DER kREIsVoLkshochschULE BARNIM
2001–2011 nach regionalstellen

Quelle: kreisvolkshochschule Barnim

Foto: fotolia



117

durchschnittlich 74 % der kursteilnehmenden sind Frauen. hinsichtlich der alters-
verteilung der teilnehmerinnen und teilnehmer im Jahr 2011 gibt die folgende ab-
bildung auskunft: 

die altersgruppen, die das kursangebot vorrangig nutzen, sind die 35- bis unter 
50-Jährigen sowie die 50- bis unter 65-Jährigen. Betrachtet man die altersstruktur 
der kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in Bezug auf die ausgewählten themenbe-
reiche, fällt auf, dass die 18- bis unter 25-Jährigen das angebot der kreisvolkshoch-
schule vor allem im Bereich der grundbildung (beispielsweise zum Erwerb be -
zie hungsweise nachholen von schulabschlüssen) nutzen. Ähnliches – auf etwas ge -
ringerem niveau – trifft auch für die 25- bis unter 35-Jährigen zu. 

die kurse im themenbereich Politik werden vorrangig von der altersgruppe der 35- bis 
unter 50-Jährigen belegt, kurse im Bereich gesundheit dagegen besonders von den 
50- bis unter 65-Jährigen. Bemerkenswert ist im Bereich arbeit und Beruf eine starke 
Frequentierung durch die über 65-Jährigen, die insbesondere computerkurse belegen. 

Erwachsenenbildung und berufliche weiterbildung

ABBILDUNG f.4: ALtERsstRUktUR DER kURstEILNEhMERINNEN UND -tEILNEhMER
AN DER kREIsVoLkshochschULE BARNIM
2011 insgesamt und Bereich grundbildung

in %

Quelle: kreisvolkshochschule Barnim
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f.2 stUDIENGäNGE DEs ZwEItEN BILDUNGswEGEs 

das angebot zum nachträglichen Erwerb oder der Erweiterung von schulabschlüssen, 
der sogenannte Zweite Bildungsweg (ZBW), besteht in der regionalstelle Eberswalde. 
hier erhalten Erwachsene die möglichkeit, schulabschlüsse der sekundarstufe i und ii
der allgemeinbildenden schulen zu erlangen. durch anwesenheitspflichtige kurse in 
den abendstunden wird auch arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern ermöglicht, 
diese angebote berufsbegleitend wahrzunehmen.
Zum Erwerb eines abschlusses der sekundarstufe i müssen ein schuljahr lang 17 
beziehungsweise 20 unterrichtsstunden je Woche belegt werden. Für den Erwerb des 
abiturs (sekundarstufe ii) werden über drei Jahre 22 unterrichtsstunden je Woche 
veranschlagt. 
in der folgenden abbildung ist die Entwicklung der teilnehmerzahlen seit dem schul-
jahr 2005/06 dargestellt:

die teilnehmerzahlen insgesamt sind im betrachteten Zeitraum angestiegen und er -
reichten einen vorläufigen höchstwert im schuljahr 2010/11. tendenziell nehmen mehr 
männer als Frauen das angebot „Zweiter Bildungsweg“ wahr. dieser sachverhalt ent-
spricht der tatsache, dass größtenteils männliche schulabgänger die allgemeinbil-
denden schulen ohne schulabschluss oder mit einfachen abschlüssen verlassen. 

kurse der sekundarstufe ii werden seit 2008/09 durchgeführt. die Verabschiedung der 
ersten abiturien tinnen und abiturienten erfolgte im sommer des Jahres 2011. 

