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„Man muss reisen, um zu lernen.” 

Mark Twain



2 3

75  |   Forum  SchulST ifTung – Schule an andereM OrT

Vorbereitungsdienst am gymnasium St. Paulusheim Bruchsal (Dr. L. Moser/
 N. Messer/G. Müller) 82
referendariat am St. raphael gymnasium heidelberg (C. Harst/E. Dreesen-
 Schaback/J. Weisheitinger/E. Erber/S. Peyerl) 88
referendariat an den St. ursula Schulen Villingen (K. Becker/H. Essig/L. Sawallisch) 92

Aus den Schulen und Stiftungsgremien
1  |  Sch u l en
auszeichnung für Beispielhaftes Bauen in Baden-Baden (C. Biedermann) 94
lehrbrüderverein übergibt Tafel zur geschichte der heimschule (J. Katzmann) 98

2  |  g re M i en  u n d  P erSO n en
Wechsel im amt des Stiftungsdirektors 100
Wechsel im Stiftungsrat der Schulstiftung 100
Wechsel in der Schulleitung zum nächsten Schuljahr 2022/2023 101

Fortbildungen
fortbildungen im ersten halbjahr 2022/23 102

Leseempfehlungen 
außerschulische lernorte: didaktische und methodische grundlagen 106
leben mit göttern. die Welt der religionen in Bildern und Objekten 108
ein aufruf 112

autorinnen und autoren von fOruM Schulstiftung 76 114
impressum 116

Inhaltsverzeichnis 

editorial   4

freiheit und demokratie – der Beitrag Katholischer Schulen, 10. Bundeskongress 
 Katholischer Schulen in erfurt 6
demokratie und frieden in Zeiten des Krieges – grußwort zum zehnten Bundes-
 kongress Katholische Schulen (Pater P.  Maiba) 8
für eine Wiederentdeckung der charakterbildung – das gelingende leben und 
 die liebe zum guten (J. Arthur) 10

Schwerpunkt: Schule an anderem ort
lernen an außerschulischen Orten: Theoretischer anspruch und empirische Wirklich-
 keit (R. Baar) 18
exkursion der St. raphael Schulen heidelberg auf eine azienda del riso in isola 
 della Scala (A. Braig) 34
lernen im Wald, vom Wald und für den Wald an der heimschule lender 
 (S. Wienk-Borger/C. Schappacher/M. Krüger) 38
Von der Konsum- zur Kreislaufwirtschaft – nachhaltigkeit am Beispiel der natur an 
 den St. raphael-Schulen heidelberg (Y. Gund) 46
geschichtsunterricht am anderen Ort am St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe 
 (M. Jene/C. Sternagel) 48
in meiner Stadt lebten Juden – Wie aus Zahlen Menschen werden an der heim-
 schule St. landolin ettenheim (C. Kurz) 52
Wir halten inne, um im inneren halt zu finden – Klosterprojekt am St.-dominikus-
 gymnasium Karlsruhe (S. Weick) 54
Mehr als nur „junges gemüse“ – erfahrungen der garten-ag an der heimschule 
 Kloster Wald (L. Leible)  58
Biologische Studienfahrt ans Mittelmeer am St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe 
 (T. Rahman/S. Janiak-Weichselmann)  62
anders-Orte gibt es auch an der heimschule lender, Sasbach (G. Breite) 68
Bildende Kunst am St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe in Zeiten einer Pandemie 
 (A. Wahner) 72
Sie fuhren nach Berlin, Berlin, Berlin – Studienfahrt der Mädchenrealschule 
 St. raphael heidelberg (I. Steinhäuser) 74

Schulstiftung konkret
aktuelle Zahlen und fakten 78
Mein Vorbereitungsdienst an der Klosterrealschule Offenburg (S. Schade) 80



4 5

75  |   Forum  SchulST ifTung – Schule an andereM OrT editorial

editorial

Stiftungsdirektor Dietfried Scherer

Auf Wiedersehen!
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liebe leserin, lieber leser,

seit mehr als 22 Jahren durfte ich Sie hier an dieser Stelle begrüßen und einen 
einblick in die im fOruM-Schulstiftung dokumentierte arbeit katholischer Schulen in 
der erzdiözese freiburg geben. 

diese ausgabe beleuchtet eine Vielzahl von lernorten, die sich nicht im Schulhaus 
selbst befinden. Schule ereignet sich auch an anderen Orten. lassen Sie sich 
anregen, auch mit ihrer Schule, mit ihren Schülerinnen und Schülern solche 
lernerfahrungen zu machen.

Jedes Jahr wird eine große Zahl von referendarinnen und referendaren an 
Stiftungsschulen ausgebildet. einige beispielhafte Berichte, wie dieser wichtige 
abschnitt und unsere Schulen von den angehenden Pädagogen wahrgenommen 
werden, finden Sie ebenfalls in dieser ausgabe.

So vielfältig wie die tägliche arbeit an der Schule ist, so vielfältig ist unser fOruM-
Schulstiftung in den vergangenen Jahren gewesen und wird es auch künftig sein. es 
ist eine aufgabe, an der alle teilhaben, ob im Klassenzimmer, in der Verwaltung, 
im hausbereich. nur durch das Mitwirken aller kann gelingen, was wir uns seit 
gründung der Schulstiftung 1988 auf die fahnen geschrieben haben: Jungen 
Menschen eine ganzheitliche Bildung und erziehung zu ermöglichen, die sie auf 
ihrem Weg zu mündigen Mitgliedern der gesellschaft unterstützt und gelingendes 
leben auf der grundlage christlicher Weltorientierung möglich macht. 

ich bin sehr dankbar, dass ich im Zusammenwirken mit ihnen an den Schulen und 
in der Stiftungsverwaltung meinen Teil dazu beitragen durfte. 

Wenn ich mich mit diesen Zeilen von ihnen verabschiede, tue ich es mit der 
großen Zuversicht, dass die Schulstiftung für die Zukunft bestens aufgestellt ist und 
das hervorragende Team in Schulen und Verwaltung gemeinsam mit Patrick Krug 
als meinem nachfolger im amt des Stiftungsdirektors diese arbeit im interesse der 
Kinder und Jugendlichen fortsetzen, aber auch neue akzente setzen wird. 

dazu wünsche ich allen, die an dieser erfüllenden aufgabe beteiligt sind, Kraft 
Zuversicht, geduld und gottes Segen.

Mit diesen Wünschen verabschiede ich mich von ihnen mit einem großen danke-
schön für alle unterstützung und gute Zusammenarbeit und sage ein herzliches: 
„auf Wiedersehen“.
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freiheit und demokratie – der Beitrag Katholischer Schulen

Beim Bundeskongress hielt Prof. dr. ursula Münch, direktorin der akademie für Politische 
Bildung in Tutzing, den hauptvortrag und beleuchtete die aufgaben der schulischen politi-
schen Bildung angesichts des drucks auf die liberale demokratie. „Wenn die unsicherheit 
über die reichweite des freiheitlichen Staates sowie die rechte und Pflichten seiner Bürger 
populistisch instrumentalisiert wird, ist mehr erforderlich als institutionenkunde, fakten-
checks und Medienerziehung: es braucht politische Bildung, die zu individueller urteils-
kraft und gesellschaftlichem Selbstvertrauen befähigt“, so Prof. Münch. Sie fügte hinzu: 
„unsere rechtsstaatliche demokratie musste pandemiebedingt nicht nur einschränkungen 
vermeintlich unantastbarer freiheitsrechte verkraften. Überdies sind ihre institutionen, re-
präsentanten und Verfahren schon seit längerem mit dem auch digital geschürten Verlust 
von Vertrauen konfrontiert.“ in ihren ausführungen analysierte Prof. Münch den Zusam-
menhang zwischen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen und der steigenden 
demokratieskepsis. dabei ging sie auch auf die rolle von Verschwörungsmythen und die 
Veränderungen im informations- und Kommunikationsverhalten ein. „die digitalisierungsbe-
dingte ‚demokratisierung‘ des Zugangs zu informationen führt zu einer Pluralisierung des 
Wissens – und zu wachsendem Misstrauen in alte, vermeintlich elitäre Wissensformen. 
digitale Kommunikation macht Zugang zu Verschwörungsmythen ‚niedrigschwellig‘ und 
beschleunigt deren Verbreitung dramatisch“, warnte Prof. Münch. Sie betonte, dass der 
Schutz von freiheit und demokratie nicht allein dem Staat überlassen werden dürfe und 
könne. es gebe zusätzlich hohe anforderungen an die Bürgerschaft: „Politische Bildung ist 
weit mehr als Wissensvermittlung über institutionen. Politische Bildung muss unter anderem 
den Zugang zur erlebten Praxis ermöglichen. dazu zählt auch die Bedeutung der urteils-
fähigkeit der Bürgerschaft. es braucht die notwendigkeit der Befähigung zum grundver-
ständnis für politische Prozesse sowie des Mediensystems und der digitalen netzwerke.“

in erfurt hat am 20. Mai 2022 der 10. Bundeskongress Katholischer Schulen zum The-
ma „freiheit und demokratie – der Beitrag Katholischer Schulen“ stattgefunden. nach 
einer pandemiebedingten Pause nahmen rund 80 Vertreterinnen und Vertreter Katho-