ABBILDUNG f.5: stUDIERENDE IM ZwEItEN BILDUNGswEG
AN DER kREIsVoLkshochschULE BARNIM
schuljahr 2006/07–2012/13 nach geschlecht

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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anhand der absolventenzahlen in den unterschiedlichen kursen sowie den entspre-
chenden abschlüssen kann das Verhältnis von teilnehmerinnen und teilnehmern zu 
den abschlüssen ermittelt werden.
im dargestellten Zeitraum wurden folgende schulische abschlüsse realisiert: 

schULJAhR BERUfs-
BILDUNGs-

REIfE

BERUfs-
BILDUNGs-

REIfE

fAchoBER-
schULREIfE

fAchoBER-
schULREIfE

ALLGEMEINE
hochschUL-

REIfE

ALLGEMEINE 
hochschUL-

REIfE
tEILNEhMER ABschLüssE tEILNEhMER ABschLüssE tEILNEhMER ABschLüssE

2011/12 27 1 41 31 5 5

2010/11 32 7 50 28 12 7

2009/10 33 4 50 27

2008/09 22 5 42 28

2007/08 21 6 50 25

2006/07 23 7 25 15

2005/06 2 13

Während im betrachteten Zeitraum im kurs zur Erlangung der Berufsbildungsreife 
maximal 30 % der studierenden den angestrebten abschluss erlangen, sind es bei der 
Fachoberschulreife zwischen 50 % und 75 %. 

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg

tABELLE f.1: stUDIERENDENZAhLEN UND ERwoRBENE ABschLüssE IN BILDUNGsGäNGEN
DEs ZwEItEN BILDUNGswEGEs AN DER kREIsVoLkshochschULE BARNIM
schuljahr 2006/07–2011/12

ABBILDUNG f.6: stUDIERENDE IM ZwEItEN BILDUNGswEG
AN DER kREIsVoLkshochschULE BARNIM
schuljahr 2006/07–2012/13 nach sekundarstufen

Quelle: amt für statistik Berlin-Brandenburg
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wIchtIGE ERGEBNIssE kApItEL f

 die anzahl der kursteilnehmerinnen und kursteilnehmer war vom Jahr 2002 bis zum 
Jahr 2009 rückläufig. seit 2010 ist die teilnahme um 34 Prozentpunkte gestiegen.

 die anzahl der teilnehmerinnen und teilnehmer des Zweiten Bildungsweges ist 
von 76 studierenden im schuljahr 2008/09 auf 104 im schuljahr 2012/13 angestie-
gen. tendenziell nehmen mehr männer als Frauen dieses angebot wahr.

 circa 50 % aller leistungsangebote der kVhs werden von teilnehmerinnen und teil-
nehmern ab dem 50. lebensjahr genutzt. auffällig ist der geringe anteil der unter 
35-Jährigen mit etwa 20 %. Bildungsangebote im Bereich der grundbildung werden 
vorrangig durch Jugendliche und junge Erwachsene genutzt. die Erfolgsquote die-
ser Bildungsgänge ist insbesondere bei den kursen zur Erlangung der Berufsbil-
dungsreife mit circa 30 % zu gering.

 mit der Fortbildungsakademie und dem medienzentrum wurden unter dem dach 
der kVhs strukturen geschaffen, die es ermöglichen, ressourcen für die Weiterbil-
dungsangebote, die Qualifizierungsangebote für Pädagoginnen und Pädagogen und 
für die studiengänge des Zweiten Bildungsweges zu bündeln. 

fAZIt 

die kreisvolkshochschule ist mit ihrem leistungsspektrum ein wichtiger regionaler 
anbieter im Bereich der Weiterbildung. sie hält ein vielfältiges angebot für unter-
schiedliche Zielgruppen vor. Einen schwerpunkt bilden dabei die Bildungsgänge des 
Zweiten Bildungsweges. die möglichkeit des Erwerbs oder der Erweiterung schuli-
scher abschlüsse an der kreisvolkshochschule soll künftig noch stärker ausgebaut 
werden. Es sollte geprüft werden, ob der Einsatz digitaler lehr- und lernmethoden 
mit weniger Präsenzpflicht geeignet ist, um die teilnehmerzahlen junger Erwachsener 
sowie die Erfolgsquote bezogen auf erreichte abschlüsse zu erhöhen.

der geringe anteil unter 25-jähriger kursteilnehmerinnen und kurseilnehmer weist 
darauf hin, dass die angebote der Jugend-Vhs inhaltlich und methodisch weiterent-
wickelt und aktiver beworben werden sollten. 