lischer Schulen und der Schulabteilungen der Bistümer an der Veranstaltung im erfurter 
augustinerkloster teil.
erzbischof hans-Josef Becker (Paderborn), Vorsitzender der Kommission für erziehung und 
Schule der deutschen Bischofskonferenz, betonte in seiner Begrüßung die Bedeutung und 
relevanz, die Katholische Schulen für die heutige gesellschaft haben, und den besonde-
ren Beitrag, den sie auch hinsichtlich der demokratieerziehung leisten können. er verwies 
darauf, dass die Probleme und herausforderungen der gesellschaft auch an den Katho-
lischen Schulen zu sehen seien, „wie wir es leider erst in der letzten Woche in essen erle- 
ben mussten“. auch an Katholischen Schulen gebe es Probleme mit antisemitismus und 
durch ausgrenzen von Menschen anderer religionen und Kulturen. „aber Katholische 
Schulen haben durch die Basis ihres christlichen Menschenbildes ein besonderes Potenzial 
und die chance, dazu beizutragen, dass sich Kinder und Jugendliche als Person entfalten 
können“, so erzbischof Becker. er fügte hinzu: „Mit diesem besonderen Blick auf den 
Menschen, seine Würde und einzigartigkeit und einmaligkeit können junge Menschen in 
freiheit als ganze Person gesehen und so in ihrer Persönlichkeit gefördert werden.“ er ver-
wies darauf, dass der umgang mit Pluralität und diversität gelernt und eingeübt werden 
müsse, um so die Kinder und Jugendlichen zur Übernahme von Verantwortung zu befä-
higen, damit sie sich in die gesellschaft aktiv einbringen. „auch für die Kirche sind die 
Katholischen Schulen unverzichtbar, da sie durch ein äußerst anerkanntes, qualitätvolles 
kirchliches angebot zur Präsenz und Sichtbarkeit der Kirche in der gesellschaft beitragen 
und noch sehr geschätzt und nachgefragt werden“, so erzbischof Becker.

der Schulkongress schlug auch einen Bogen zur aktuellen politischen Situation in europa 
und zum Krieg in der ukraine. in seinem grußwort beschrieb der online zum Kongress 
zugeschaltete Pater Petro Maiba SdB, leiter der Kommission für Bildung und erziehung 
der ukrainischen griechisch-Katholischen Kirche in lviv (ukraine), die Situation der Katho-
lischen Schulen in der ukraine. 

Freiheit und Demokratie – der Beitrag 
Katholischer Schulen
10. Bundeskongress Katholischer Schulen in erfurt 

Impressionen vom 10.Bundeskongress Katholischer Schulen; Einführung von Erzbischof Hans-Josef 
Becker, Vortrag von Prof. Dr. Ursula Münch
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demokratie und freiden in Zeiten des Krieges

heute wird in der ukraine ein Krieg um die freiheit geführt. dieser Krieg spiegelt den 
globalen Kampf zwischen autoritarismus und demokratie wider. frieden ist möglich mit 
dem Sieg der Wahrheit und freiheit. der einzige Weg zum frieden besteht heute darin, 
die zerstörerische ideologie der gewalt, gesetzlosigkeit und lüge zu besiegen. dieser 
Kampf findet an vielen fronten statt, eine davon ist unser Bewusstsein. Wenn wir also von 
frieden sprechen und ihn nicht als eine passive Position der nichteinmischung verstehen, 
sondern als das resultat ständiger, aktiver und oft harter arbeit, die auf die Schaffung 
bestimmter Werte abzielt, ist frieden das ergebnis von arbeit, nicht von untätigkeit.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts schien der wissenschaftliche, technologische und 
kulturelle fortschritt der Menschheit einen Punkt erreicht zu haben, an dem es 
unmöglich war, zu den Schrecken der Vergangenheit zurückzukehren: Kriege, 

Totalitarismus, neues Wettrüsten. die neuesten Technologien, die zu erheblichen Verände-
rungen im menschlichen Bewusstsein geführt haben, haben tatsächlich die Bildung einer 
neuen digitalen realität und damit eine ablösung vom realen Weltbild, eine unscharfe 
Wahrnehmung der realität und einen gewissen infantilismus bewirkt. dieser moderne 
infantilismus (diese unreife) entwickelter gesellschaften manifestiert sich oft in der Wahr-
nehmung eines hohen Sicherheitsstandards als etwas Offensichtliches, gewöhnliches, 
das untrennbar mit dem Komfort verbunden ist, an den ganze generationen gewöhnt 
sind. Obwohl wir wissen, dass Sicherheit und Stabilität ihren Preis haben, ist Sicherheit 
keine ressource, die an sich existiert. Sie ist vielmehr das ergebnis von arbeit, Kampf und 
ständigem Wettbewerb vieler generationen. Tatsächlich liegt dem in europa etablierten 
Sicherheitssystem der Kampf um die Werte zugrunde, die sich in europa und der Welt 
nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert haben. diese Werte spiegeln sich in der erklärung 
der Menschenrechte wider.

Wir wissen, dass der gedanke der Menschenwürde ein tiefgreifender gedanke des 
evangeliums ist. Was das politische und rechtliche Bewusstsein geprägt hat, ist ein tiefes 
erbe in der christlichen Spiritualität. es ist eine christliche (biblische) Spiritualität, die die 
Bedeutung der unersetzlichkeit des individuellen gewissens, der Verantwortung und, 
konsequenterweise, der individuellen freiheit aufzeigt. Was der gemeinschaft zugrunde 
liegt, ist eine persönliche entscheidung für liebe und Solidarität, nicht ein gesichtsloses 
Prinzip des Kollektivismus. So verstehen wir und so haben wir immer demokratie verstan-
den. demokratie ist ein Prinzip der interaktion, das die Verwirklichung des grundlegenden 
Menschenrechts auf Selbstbestimmung, Verwirklichung, bewusste Sinn- und Wertewahl 
ermöglicht. demokratie ist zwar nicht perfekt (was keine art von sozio-politischer Orga-
nisation ist), aber betont diese Möglichkeit und bietet sie. Wahre Demokratie jedoch 
erfordert Arbeit: konstant und hart. 

Demokratie und Frieden in Zeiten 
des Krieges 

Pater Petro maiba  |  leiter der Kommission für Bildung und erziehung 
der ukrainischen griechisch-Katholischen Kirche, lviv (ukraine)

Mit größter Bestürzung müssen wir mehr als 75 Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs die Realität eines Krieges in Europa erleben. 
Mit einem durch nichts zu rechtfertigenden menschenverachtenden An-
griffskrieg bringt der russische Präsident Schrecken, Tod und Leid über 
Tausende von Menschen und Zerstörung über ein souveränes Land.
In den Schulen der Schulstiftung werden viele Kinder und Jugendliche, 
die vor dem entsetzlichen Leid in ihrer Heimat geflohen sind, aufge-
nommen und unterstützt. Wir alle hoffen, dass dieser Wahnsinn bald 
ein Ende hat.
     Dietfried Scherer
 
Pater Petro Maiba SdB, der leiter der Kommission für Bildung und er-
ziehung der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche aus lviv wurde 
dem 10. Bundeskongress der Katholischen Schulen am 20. Mai 2022 
in erfurt zugeschaltet und hat aus der unmittelbaren Betroffenheit ein 
grußwort gehalten, das wir hier abdrucken.
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Schulische Bildung ist mehr als das Vermitteln von fertigkeiten. doch ein positivisti-
sches und funktionales Verständnis ist bei uns auf dem Vormarsch. Wir müssen uns 
besinnen auf das traditionsreiche und bewährte ideal der charakterbildung. nur 

so lässt sich auch eine christliche erziehungsidee in einer säkularen gesellschaft glaub-
haft vertreten. 

der deutsche universalgelehrte Wilhelm von humboldt hat nicht nur deutschland, son-
dern auch die englischsprachige Welt mit seiner Vorstellung von Bildung nachhaltig 
beeinflusst. für humboldt ist Bildung vor allem die Bildung des menschlichen charakters.  
in Schulen lernen Schülerinnen und Schüler dann möglicherweise pünktlich, zuverlässig, 
effizient, verantwortungsbewusst und respektvoll zu sein, hart zu arbeiten und den Bedürf-
tigen zu helfen. daraus ergibt sich dann beispielsweise auch ein respekt vor der natur 
und vor der Komplexität der Welt. der Klimawandel wird dann in einen moralischen 
rahmen einordbar und damit in einem entsprechenden Verständnis von eigenverantwor-
tung und gemeinsinn bewertbar. das alles meinen wir, wenn wir von Bildung als charak-
terbildung sprechen.
inzwischen allerdings scheinen humboldts ideen zur Bildung auf dem rückzug zu sein. 
das aktuell vorherrschende Paradigma im deutschen Bildungswesen entwickelt sich 
offenbar immer weiter weg von diesem ganzheitlichen ansatz. in deutschland wächst 
eine gewisse unsicherheit und Skepsis im Blick auf den Kern und den Wert von charak-
terbildung. die in sich vielfältige idee eines solchen Bildungsbegriffs und der Bildung im 
allgemeinen wird seit geraumer Zeit offenbar zunehmend aus einer engen instrumentellen 
Perspektive betrachtet und begriffen. in der 20l7 erschienenen Publikation der Bertels-
mann Stiftung „Werte lernen und  leben. Theorie und Praxis der Wertebildung in deutsch-
land” beispielsweise ist zwar indirekt vielfach von charakterbildung die rede, der Begriff 
selbst wird aber nicht verwendet.