Zu den hauptnutzern der angebote der kreisvolkshochschule gehören Frauen und 
männer, die älter als 50 Jahre sind. insbesondere arbeitsmarktrelevante kurse sollten 
stärker genutzt werden, um zu erreichen, dass die Zielgruppe den sich verändernden 
beruflichen anforderungen bis zum Erreichen des rentenalters gerecht wird.
das Programm „Bildung auf Bestellung“ bietet für unternehmen gute Vorausset-
zungen.

Erwachsenenbildung und berufliche weiterbildung
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ALLGEMEINE ANMERkUNGEN ZUM kApItEL f

neben den Bildungsangeboten der kreisvolkshochschule gibt es weitere akteure und 
Einrichtungen, die leistungen im Bereich der Weiter- und Erwachsenenbildung anbie-
ten. die datenlage ist heterogen und sehr lückenhaft. Zu dieser Bildungsphase gibt 
es keine flächendeckende zentrale (amtliche) statistik, die alle oder zumindest die 
wichtigsten Bereiche der Erwachsenenbildung bedient. die regionalen Zuschnitte von 
Weiterbildungsangeboten und Weiterbildungseinrichtungen stimmen häufig nicht mit 
politisch-administrativen strukturen überein, so dass gesicherte aussagen zum land-
kreis Barnim schwer zu treffen sind. 

Foto: photocase

Erwachsenenbildung und berufliche weiterbildung
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ABküRZUNGsVERZEIchNIs

ahr allgemeine hochschulreife
Bbgschulg Brandenburgisches schulgesetz
BbgWBg Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz
BBr Berufsbildungsreife
BiB Bildungsinitiative Barnim 
Bista Bildungsstandards
diE deutsches institut für Erwachsenenbildung in Bonn
EBr Erweiterte Berufsbildungsreife
Ek Erweiterungskurs
Emas European Eco-management and audit scheme
Fh Fachhochschule
Flex Flexible Eingangsphase
For Fachoberschulreife
gk grundkurs
hnEE hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
isQ institut für schulqualität der länder Berlin und Brandenburg e. V.
Jst Jahrgangsstufe
kistE kindersprachtest für das Vorschulalter
kita kindertagesstätte
kitag kindertagesstättengesetz
kmk kultusministerkonferenz
kVhs kreisvolkshochschule
lugV landesamt für umwelt, gesundheit und Verbraucherschutz
mBJs ministerium für Bildung, Jugend und sport des landes Brandenburg
n insgesamt (grundgesamtheit)
osZ oberstufenzentrum
ot ortsteil
Pisa Programme for international student assessment
rWk regionaler Wachstumskern
sEk sekundarstufe
sgB ii sozialgesetzbuch Zweites Buch (grundsicherung für arbeitssuchende) 
VEra Vergleichsarbeiten
Vhs Volkshochschule
WEsPE Wir Erzieherinnen schätzen den sprachstand unserer kinder ein

Anhang
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ABBILDUNGs- UND tABELLENVERZEIchNIs

ABBILDUNGEN

abbildung B.1:  landkreis Barnim nach der Verwaltungsstruktur
 und den regionalbereichen

abbildung B.2:  Bevölkerung des landkreises Barnim
 1990–2030 (stichtag 31.12.)

abbildung B.3:  anteil ausländischer Bevölkerung im landkreis Barnim
 2005–2011 in %

abbildung B.4: anteile der Bevölkerung im landkreis Barnim
 und im land Brandenburg
 31.12.2011 nach altersgruppen in %

abbildung B.5: Bevölkerungsgewinne bzw. -verluste
 2011 bis 2030 nach der Verwaltungsstruktur in %

abbildung B.6:  anteile der Bevölkerung im landkreis Barnim
 31.12.2011 und 31.12.2030 nach altersgruppen in %

abbildung B.7:  arbeitslosenquoten im Jahresdurchschnitt
 2005–2012 landkreis Barnim (insgesamt und nach geschlecht)
 und land Brandenburg (insgesamt) in %

abbildung B.8:  arbeitslosenquoten der 15- bis unter 25-Jährigen
 Jahresdurchschnitt 2005–2011 landkreis Barnim
 und land Brandenburg in %

abbildung B.9: arbeitslosenraten nach Verwaltungsstruktur
 31.12.2011 in %

abbildung B.10: anteil der langzeitarbeitslosen an allen arbeitslosen
 Jahresdurchschnitt 2011 nach der Verwaltungsstruktur in %

abbildung B.11: sgB-ii-Quoten
 Jahresdurchschnitt 2005–2012 landkreis Barnim
 (gesamt und nach regionalbereichen),
 land Brandenburg und deutschland in % 

abbildung B.12: sgB-ii-Quoten insgesamt und nach altersgruppen
 Jahresdurchschnitt 2011 nach der Verwaltungsstruktur in %

abbildung c.1: standorte der kindertagesstätten im landkreis Barnim
 stand 01.03.2011

Anhang
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abbildung c.2:  kindertagesbetreuungseinrichtungen und kapazitäten
 im landkreis Barnim
 2006–2012

abbildung c.3:  kindertageseinrichtungen nach Verwaltungseinheiten
 stand 01.03.2012

abbildung c.4: Betreute kinder in tageseinrichtungen und tagespflege
 im landkreis Barnim
 2006–2012

abbildung c.5:  Betreuungsquoten im landkreis Barnim
 2006–2012 nach altersgruppen in %

abbildung c.6:  kinder in tagesbetreuung mit mindestens einem Elternteil
 nichtdeutscher herkunft
 2006–2012 landkreis Barnim

abbildung c.7:  Betreuungsumfang der kinder in tagesbetreuung
 stand 01.03.2012 landkreis Barnim nach altersgruppen in %

abbildung c.8: Personal in der kindertagesbetreuung im landkreis Barnim
 2006–2012 

abbildung c.9: altersstruktur des Personals in der kindertagesbetreuung
 2010–2012 landkreis Barnim nach altersgruppen in %

abbildung c.10: anteil von kindern mit sprachauffälligkeiten
 Vorschuljahrgänge 2008/09–2011/12 landkreis Barnim
 und land Brandenburg in %

abbildung c.11: anteil von kindern mit sprachauffälligkeiten
 Vorschuljahrgang 2011/12 nach Verwaltungsstruktur in %

abbildung c.12: anteil von kindern mit sprachauffälligkeiten
 bei der schuleingangsuntersuchung
 Vorschuljahrgänge 2006/07–2011/12 landkreis Barnim
 (nach regionalbereichen) und land Brandenburg in %

abbildung c.13: geschlechteranteile bei den kindern
 mit sprachauffälligkeiten
 Vorschuljahrgänge 2006/07–2011/12 landkreis Barnim in %

abbildung c.14: maßnahmen der Förderung
 Vorschuljahrgang 2010/11 landkreis Barnim

abbildung c.15: maßnahmen der Förderung
 Vorschuljahrgänge 2007/08–2010/11 landkreis Barnim

Anhang
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abbildung c.16: Einschülerinnen und Einschüler nach Einschulungsstatus
 Einschulungsjahrgänge 2006/07–2012/13 landkreis Barnim

abbildung c.17: anteil der spät eingeschulten kinder
 an allen Einschülerinnen und Einschülern
 Einschulungsjahrgänge 2005/06–2012/13 landkreis Barnim,
 land Brandenburg und deutschland in %

abbildung c.18: kinder nach status der Einschulung 
 schuljahr 2005/06–2012/13 landkreis Barnim

abbildung c.19: geschlechteranteile bei den spät eingeschulten kindern
 Einschulungsjahrgänge 2005/06–2012/13 landkreis Barnim in %