Bildung nicht für die Ökonomie verzwecken
in vielen zeitgenössischen pädagogischen denkschulen sind die theoretischen funda-
mente weitgehend vom Positivismus und von säkularen normen geprägt, die zugleich 

religiöstheologische elemente und Perspektiven weitgehend ausschließen. dieser pädago-
gische diskurs beschränkt sich auf Vermittlungstechniken, die wiederum auf die erreichung 
gesellschaftlicher wie ökonomischer Ziele ausgerichtet sind. Solche fremdverzweckte 
pädagogische Theorie und Praxis als ausdruck eines ineffizienten und geradezu verant-
wortungslosen Bildungsdenkens muss dringend kritisch hinterfragt werden.

Wir müssen zurück zu den grundprinzipien von Bildung, zum eigentlichen Ziel von 
Bildung. Wenn wir den anspruch formulieren, dass Bildung den Menschen auf das leben 
vorbereitet, dann folgt daraus, dass wir eine Vorstellung davon haben müssen, was der 
Zweck dieses lebens ist. das hauptziel der Bildung besteht also darin, den Menschen 
dabei zu helfen, zu „vollständigen” individuen zu werden. dazu müssen lehrer sich im 
Klaren sein, welches Menschenbild sie dem Bildungsprozess zugrunde legen, denn 
es hat keinen Sinn, ein Bildungsziel zu verfolgen, ohne eine Vorstellung vom konkreten 
Menschsein und seiner Vielfalt zu haben. Jeder lehrer muss sich bewusst sein, welche 
Bildung er seinen Schülern anbietet, denn es steht außer frage, dass Bildung immer der 
praktische ausdruck einer philosophisch pädagogischen Überzeugung ist.
insbesondere die Schulbildung ist also immer zielgerichtet, strukturiert und auf bestimmte 
lernziele für den unterricht angelegt. natürlich ist Bildung ein lebenslanger Prozess, der 
nicht mit dem Schulbesuch abgeschlossen ist. umso mehr brauchen wir eine anthropolo-
gie, die über die menschliche natur uskunft gibt: eine anthropologie, die uns ein grund-
legendes Wissen und Verständnis der ursprünge, des Wesens und der Bestimmung des 
Menschen vermittelt. denn die geschichte und unsere Bemühungen, die geschichte zu 
verstehen und aus ihr zu lernen, belegen, dass Menschen sich in grundlegenden hinsich-
ten ähnlich sind, ja gleichen – auch wenn eine solche grundvoraussetzung in modernen 
Bildungsphilosophien vielfach übersehen oder marginalisiert wird.
eine fundierte Vorstellung dessen, was ein gutes leben ausmacht, ist daher nicht allein die 
Voraussetzung individuellen handelns, sondern sie muss das individuum zu einem jedem 
individuum gleichermaßen eigenen Streben nach einem höheren Ziel führen: den Sinn 
und die Bestimmung seines lebens zu finden. dies bezeichne ich in einer von aristoteles 
bis humboldt reichenden Tradition als charakterbildung.

Für eine Wiederentdeckung 
der Charakterbildung
das gelingende leben und die liebe 
zum guten 

James Arthur
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Was also ist der charakter? es gibt unterschiedliche definitionen: Wer wir sind und wer 
wir werden können, macht den individuellen charakter aus. und das ist weder leicht 
messbar noch unveränderlich. in den letzten Jahrhunderten ist charakterbildung das 
eigentliche und beständige Ziel von Bildung und erziehung gewesen, ohne dass die-
ses Ziel und der Bildungsprozess leicht erfasst und in einer  einzigen allgemeingültigen 
definition bestimmt warden können. Weil der charakter die individuelle antwort auf die 
großen menschlichen fragen nach Sinn und Ziel des lebens prägt, muss jede definition 
der damit verbundenen Vielfalt rechnung tragen.

der charakter wiederum ist maßgeblich geprägt von dem, was wir Tugenden nennen: 
einfach ausgedrückt, ist eine Tugend eine erworbene und eingeübte haltung oder ange-
wohnheit, die das individuum dazu veranlasst, in guter Weise zu handeln, die also des-
sen individuelles Wahrnehmen, fühlen und handeln bestimmt. Maßgeblich geprägt durch 
die unseren charakter ausmachenden Tugenden entscheiden wir nicht nur, was wir tun 
sollen, sondern auch, wer wir sind. Mit anderen Worten: Tugenden sind nicht nur in sich 
und für sich selbst wertvoll, sondern auch und besonders für die konkreten handlungen, 
die sie verursachen. das gute für den Menschen besteht also im tugendgemäßen han-
deln, das wiederum einen von Tugenden geprägten, bestimmten charakter voraussetzt. 
und dieses gute für den einzelnen und das sich daraus ebenfalls ergebende gute für 
die gemeinschaft sind die zwei Seiten derselben Medaille: Sie machen die gesellschaft 
„menschlich”. folglich darf jeder Versuch, den charakter und die persönlichen Werte 
und haltungen lediglich als eine art rüstzeug für junge Menschen zu definieren, mittels 
dessen sie ihre unmittelbare umgebung besser verstehen und darin zurechtkommen, als 
unzureichend betrachtet werden. Viele Schüler sehen Bildung und vor allem ihre eigenen 
anstrengungen und leistungen zwar zunehmend als entscheidend für ihr weiteres leben 
im Sinne ihres künftigen erfolges in Beruf und gesellschaft an, die Bildung des charakters 
und der erwerb von Tugenden gehen aber weit über solche Ziele hinaus.

Wenn Tugenden gute eigenschaften und haltungen des Menschen bezeichnen, dann 
sollte, ja muss ihr erwerb ein erziehungsziel sein. Bei der charakterbildung geht es eben 

nicht nur um den erwerb sozialer und arbeitsmarkttauglicher fähigkeiten, sondern letztlich 
darum, was für ein Mensch wir werden wollen. aristoteles, einer der Väter der Tugend-
ethik, hat intensiv über das Wesen des charakters nachgedacht und sich gefragt, was 
die Tugenden sind und wie sie miteinander, mit dem charakter und mit dessen Bildung 
zusammenhängen. eine seiner bleibenden erkenntnisse ist, dass der charakter zum Teil 
im Menschen angelegt und zum Teil das ergebnis von erziehung und Bildung ist. er 
betont, wie wichtig es ist, nicht nur den richtigen Weg zu kennen, sondern auch entspre-
chend gut zu handeln. die aneignung von Tugenden, also von bestimmten haltungen, 
Maßstäben und eigenschaften, ist daher notwendig, um ein gutes leben zu führen.

Bei christlicher Bildung kommt die Dimension Gottes hinzu
Wie wir ein solches gelingendes leben führen, steht dabei immer in einem untrennbaren 
und wechselseitigen Verhältnis mit unserem leben in der gemeinschaft mit anderen – und  
das erfordert den einsatz dafür, das Beste in den Menschen zur ausprägung zu bringen 
und ihnen zu helfen, ihrem individuellen Potenzial entsprechend ihr glück zu finden.  

Wer wir sind und wer wir werden können, 
macht den individuellen Charakter aus. 
Und das ist weder leicht messbar noch unver-
änderlich.

Tugenden sind nicht nur in sich und für sich selbst wertvoll, sondern auch und besonders für die  
konkreten Handlungen, die sie verursachen. Das Gute für den Menschen besteht also im tugend- 
gemäßen Handeln, das wiederum einen von Tugenden geprägten, bestimmten Charakter voraussetzt.
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ein gutes leben setzt zwar die Befriedigung der grundbedürfnisse, wie ernährung und 
gesundheit, voraus, ist damit aber natürlich nicht erfasst: es besteht ein unterschied zwi-
schen dem, was man für ein gutes leben braucht, und was ein gutes leben ausmacht. ein 
gelingendes leben gründet, wie schon angedeutet, in der Tugend oder in einer tugend-
haften haltung, das heißt in der liebe zum guten und in der fähigkeit, es auch zu tun. 
das setzt voraus, dass wir das gute wirklich wollen, dass wir fähig sind, das gute zu 
tun, und dass wir uns auch selbst als gute Person verstehen – mit anderen Worten:  dass 
wir bereit sind, tugendgemäß zu denken, zu fühlen und zu handeln. ein tugendhafter 
Mensch ist also jemand, der wirklich glücklich ist, weil er das gute liebt und es deswe-
gen auch tut, selbst in Momenten von Schmerz und leid. der tugendhafte Mensch tut das 
gute nicht einfach nur, weil man es ihm befohlen hat. aus dieser bildungstheoretischen 
grundhaltung kann auch ein spezifisch christlich geprägtes Verständnis von charakterbil-
dung erwachsen. doch hat es ein solcher ansatz zunehmend schwer. auch viele christli-
che Schulen spiegeln die erziehungsphilosophien und -praktiken säkularer einrichtungen 
wider – viele davon beeinflusst von erziehungsansätzen, die jünger sind als die Kinder, 
die an diesen Schulen unterrichtet werden. Wir leben heute in einer Zeit des beispiello-
sen technologischen Wandels, der dazu geführt hat, dass christen ebenso wie andere 
Menschen radikal in frage stellen, wie man leben soll. Wir leben in der westlichen 
Welt und wissen, dass unsere Kultur der idee des Transzendenten und jeder idee einer 
unveränderlichen Wahrheit mehr und mehr abgeneigt ist – die kollektive „Verleugnung 
des Transzendenten" nimmt zu. demgegenüber gründet charakterbildung immer in einem 
Menschenbild, das einen überzeitlichen anspruch formuliert.

für eine christlich ausgerichtete charakterbildung heißt das, dem Menschen zu helfen, 
„zum leben zu erwachen" und sich als individuum durch einen zielgerichteten, lebens-
langen Prozess zu einer Persönlichkeit zu entwickeln. im christlichen ansatz kommt dann 
die dimension gottes hinzu. ein christlicher ansatz der charakter- und Tugendbildung 
legt den Schwerpunkt auf die nachahmung Jesu christi, der die reichste Verkörperung 
der menschlichen natur und ihrer entfaltung ist. christliche Bildung ist zu verstehen als ein 
dauerhafter Prozess des lernens und der entdeckungen, der den Menschen letztlich zu 
gott zurückführt. dabei kommt dem christlichen lehrer die rolle des erziehers zu, der die 

ihm anvertrauten Menschen darin unterstützt, zu einzigartigen individuen zu wer-
den, indem er ihnen die Kenntnisse und fähigkeiten vermittelt, die ihrem Potenzial 
entsprechen und auf das höchste gute abzielen. die konkrete aufgabe besteht dar-
in, im (fach-) unterricht die Synthese zwischen glaube und erfahrung, glaube und 
Kultur, glaube und leben deutlich werden zu lassen. die Schüler werden so befä-
higt und ermutigt, über gott und seine Bedeutung für sie nachzudenken. Mit ande-
ren Worten: durch die christliche lehre wird der menschliche Verstand ausgebildet, 
um die Wahrheit zu erkennen, und dies wiederum formt den ganzen Menschen, 
weil die erkenntnis der Wahrheit schließlich dazu befähigt, das gute zu leben. 
im ideal dieser Bildung der ganzen Person wird die jedem Schüler eingeborene 
Würde anerkannt. Zugleich gilt, dass die charakterliche entwicklung notwendig vor-
aussetzt, im glauben und in der eigenen identität sicher zu sein. charakterbildung 
fördert gerade die persönliche Berufung und die Verbundenheit mit der christlichen 
Tradition, kultiviert das herz, formt den Willen und gibt dem charakter durch die 
Tugendvermittlung gestalt. 
ein Mensch mit charakter ist demnach jemand, der die Kräfte seiner Seele mit hilfe 
der göttlichen gnade zu einer einheit entwickelt: er strebt zum einen danach, die 
Wahrheit zu erkennen, indem er seinen Verstand einsetzt, und er wählt zum ande-
ren das gute und handelt danach, indem er seinen Verstand und seinen Willen 
einsetzt.

Die Pandemie hat uns voneinander entfremdet
Zuletzt hat die covid-Pandemie Schulen, Schüler, lehrer und eltern auch vor viel-
fältige ethische herausforderungen gestellt. in vielen fällen ist das körperliche und 
geistige Wohlbefinden wichtiger geworden als Wissensvermittlung und -erwerb. 
aristotelisch ausgedrückt, sind wir während und infolge der Pandemie „einander 
unbekannt" geworden: durch die pandemiebedingt verordnete distanz bis hin zur 
isolierung haben wir deutlich weniger Zeit miteinander verbracht, und der unterricht 
hat für die meisten Schüler vornehmlich virtuell stattgefunden. das hat insbesondere 
für die Beziehungen zwischen Schülern und lehrern sowie zwischen Schülern und 
ihren Mitschülern teils gravierende folgen gezeitigt. in den vergangenen 18 Mona-

Und das Gute für den Einzelnen und das sich daraus 
ebenfalls ergebende Gute für die Gemeinschaft sind die 
zwei Seiten derselben Medaille: Sie machen die Gesellschaft 
„menschlich”. 
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ten hat dieses fehlen von Zusammengehörigkeit und austausch viele Kinder voneinander 
getrennt, freundschaften und Beziehungen wurden massiv belastet. charakterbildung 
kann aber nur in gemeinschaft stattfinden und erfordert soziale Bindungen und freund-
schaften.

Eine vielfältige Kultur ermöglicht es, eine Persönlichkeit zu werden
als eine lehre aus den Konsequenzen der Pandemie für die Bildung im allgemeinen und 
die charakterbildung im Besonderen und als Schlussfolgerung aus den vorangehenden 
überlegungen schlage ich daher eine rückbesinnung auf das zuvor beschriebene We-
sen der Bildung vor: es geht in der Schule nicht nur um die Vermittlung von Wissen und 
sozialen fähigkeiten, sondern letztlich um die charakterbildung jedes einzelnen Schülers. 
Jeder Mensch hat nämlich eine aufgabe, die über die rolle eines instruments der Werk-
zeugs in sozialen Prozessen hinausgeht und die nicht im luftleeren raum erfüllt wird: eine 
Person zu werden. um diese Person zu werden, muss ein individuum innerhalb einer 
Kultur wachsen und sich entfalten. Je reichhaltiger und vielfältiger diese Kultur ist, desto 
eher hat man die chance, ein Mensch zu werden. familien, institutionen und Schulen 
kommt dabei ein zentraler erziehungsauftrag zu, und das Ziel der Bildung ist es, jeden 
einzelnen so umfassend wie möglich zu entwickeln: ihn menschlicher zu machen. hier 
mag es Widerspruch und Widerstand geben, aber die zentrale aufgabe der christlichen 
charakterbildung besteht heute darin, mit solchen Widersprüchen umzugehen. um das 
christliche leben zu leben, muss der christ mit dem apostel Paulus schließlich voller Zuver-
sicht sagen: „nicht mehr ich lebe, sondern christus lebt in mir" (galater 2,20)

Wie wollen wir miteinander umgehen? Je reichhaltiger und vielfältiger die Kultur der Charakter-
bildung ist, desto eher hat man die Chance, ein Mensch zu werden.
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realitätsbezug, erfahrungslernen und Selbsttätigkeit für das aufsuchen außerschulischer 
lernorte (vgl. link 2018). das lernen außerhalb des Klassenzimmers in form von lehr-
wanderungen, heimatgängen, großer fahrt und anderen exkursionsformaten wurde zum 
tragenden element einer Pädagogik, die sich dezidiert gegen die damals vorherrschende 
Kopf- und Buchschule wandte und nach kindgerechten alternativen zu tradierten unter-
richts- und unterweisungsmethoden suchte. 
die Kritik an einer einseitig kognitiven ausrichtung von Schule, an frontalen und schul-
buchlastigen unterrichtsmethoden ist auch heute noch virulent – trotz vielfältiger reformen 
und entwicklungen im hinblick auf eine Öffnung von unterricht. nicht umsonst florieren 
alternativschulen, die sich dezidiert handlungsorientierung, Partizipation und ganzheit-
lichkeit auf die fahnen schreiben; und auch die deutschen Bischöfe propagieren in ihren 
Qualitätskriterien für die Katholischen Schulen, dass „formen Offenen unterrichts (bspw. 
Projektarbeit, Stationenarbeit, Werkstattunterricht, Wochenplanarbeit, fächerverbindender 
unterricht usw.) […] zum Methodenrepertoire der Schule“ gehören und „angemessen zum 
einsatz“ kommen sollen (Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz 2009, S. 29). 
heutzutage spricht sich die Schulpädagogik insgesamt durchaus für eine (kritische) Me-
dienbildung aus, die die Mediatisierung und digitalisierung kindlicher bzw. jugendlicher 
lebenswelten aufgreift und die konstruktive Mediennutzung im unterricht einschließt (vgl. 
bspw. damberger 2020). Thomas irion (2010, S. 57) plädiert für einen „mit Primärer-
fahrungen verzahnte[n] einsatz von Medien“ im unterricht und löst damit den dualismus 
von analog und digital zwar nicht auf, betont aber die Verknüpfbarkeit beider Zugänge. 
andere Schulpädagogen wie bspw. Jörg ramseger zeigen sich dahingegen wenig 
begeistert von gewissen auswüchsen digitaler Klassenzimmer, in denen versucht werde, 
„didaktische Kompetenz durch künstliche intelligenz“ (ramseger 2020, S. 6) zu ersetzen. 
der neurobiologe Manfred Spitzer (2012) warnt medienwirksam gar vor einer „digita-
len demenz“, die in den Klassenzimmern angebahnt werde und die Menschheit in ihrer 
existenz bedrohe. auch wenn man den von Spitzer zum ausdruck gebrachten Kultur- und 
Technikpessimismus nicht teilt: die realbegegnung beim aufsuchen außerschulischer lern-
orte könnte zumindest ein ausgleichendes element für die Verlagerung vieler aktivitäten 
ins digitale darstellen. dabei geht es dann nicht mehr länger nur darum, über das lernen 

1.Schule außerhalb der Schule: und das in Zeiten der Digitalisierung?