abbildung d.1: schulstandorte im landkreis Barnim 
 stand schuljahr 2012/13

abbildung d.2: Entwicklung der schülerzahlen an allgemeinbildenden schulen
 schuljahr 1996/97–2012/13 landkreis Barnim

abbildung d.3:  Prognose altersgruppe der 6- bis unter 18-Jährigen
 2014–2030 landkreis Barnim und regionalbereiche

abbildung d.4:  Plätze in der ganztagsbetreuung im landkreis Barnim
 schuljahr 2005/06–2012/13 absolut und anteilig in %

abbildung d.5:  anteilige Entwicklung der ganztagsplätze im landkreis Barnim 
schuljahr 2005/06–2012/13 nach der schulform in %

abbildung d.6:  anzahl der lehrenden im landkreis Barnim
 schuljahr 2005/06–2012/13 nach der schulform

abbildung d.7: altersstruktur der lehrenden im landkreis Barnim
 schuljahr 2005/06 und 2012/13 in %

abbildung d.8: Verteilung der schülerinnen und schüler
 der klassenstufe 7 nach der schulform
 schuljahr 2012/13 landkreis Barnim und regionalbereiche in %

abbildung d.9: Wechsel von und an Förderschulen im landkreis Barnim
 schuljahr 2012/13

abbildung d.10: VEra-8-resultate im Vergleich
 schuljahr 2009/10 Fach deutsch (lesen) in %

abbildung d.11: anzahl der schulabsolventen und -abgänger
 im landkreis Barnim
 schuljahr 2005/06–2011/12

Anhang
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abbildung d.12: anteile der schulabschlüsse an allen schulabsolventen
 und -abgängern im landkreis Barnim
 schuljahr 2005/06–2011/12 nach schulform in %

abbildung d.13: anteile der schulabschlüsse an allen schulabsolventen
 und -abgängern
 schuljahr 2010/11 landkreis Barnim, land Brandenburg
 und deutschland in %

abbildung E.1: Entwicklung der schülerzahlen an beruflichen schulen
 im landkreis Barnim
 schuljahr 2006/07–2012/13 nach trägerschaft

abbildung E.2: Verteilung der schülerschaft an beruflichen schulen
 im landkreises Barnim
 schuljahr 2006/07–2012/13 nach teilbereichen
 der beruflichen Bildung in %

abbildung E.3: geschlechterverteilung der schülerschaft
 an beruflichen schulen im landkreis Barnim
 schuljahr 2012/13 nach teilbereichen
 der beruflichen Bildung in %

abbildung E.4:  Verteilung der neueintritte in die berufliche Bildung
 im landkreis Barnim
  schuljahr 2006/07–2012/13 nach teilbereichen in %

abbildung E.5:  Verteilung der neueintritte in die berufliche Bildung
 im landkreis Barnim
 schuljahr 2012/13 nach teilbereichen der beruflichen Bildung
 und schulischem abschluss in %

abbildung E.6: lehrende an beruflichen schulen im landkreis Barnim
 schuljahr 2005/06 / 2009/10–2012/13

abbildung E.7: Entwicklung der absolventen und abgänger
 beruflicher Bildungsgänge im landkreis Barnim
 schuljahr 2004/05–2011/12 nach erfolgreichem abschluss

abbildung E.8: schülerinnen und schüler in der dualen ausbildung
 an beruflichen schulen im landkreis Barnim
 schuljahr 2012/13 nach dem geschlecht sowie Bildungsgängen, 