es mag beinahe anachronistisch erscheinen, sich angesichts der 6,5 Milliarden euro, 
die die Politik im rahmen des DigitalPakt Schule in die digitalisierung von Bildung 
investiert (vgl. BMBf 2022), mit dem lernen an – analogen – außerschulischen 

lernorten zu befassen: Warum Orte außerhalb des Schulgeländes aufsuchen, wenn 
digitale Medien es doch mehr als jemals zuvor ermöglichen, die Welt ins Klassenzimmer 
hereinzuholen? Warum Zeit und geld (und, angesichts der erhöhten anforderungen an 
die aufsichtspflicht, oftmals auch nerven) für einen Museumsbesuch investieren, wenn die 
dort ausgestellten Werke bequem – und oftmals genauer – auf einem Tablet betrachtet 
werden können? Warum bei Wind und Wetter mit der Klasse in den Wald gehen und 
dort dann niemals ein reh oder einen fuchs vor die augen bekommen, wenn die le-
bensweise dieser Tiere doch schon ausreichend in filmen dokumentiert wurde und diese 
bereits in prä-digitalen Zeiten problemlos im Klassenzimmer angeschaut werden konnten? 
und warum schließlich nach frankreich zum Schüleraustausch reisen und dabei zum 
klimaschädlichen cO2-ausstoß beitragen, wenn es croissants und Baguette auch in der 
Bäckerei an der ecke gibt und man mit einer (virtuellen) Partnerklasse jederzeit im internet 
chatten und seine fremdsprachlichen Kompetenzen auf diese Weise ebenfalls anwenden 
und ausbauen kann? 
Solche fragen erscheinen vor dem hintergrund der Möglichkeiten der Sachbegegnung, 
die sich mit dem technologischen fortschritt für den unterricht neu ergeben, durchaus 
berechtigt. Vielleicht kommt dem aufsuchen außerschulischer lernorte aber auch gerade 
angesichts der zunehmenden digitalisierung sämtlicher lebensbereiche eine besonde-
re Bedeutung zu: nachdem das format mit dem pädagogischen realismus ende des 
17. und anfang des 18. Jahrhunderts, im rahmen der aufklärungspädagogik am ende 
desselben Jahrhunderts sowie durch die sogenannte anschauungspädagogik zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts eine erste theoretische fundierung erhielt (vgl. Brade & dühlmeier 
2015, S. 435), plädierte vor allem die reformpädagogische Bewegung ende des 19. 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Schlagwörtern wie lebensnähe, naturerfahrung, 

1 der vorliegende Beitrag ist die zielgruppenspezifisch überarbeitete Version eines artikels, der unter dem Titel 
„unterricht an außerschulischen lernorten: Zwischen theoretischem anspruch und empirischer evidenz“ in der 
Zeitschrift SeMinar - lehrerbildung und Schule, 26. Jg., h. 2/2020, S. 6-18 erschienen ist.

Lernen an außerschulischen 
orten: Theoretischer anspruch und 
empirische Wirklichkeit 1  

robert Baar
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vor Ort wesentliche lebens- und erfahrungs-
bereiche der Schülerinnen und Schüler 
in den Schulalltag einzubinden, wie dies 
beispielsweise auch der Orientierungsrah-
men für die katholischen Schulen benennt: 
„außerschulische lernorte werden planvoll in 

den unterricht einbezogen; die Schule kooperiert mit Betrieben, mit kommunalen, kirch-
lichen, karitativen und anderen einrichtungen“ (Sekretariat der deutschen Bischofskonfe-
renz 2009, S. 30). in den Vordergrund rückt nun vielmehr, Schülerinnen und Schülern 
verstärkt solche lebens- und erfahrungsbereiche zu eröffnen, die in ihrem digitalisierten 
alltag nicht (mehr) vorkommen und/oder keine rolle (mehr) spielen. 
der vorliegende Beitrag macht sich zur aufgabe, die Bedeutung des lernens an außer-
schulischen lernorten genauer zu betrachten. hierzu werden nach einer knappen Begriffs-
bestimmung zunächst gängige Begründungstheorien zusammengefasst. den unterschied-
lichen theoretischen annahmen werden anschließend empirische erkenntnisse zu diesem 
speziellen didaktischen format gegenübergestellt. es zeigt sich, dass bislang nur wenige 
Belege dafür existieren, dass sich die mit dem format verbundenen hoffnungen messbar 
erfüllen. Vor diesem hintergrund werden abschließend Perspektiven formuliert, die das 
didaktische format dennoch nicht überflüssig erscheinen lassen.

2. Begriffsbestimmung: Zu komplex, um eindeutig zu sein?
außerschulische lernorte bezeichnen Orte, die im rahmen des unterrichts aufgesucht 
werden, sich außerhalb des Schulgeländes befinden und an denen mit dem schulischen 
Bildungs- und erziehungsauftrag verbundene Ziele verfolgt werden (Baar & Schönknecht 
2018, S. 19.). eine Kategorisierung bzw. Systematisierung solcher Orte fällt dabei 
schwer: erfolgen diese heuristisch und thematisch entlang fachlicher grenzen, wie es 
bspw. Burk, rauterberg & Schönknecht (2008) vorschlagen, steht dies im Widerspruch 
zum anspruch des lernens an außerschulischen Orten, einen bestimmten gegenstand 
bzw. ein bestimmtes Phänomen aus verschiedenen, fächerverbindenden wie -übergrei-
fenden Perspektiven zu betrachten. So ist bspw. die Burgruine nicht nur historisches 
Zeugnis vergangener Macht- und gesellschaftsstrukturen, sie ist gleichzeitig lebensraum 

für fledermäuse, touristischer anziehungspunkt, arbeitsplatz und Kulisse für kulturelle 
Open-air-Veranstaltungen. die ebenfalls gängige unterscheidung in primäre lernorte, die 
mit einem spezifischen Bildungsauftrag verbunden sind und gezielt eingerichtet wurden, 
um lernprozesse zu initiieren (wie bspw. Science center) und sekundäre lernorte, die 
vornehmlich anderen Zwecken dienen und meist ‚einfach so‘ vorhanden sind (wie bspw. 
der Wald) (vgl. Salzmann 2007), erscheint zunächst zielführender. doch auch sie kann 
die Bandbreite potentieller lernorte nicht zufriedenstellend systematisieren: einem Museum 
kommt in der regel sicherlich ein kultureller Bildungsauftrag zu, wodurch es als primärer 
lernort gekennzeichnet werden kann. neben der Vermittlungsfunktion hat ein Museum 
aber auch den auftrag, als erhaltenswert identifizierte kultur- oder naturhistorische Objek-
te zu sammeln, zu bewahren und über diese zu forschen (vgl. deutscher Museumsbund 
2017); und nicht alles, was ein Museum beherbergt, wird ausgestellt, nicht alles, was 
dort geschieht, dient der (öffentlichen) Bildung. letztlich hängt es von den Besucherinnen 
und Besuchern selbst ab, ob das Museum als lernort, als Ort des ästhetischen genusses, 
der Begegnung oder auf noch ganz andere Weise genutzt wird. die Besucherin bzw. 
der Besucher, im schulischen Kontext oftmals die lehrkraft, entscheidet schließlich auch 
darüber, ob evtl. vorhandene pädagogisch-didaktische Programme genutzt werden oder 
nicht. Weitere Systematisierungsversuche (bspw. in schulbezogen/schulkomplementär, 
lehrort/lernort) erscheinen letztlich ebenfalls unbefriedigend (vgl. Baar & Schönknecht 
2018, S. 20 ff.). 
dass trotz der langen Tradition des lernens an außerschulischen lernorten noch immer 
keine überzeugende Kategorisierung vorliegt, bedeutet allerdings nicht, dass sich das 
Thema einer Verwissenschaftlichung und Theoriebildung verschließt. Vielmehr deutet 
dieser umstand darauf hin, dass das didaktische format in der Komplexität des eigenen 
anspruchs dem Wunsch nach eindeutigkeit gar nicht nachkommen kann, wenn damit 
keine unzulässige Verkürzung und Simplifizierung verbunden sein soll. für die pädagogi-
sche Praxis sind dann sowieso andere fragen wichtiger, so z.B. jene nach den Zielen, 
die mit dem format verfolgt werden, nach den Prozessen, die vor Ort stattfinden und den 
ergebnissen, die sich bei den Schülerinnen und Schülern zeigen. diesen fragen soll im 
folgenden genauer nachgegangen werden. hierzu werden zunächst gängige Begrün-
dungstheorien nachgezeichnet und einander gegenübergestellt.

Das Projekt der „Dreisam-Folleys” passt in 
den Kontext der außerschulischen Kompetenz-
erweiterung.
Dabei hatten alle Schulen die gleichen 
Rahmenbedingen – im wahrsten Sinne des 
Wortes: Ein Kubus mit 150cm3 konnte frei 
gestaltet und in einer gemeinsamen Aktion am 
Dreisamufer präsentiert werden.
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3. Begründungstheorien: Anschaulichkeit, motivation oder mittel 
gegen Bildungsbenachteiligung?
die Begründungen dafür, dass man mit Schülerinnen und Schülern im rahmen des 
unterrichts außerschulische lernorte aufsucht, sind vielfältig. Vor allem allgemeindidakti-
sche sowie sozialisationstheoretische argumente stechen dabei heraus: es ist die rede 
von originärer Begegnung und authentizität des lerngegenstands, aber auch von der 
notwendigkeit, den aufgrund bestimmter Bedingungen des aufwachsens mitunter einge-
schränkten erfahrungshorizont der lernenden zu erweitern. Weitere aussagen betonen 
eher lern-, schul- oder bildungstheoretische aspekte, die mit dem format verfolgt werden. 
Zum Teil überschneiden sich die argumentationen auch, dennoch werden im folgenden 
die verschiedenen linien zunächst getrennt voneinander dargestellt, um sie abschließend 
aufeinander zu beziehen.

Allgemeindidaktische Begründungen
in Bezug auf das lernen an außerschulischen lernorten fällt auf, dass allgemeindidakti-
sche Überlegungen nur selten auf empirische forschungserkenntnisse verweisen. Vielmehr 
werden Schlagwörter wie ‚authentizität‘, ‚Originale Begegnung‘, ‚lebensweltbezug‘, 
‚abwechslung‘, ‚differenzierung‘ und ‚handlungsorientierung‘ in anschlag gebracht 
(vgl. bspw. Bönsch 2003; Jürgens 2008), die in ihrer normativen fundierung schon 
beinahe als allgemeindidaktische Standart-argumente für alle Methoden, die sich einer 
Öffnung von Schule und unterricht verschreiben, gelten können. es ist von „freiräume[n]“, 
„neuartige[n] Perspektiven“ und der chance, „den meist eng gefassten lehrplan neu zu 
rahmen, ohne dabei die anbindung an die unterrichtsinhalte zu verlieren“ (Karpa, lübbe-
cke & adam 2015, S. 7) die rede, ohne dass Belege dafür geliefert werden, dass dem 
tatsächlich so ist. dennoch erscheint es durchaus legitim, auf diese elemente des formats 
zu verweisen, geht es bei Schule und unterricht doch auch immer um Ziele, die jenseits 
von kognitiver Kompetenzorientierung und effizienz anzusiedeln sind. eng angebunden 
sind allgemeindidaktische argumente damit an bildungstheoretische Überlegungen.

Bildungstheoretische Begründungen
Bildungstheoretische Überlegungen zum lernen an außerschulischen lernorten fließen, 

wie soeben dargestellt, vor allem in allgemeindidaktische argumentationen ein. 
Bildungstheorien als „normative fundierung didaktisch-methodischen handelns“ 
(hallitzky, Marchand & Seibert 2013, S. 159) verweisen dahingegen nur indirekt 
auf lernorte außerhalb der Schule. So können zwar durchaus Bezüge zwischen dem 
kritisch-konstruktiven Modell einer kategorialen Bildung hergestellt werden, Klafki 
(1991) selbst verweist aber nicht auf spezifische Orte, an denen eine auseinander-
setzung mit epochaltypischen Schlüsselproblemen stattfinden soll, um zu Mündigkeit 
(als proklamiertem Bildungsziel) zu gelangen. dennoch können bildungstheoretische 
argumente das aufsuchen außerschulischer lernorte legitimieren: Wo lässt sich bspw. 
autonomie besser erfahren als im Museum, in der Moschee, im luft- und raumfahrt-
zentrum oder im Wald, wenn die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich selbst 
entscheiden, mit welchen fragestellungen sie sich auf welche Weise und mit wem 
gemeinsam auseinandersetzen möchten? Partizipation nicht nur als Modell verstehen, 
sondern als realität erleben, wird sicherlich deutlicher, wenn Schülerinnen und Schüler 
politische diskurse nicht nur im Klassenraum in form von Planspielen inszenieren, 
sondern wenn sie selbst eine gemeinderatsitzung besuchen, dort (vorbereitete) fragen 
einbringen und antworten erhalten. Schließlich bleibt auch Solidaritätsfähigkeit nicht 
nur Konstrukt oder absichtserklärung, sondern sie kann real entfaltet werden, wenn 
Schülerinnen und Schüler sich bspw. an Spendensammelaktionen beteiligen, sich bei 
der Organisation eines transkulturellen festes einbringen oder einen nachmittag in 
einem altenheim gestalten. 

Sozialisationstheoretische Begründungen
Mit bildungstheoretischen Überlegungen verbunden sind auch sozialisationstheo-
retische: nicht immer erlauben Bedingungen des aufwachsens gesellschaftliche 
wie kulturelle Teilhabe oder die Möglichkeit, autonom und solidarisch zu handeln. 
dennoch werden aus sozialisationstheoretischer Perspektive vor dem hintergrund einer 
sich ständig verändernden Kindheit und Jugend meist andere als bildungstheoretische 
Begründungen für das einbeziehen außerschulischer lernorte in den unterricht ange-
führt. Oft finden dabei eher normative, zuweilen kulturpessimistische Zuschreibungen 
statt: Schon vor 30 Jahren diagnostizierte bspw. Zinnecker (1990) eine zunehmende 
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außerhalb des Schulgeländes aufgesucht 
werden, ermöglicht Schule dennoch die 
nutzung entsprechender angebote, wobei 
in der Praxis ein Schwerpunkt vor allem im 
musisch-kulturellen sowie sportbezogenen 
Bereich zu liegen scheint (vgl. Staudner 
2018, S. 49). um Bildungsprozesse und 
entwicklungsmöglichkeiten im ganztag zu 
optimieren, verlangt dieser zudem nach einer verstärkten Kooperation mit außerschuli-
schen Partnerinnen und Partnern, die zum Teil außerhalb der Schule aufgesucht werden 
(vgl. Spies 2017, S. 35). letztlich ist mit dem lernen an außerschulischen lernorten aus 
schultheoretischer Sicht vor allem aber auch eine Öffnung von Schule verbunden, die in 
form von gemeinwesenorientierung und community education zu einer als erstrebens-
wert erachteten demokratisierung von Schule beiträgt (vgl. holtappels 2003, S. 168; 
Bohl & Kucharz 2010, S. 46).

Lerntheoretische Begründungen
Schließlich werden in den Begründungen für das lernen an außerschulischen lernorten 
lerntheoretische argumente in anschlag gebracht, die sich i.d.r. aus erkenntnissen der 
allgemeinen didaktik, der lehr-lernforschung sowie der instruktionspsychologie speisen. 
Moderat-konstruktivistische lerntheorien, die zumindest aktuell die schulpädagogischen 
diskurse prägen, betonen die Bedeutung der Situiertheit für die Konstruktion von Wissen 
(vgl. reinmann & Mandl 2006). Situiertheit meint dabei zum einen realitäts- und lebens-
weltbezug, zum anderen gegenwartsbedeutung und authentizität der Problemstellung. 
eine Sachbegegnung vor Ort kann genau dies, so die argumentation, weit besser reprä-
sentieren als die Behandlung der Thematik im Klassenraum mit oder ohne medialer insze-
nierung. handlungsorientierung, die Möglichkeit zu explorativem, forschendem lernen 
und die direkte anwendung des gelernten in der Praxis sowie eine erhöhte Motivation 
bzw. interessens- und fähigkeitsselbstkonzeptentwicklung am lernort sind weitere aspekte, 
die aus lerntheoretischer Perspektive für das lernen an außerschulischen Orten sprechen 
(vgl. bspw. nickolaus, Steffensky & Parchmann 2018, S. 13f.). 

Verhäuslichung und Verinselung kindlicher lebenswelten aufgrund eines weitgehend 
urbanisierten lebensumfeldes, das ein spontanes Spielen und entdeckendes erkunden im 
räumlichen nahfeld unmöglich mache. heute wird vor allem die zunehmende Mediatisie-
rung der Kindheit (vgl. Tillmann & hugger 2014) als argument angeführt, die nach einem 
handlungsbezogenen, explorativen ausgleich verlange, im rahmen dessen Primärerfah-
rungen gemacht werden können. hier, so die annahme, kann das lernen an außerschuli-
schen lernorten wichtige impulse setzen. erkenntnisse der pädagogischen Kindheits- und 
Jugendforschung zeigen, dass die oben beschriebenen Befunde längst nicht gleicher-
maßen für alle Kinder und Jugendliche gelten. Vielmehr existiert eine große diversität an 
kindlichen sowie jugendlichen lebenswelten, die eine ebenso große Vielfalt an interessen, 
Kompetenzen, Verhaltensformen, Sichtweisen und anderen eigenschaften mit sich bringen 
(vgl. bspw. World Vision deutschland 2018). die familiäre herkunft mit ihren Koordina-
ten sozioökonomisches Milieu, Zuwanderungsgeschichte und Bildungsaspiration spielt 
dabei eine tragende rolle, oftmals auch in intersektionaler Verwobenheit mit anderen 
sozialen Strukturkategorien. deutlich wird dabei, dass Kinder aus bestimmten Milieus eine 
besondere unterstützung benötigen, um chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu 
realisieren. lernen an außerschulischen lernorten kann hier, so die argumentation, adapti-
ve lerngelegenheiten bereitstellen, erfahrungsbereiche und -räume erweitern, Zugänge zu 
bislang Verschlossenem schaffen und damit kompensatorisch wirken (vgl. Baar 2021). 