Berufsfeldern und Fachklassen

abbildung E.9: ausbildungsplatzbewerber und zu besetzende ausbildungsstellen 
im landkreis Barnim

 schuljahr 2004/05–2011/12
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abbildung Entwicklung der anzahl der studierenden an der hnE (Fh)
Exkurs 1:  Wintersemester 1992/93–2012/13

abbildung Entwicklung der geschlechteranteile der studieren an der hnE (Fh)
Exkurs 2:  Wintersemester 1992/93–2012/13

abbildung F.1: kurse sowie teilnehmerinnen und teilnehmer
 an der kreisvolkshochschule Barnim
 2000–2012

abbildung F.2: anteile an unterrichtsstunden an der kreisvolkshochschule Barnim 
2005–2011 nach themenbereichen in %

abbildung F.3: kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
 an der kreisvolkshochschule Barnim
 2001–2011 nach regionalstellen

abbildung F.4: altersstruktur der kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
 an der kreisvolkshochschule Barnim
 2011 insgesamt und Bereich grundbildung in %

abbildung F.5: studierende im zweiten Bildungsweg
 an der kreisvolkshochschule Barnim
 schuljahr 2006/07–2012/13 nach geschlecht

abbildung F.6: studierende im zweiten Bildungsweg
 an der kreisvolkshochschule Barnim
 schuljahr 2006/07–2012/13 nach sekundarstufen
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tABELLEN

tabelle c.1:  kindertagespflegestellen und betreute kinder im landkreis Barnim 
2006–2012

tabelle c.2:  Betreuungsquoten im Vergleich
 stand 01.03.2012 landkreis Barnim (gesamt und nach
 regionalbereichen), land Brandenburg und deutschland in %

tabelle c.3: anzahl und anteil von kindern mit sprachauffälligkeiten bei der kita-
reihenuntersuchung 30.–42. lebensmonat

 2008–2012 landkreis Barnim

tabelle d.1:  schülerinnen und schüler mit Förderbedarf im landkreises Barnim
 schuljahr 2006/07–2012/13 nach art der Beschulung
 sowie anteile im land Brandenburg

tabelle d.2: schülerinnen und schüler mit Förderbedarf im landkreis Barnim
 schuljahr 2012/13 nach Förderschwerpunkten

tabelle d.3:  Übergangsquoten von der grundschule in die sekundarstufe i
 schuljahr 2005/06, 2009/10–2012/13
 nach schulform und geschlecht in %

tabelle d.4:  nichtversetzte nach schulform
 schuljahr 2012/13 landkreis Barnim, land Brandenburg
 und deutschland in %

tabelle d.5:  nichtversetzte nach klassenstufen
 schuljahr 2012/13 landkreis Barnim und
 land Brandenburg in %

tabelle d.6:  Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10
 an den oberschulen im landkreis Barnim
 schuljahr 2011/12

tabelle d.7:  Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10
 an der gesamtschule im landkreis Barnim
 schuljahr 2011/12

tabelle d.8:  Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10
 an den gymnasien im landkreis Barnim
 schuljahr 2011/12

tabelle d.9:  Ergebnisse der schriftlichen abiturprüfungen
 schuljahr 2007/08–2011/12 landkreis Barnim, regionalbereiche
 und land Brandenburg
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tabelle d.10:  VEra-3-resultate im Vergleich
 schuljahr 2009/10

tabelle d.11:  Verteilung der abschlüsse im landkreis Barnim
 schuljahr 2006/07–2011/12 nach abschluss und geschlecht in %

tabelle d.12:  abgängerinnen und abgänger ohne abschluss im landkreis Barnim
 schuljahr 2004/05–2011/12 nach herkunftsschule

tabelle E.1:  an beruflichen schulen des landkreises Barnim erworbene
 allgemeinbildende schulabschlüsse
 schuljahr 2004/05–2011/12 nach abschluss und geschlecht

tabelle E.2:  auszubildende am arbeitsort im dualen ausbildungssystem
 im landkreis Barnim
 2005–2012 absolut und anteilig an allen
 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

tabelle E.3:  unbesetzte Berufsausbildungsstellen sowie unversorgte Bewerber
 im landkreis Barnim
 schuljahr 2004/05–2011/12

tabelle F.1:  studierendenzahlen und erworbene abschlüsse in Bildungsgängen
 des Zweiten Bildungsweges an der kreisvolkshochschule Barnim
 schuljahr 2006/07–2011/12
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