Schultheoretische Begründungen
Mit soeben angeführten sozialisationstheoretischen Überlegungen korrespondieren 
schultheoretische argumente: im besten fall rücken Orte aus der lebenswelt der Kinder 
und Jugendlichen in den Mittelpunkt schulischen lernens und werden in dieses integriert. 
außerschulischen lernorten wird darüber hinaus eine Mittlerfunktion zwischen lebenswelt 
und Schule eingeräumt, d.h., schulische inhalte bleiben nicht länger abstrakt, auch wenn 
sie in der lebenswelt der Kinder und Jugendlichen bislang keinen Platz fanden. gleichzei-
tig verlangt der seit anfang der 2000er Jahre in angriff genommene ausbau des ganz-
tagsangebots an Schulen nach einem verstärkten einbezug außerschulischer lernorte in 
den Schulalltag. durch die zeitliche ausweitung des Schultages verfügen Schülerinnen 
und Schüler über weniger frei gestaltbare Zeit und damit auch über weniger informelle 
sowie non-formale lerngelegenheiten. indem im rahmen des ganztags verstärkt Orte 

Ob die Kompetenzen, die die Schülerinnen 
und Schüler außerschulisch erlangen, 

allerdings von Dauer sind, 
ist wissenschaftlich fragwürdig. 

Das Wir -Gefühl stärken sie in jedem Fall.
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Zielsetzung der einzelnen untersuchungen unterscheiden sich dabei so stark voneinander, 
dass die so gewonnenen erkenntnisse meist kaum verallgemeinert werden können. auch 
beschränken sich die erhebungen sehr häufig auf den erwerb deklarativen Wissens. 
Prozedurales Wissen spielt kaum eine rolle als untersuchungsgegenstand; interessensens- 
oder Selbstwirksamkeitsentwicklung werden zumindest manchmal betrachtet, genauso 
wie der erwerb soziale oder personale Kompetenzen. Bildungstheoretische annahmen 
oder sozialisationstheoretische Überlegungen werden dahingegen so gut wie nie fokus-
siert, und auch heterogenitätsdimensionen werden, wenn überhaupt, dann meist nur in 
Bezug auf alter oder geschlecht im Studiendesign berücksichtigt (vgl. Baar 2020, S. 21). 
im folgenden sollen dennoch Tendenzen dargestellt werden, die sich aus der Zusammen-
schau vorhandener Studien – wenn auch vorsichtig – ablesen lassen.

aus dem review von mehr als 50 einzelstudien sowie zehn Metaanalysen lässt sich zu-
nächst schlussfolgern, dass sich zumindest ein Teil der theoretisch formulierten annahmen 
bestätigt und das lernen an außerschulischen lernorten unter bestimmten, weiter unten 
noch näher beschriebenen Bedingungen durchaus dazu beiträgt, den kognitiven Kompe-
tenzzuwachs, aber auch die entwicklung von interessen bei Schülerinnen und Schülern zu 
unterstützen. deutlich wird aber auch, dass die effekte meist eher kurzfristig sind und nach 
einiger Zeit wieder verschwinden, wenn die am außerschulischen lernort erworbenen fä-
higkeiten und fertigkeiten im weiteren Schulalltag nicht aufgegriffen und vertieft werden. 
im direkten Vergleich mit didaktischen formaten, die im Klassenraum stattfinden, zeigt 
sich das lernen an außerschulischen lernorten zwar zunächst überlegen, der Vorsprung 
verliert sich aber schnell wieder, wie Studien mit follow-up-Tests zeigen. eine intensive 
Vor- und nachbereitung sowie die deutliche an- und einbindung des lerngangs in den 
regelunterricht erhöhen die Wahrscheinlichkeit positiver auswirkungen, die auch länger 
erhalten bleiben. Weiter legen die ergebnisse einiger Studien nahe, dass mehrmalige, 
regelmäßige Besuche eines lernortes zu nachhaltigeren effekten führen als sporadische 
oder einmalige. 
Wie bereits berichtet, berücksichtigen nur wenige der vorliegenden Studien heteroge-
nitätsdimensionen. eine kompensatorische Wirkung des lernens am außerschulischen 

Zusammenfassung
deutlich wird aus der Zusammenschau, dass sich die einzelnen argumentationslinien je 
nach theoretischer Verortung zwar voneinander unterscheiden, dennoch häufig miteinan-
der korrespondieren. Während beispielsweise bildungstheoretische argumente zunächst 
auf der normativen ebene anzusiedeln sind, vermischen sich diese mit lerntheoretischen 
Überlegungen, wenn beispielsweise die aussage getroffen wird, dass Solidaritätsfähig-
keit nur in einem situierten Kontext in anschlag gebracht werden kann. lerntheoretische 
argumente sind dabei ebenfalls zunächst per se als Theorien gekennzeichnet. da sie 
aber oftmals auf ergebnisse der lehr-lernforschung gründen, erscheinen sie weit weniger 
normativ und sind zumindest teilweise auch empirisch abgesichert. Sozialisationsthe-
oretische Begründungen stellen im Spannungsfeld zwischen normativität und empirie 
einen Sonderfall dar: im Zusammenhang mit dem Theorem der veränderten Kindheit 
handelt es sich häufig um normative Setzungen, die aus subjektiven eindrücken und aus 
erwachsenenperspektive abgeleitet werden. gleichzeitig macht es sich die pädagogi-
sche Kindheitsforschung zur aufgabe, hier differenziertere, forschungsbasierte daten zu 
gewinnen, auszuwerten und dabei auch die Perspektive der Kinder selbst einzubeziehen 
(vgl. heinzel 2000). allen theoretischen Zugängen gemein ist aber, dass sie aus den 
vorgenommenen heuristischen und/oder empirischen analysen ableiten, dass ein lernen 
an außerschulischen lernorten positive effekte hat und quasi eine antwort auf diagnos-
tizierte Schwächen von Schule und unterricht, wie sie sich aktuell gestalten, darstellt. 
um zu überprüfen, ob den formulierten annahmen so gefolgt werden kann, werden im 
folgenden empirische erkenntnisse zum lernen vor Ort zusammengefasst.

4. Empirische Erkenntnisse: (Wann) Lohnt der ganze Aufwand?
Studien zu außerschulischen lernorten sind meist eng an fachgrenzen gebunden, inner-
halb derer sie häufig sehr konkret (meist kognitive) lerneffekte für eine bestimmte gruppe 
von Schülerinnen und Schülern an einem bestimmten Ort oder durch ein klar umrissenes 
didaktisches arrangement an diesem Ort erheben. lernorte, Schülerinnen und Schüler, 
Konzeptionen, fragestellungen, erhebungs- und auswertungsmethoden, Sample und 

Im besten Fall rücken Orte aus der Lebens-
welt der Kinder und Jugendlichen in den 
Mittelpunkt schulischen Lernens und werden 
in dieses integriert.
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5. Fazit und Perspektiven: Dennoch das Schulhaus verlassen?
dass sich die theoretisch formulierten annahmen zu einem großen Teil empirisch bislang 
nicht bzw. nur eingeschränkt bestätigen lassen, kann auf mehrere ursachen zurückgeführt 
werden: Zum einen liegen zu wenige und oftmals sehr spezifische Studien vor, die eine 
abschließende Bewertung und Vorhersage der evidenz des lernens an außerschulischen 
lernorten nicht zulassen. So können beispielsweise zum kompensatorischen Potential des 
formats keine belastbaren aussagen getroffen werden, weil die meisten Studien diese 
fragestellung gar nicht in den Blick nehmen, darüber hinaus weder heterogenitätsdi-
mensionen berücksichtigen noch als längsschnittstudien oder langzeitbeobachtungen 
angelegt sind. auch werden bislang die Prozesse und interaktionen, die vor Ort ablaufen, 
nur selten betrachtet: Weder ist ausreichend erforscht, auf welche Weise lehrerinnen und 
lehrer das format vorbereiten und durchführen, noch wissen wir genügend darüber, auf 
welche Weise die Schülerinnen und Schüler bestimmte lernprozesse vor Ort vollziehen. 
die erkenntnisse, die dann letztlich doch vorliegen, können insgesamt als eher ernüch-
ternd bezeichnet werden. die meist lediglich kurzfristigen effekte scheinen zunächst in ei-
nem Missverhältnis zum didaktisch-organisatorischen aufwand, den das format erfordert, 
zu stehen. 
dennoch: Wenn forschungsbemühungen zukünftig stärker die Prozesse fokussieren als 
lediglich den ‚Outcome‘ zu messen, wäre es durchaus möglich, die lernortsdidaktik auf 
einer empirischen Basis weiterzuentwickeln und das lernen außerhalb des Schulgeländes 
auf dieser grundlage besser auf die lernbedürfnisse und lernnotwendigkeiten der Schüle-
rinnen und Schüler abzustimmen. Vermutlich würden sich dann auch die längerfristigen ko-
gnitiven lernergebnisse in einem positiven Sinne verändern. durch adaptive lernangebote 
vor Ort könnte des Weiteren auch auf unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen reagiert 
und ein Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit geleistet werden. Wichtig erscheint dabei, 
das format nicht nur auf einen rein kognitiven lernzuwachs zu reduzieren, sondern zukünf-
tig auch sein Bildungsgehalt im hinblick auf die ermöglichung von Selbst- und Mitbestim-
mung sowie Solidaritätsfähigkeit in den Blick zu nehmen.
im Übrigen zeigt sich, dass die Studien zu den effekten des lernens an außerschuli-
schen lernorten vor allem ergebnisse bestätigen, die generell aus der lehr-lernforschung 
vorliegen und weitgehend für die gestaltung aller lehr-lernprozessen gelten – und zwar 

lernort kann daher nicht bestätigt werden: inwieweit Kindern und Jugendlichen, die 
in sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen aufwachsen, durch das aufsuchen 
außerschulischer lernorte tatsächlich ein Mehr an gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht 
wird, wurde in keiner der gesichteten Studien untersucht. in Bezug auf die dimension der 
(biologischen) geschlechtszugehörigkeit kann konstatiert werden, dass diese den meisten 
Studien zufolge keinen einfluss auf lerneffekte beim lernen vor Ort hat (vgl. bspw. Pawek 
2012; Streller 2009; geyer 2008; glowinski 2007; guderian 2007; Moch 2002). 
allerdings existieren einige Studien, die Mädchen einen höheren Kompetenzerwerb 
bescheinigen (vgl. bspw. Kümmel et al. 2008 in Bezug auf eine erlebnispädagogische 
Maßnahme), genauso wie es Studien gibt, bei denen Jungen eher von der Maßnahme 
profitieren (vgl. bspw. neill 2008, ebenfalls in Bezug auf erlebnispädagogische Maß-
nahmen). im hinblick auf die Kategorie alter scheinen jüngere Schülerinnen und Schüler 
tendenziell eher vom einbezug außerschulischer lernorte in den unterricht zu profitieren 
als ältere (vgl. bspw. Kisser 2014; fröhlich 2012; Streller 2009). in zwei Studien (fiegert 
2012; Moch 2002) wird festgestellt, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler 
einen geringeren Kompetenzzuwachs erfahren als leistungsstärkere, eine weitere Studie 
(Pawek 2012) kann keinen diesbezüglichen unterscheid feststellen. 

Zu den Prozessen, die an außerschulischen lernorten stattfinden, liegen, wie bereits 
erwähnt, nur wenige Studien vor. Meist wird hierzu ein quasiexperimentelles design 
entworfen, indem verschiedene Settings einander gegenübergestellt und miteinander ver-
gleichen werden. auch wenn die erkenntnisse aufgrund ihrer ausgeprägten Spezifik kaum 
verallgemeinerbar sind, so deutet sich doch an, dass von handlungsorientierte Methoden 
und moderat-konstruktivistisch ausgerichtete Konzepten eine höhere evidenz ausgeht als 
von kognitivistischen. herausfordernde aufgabenstellungen, Situiertheit, die Möglichkeit 
zur sozialen Ko-Konstruktion, die anknüpfung an vorhandenen Präkonzepten sowie die 
einbindung der neugewonnenen erkenntnisse in bestehende Wissensstrukturen scheinen 
hierfür genauso entscheidend zu sein wie die Platzierung des formats an zentraler Stelle 
innerhalb einer unterrichtseinheit. 

Die meist lediglich kurzfristigen Effekte schei-
nen zunächst aber in einem Missverhältnis 
zum didaktisch-organisatorischen Aufwand, 
den das Format erfordert, zu stehen.
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Ballett-, Tennis- und Musikunterricht bis an die Belastungsgrenze durchstrukturiert und 
durchorganisiert ist, über eine Stadtteilerkundung erfahren, dass man auf einer öffentli-
chen Skaterbahn (kostenlos!) Sport machen, (alte, aber auch neue!) freunde treffen und 
einen Zugang zu (vielschichtiger!) hip-hop-Musik erfahren kann? Orte aus der lebenswelt 
der Schülerinnen und Schüler in den unterricht zu integrieren bedeutet letztlich, Kinder 
und Jugendliche sowie die realitäten, in denen sie aufwachsen, ernst zu nehmen und 
ihnen respekt entgegenzubringen. damit ist ein bedeutender grundstein für gelingende 
Bildungsarbeit gelegt: nicht nur, um die Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, 
„das ihnen innewohnende Potenzial zu erkennen“, wie es im leitbild der Schulstiftung 
(2022) heißt, sondern auch, um ihnen die entfaltung ihrer vielfältigen interessen, Talente 
und Begabungen auch im schulischen Kontext zu ermöglichen. 
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davon auszugehen, dass Kinder und Jugendliche 
beispielsweise bei einem Kirchenbesuch schon 
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Allein die Horizonterweiterung rechtfertigt die ein 
oder andere außerschulhäusige Veranstaltung – und 
wenn das Projekt richtig vor- und nachbereitet wird, 
kann es Jugendliche einen Impuls zu etwas Neuem 
geben – und alle bleiben in Bewegung.
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Exkursion auf eine Azienda del riso 
in Isola della Scala

St. raphael Schulen heidelberg  |  Astrid Braig 

endlich ferien! nichts wie Koffer packen, ins auto sitzen und ab auf die a 5 über 
den gotthard, vorbei an Mailand, durch die diesige Ödnis der Poebene hindurch 
in den Süden ans Meer – am besten „augen zu und durch“!

Stopp! - abgesehen davon, dass man kulturelle Schätze wie die Kartause von Pavia wort-
wörtlich links liegen lässt, am geschichtsträchtigen Ort Solferino oder dem malerischen 
dorf Valeggio sul Mincio einfach vorbeifährt... man verpasst außerdem die Tatsache, 
dass die Poebene seit Jahrhunderten bedeutendes Kulturland für den reisanbau ist! 

reis und italien? – reis wird doch in asien angebaut, oder etwa nicht ausschließlich? 
Bei der Planung einer Studien- bzw. abschlussfahrt mit einer 10. Klasse an unserer 
realschule fiel mir neben den Bausteinen „Tagesausflug Venedig“ und „Stadtführung in 
Verona“ eine didaktische führung auf einer reisfarm bei isola della Scala ins auge.
in absprache mit der Klasse buchten wir diesen Programmpunkt hinzu und fanden uns 
einige Wochen später gespannt im Ortsmittelpunkt von isola della Scala wieder. Zual-

lererst gingen wir zu fuß in eine kleine grün-
anlage wenige Schritte hinter der Kirche und 
versammelten uns um eine kleine fontäne, die 
aus dem Boden sprudelte. es handelt sich dabei 
um eine der unzähligen Quellen, welche die 
Poebene mit Wasser versorgen. das abfließen-
de Schmelz- und regenwasser der alpen, von 
den flüssen etsch und eisack weitergetragen, 
versickert zu einem beträchtlichen Teil im Boden 
nördlich von Verona, um dann im porösen 
Kalkgestein der ebene wieder an die Oberflä-
che zu gelangen. uns gefiel diese information 
sehr, da wir uns ernsthafte gedanken über die 
Bewässerung der reisfelder mit dem nicht immer 
sauberen Wasser des Pos gemacht hatten. 

Zur Besichtigung der nächsten Station stiegen wir zurück in den Bus und fuhren an mehre-
ren Pappelhainen vorbei auf ein reisfeld südlich des Ortes. dabei erfuhren wir, wie es zu 
diesen das landschaftsbild prägenden Baumgruppen kommt:
da Pappeln gut auf sumpfigem gelände wachsen und große Blätter besitzen, dienen sie 
dazu, einzelne Parzellen des Bodens trocken zu legen, denn die über ihre Blätter verduns-
tende feuchtigkeit entzieht dem Boden das Wasser der allgegenwärtigen Quellen.
auf dem reisfeld bekamen wir dann die Vorgehensweise des reisanbau anschaulich 
erklärt: 

Besuch der Quelle Isola della Scala

Dass die vielen Pappeln, die man von den Autostradas in der Poebene Italiens häufig sieht, eine 
wichtige Funktion haben, ist eine der Erkenntnisse der Exkursion.
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anfang bis Mitte april werden die vorgezogenen reispflänzchen in die abgesenkten 
felder eingesetzt und die Bassins anschließend geflutet. dies geschieht unter anderem, 
um die noch jungen Setzlinge vor späten nachtfrösten im frühjahr zu schützen. Zusätz-
lich zum Wasser werden fische mit eingesetzt, die nicht etwa auf dem esstisch landen, 
sondern die als nützlinge dienen. Sie fressen Schädlinge wie insektenlarven an den 
reispflanzen oder algen ab und tragen auf diese Weise ganz natürlich dazu bei, dass 
der einsatz von Spritzmitteln auf ein Minimum reduziert werden kann. Wenn das Was-
ser im Juli von den feldern abgelassen wird, damit die reisgetreidepflanzen bis Mitte 
September reifen können, werden die fische in reusen aufgefangen und auf der reisfarm 
in Becken zum laichen gebracht. Somit ist für die nächste generation „Putzerfische“ 
gesorgt, die bei der erneuten Pflanzung wieder ausgesetzt werden. 

ein Kreislauf der nachhaltigkeit, wie man ihn sich wünscht - und nicht nur hier...
die letzte Station führte uns an die alte „Pila“ aus dem 17. Jahrhundert, die noch immer 
von der familie ferron in der fünften generation 
betrieben wird. Mithilfe der Wasserkraft aus 
einem Kanal des netzes, das die ebene durch-
zieht, werden über ein Wasserrad holzstämme 
angetrieben, die den reis stampfen, damit er 
geschält und poliert wird. durch diesen Prozess 
werden die reiskörner zwar nicht ganz so schön 
weiß poliert, dafür bleiben einige ernährungs-
physiologisch wertvolle inhaltsstoffe in den äuße-
ren Schichten des getreidekorns erhalten.

für die Schülerinnen und für uns lehrkräfte, die 
wir beide das Wahlpflichtfach aeS unterrichten, 
war diese exkursion voller erkenntnisse: italien ist 
europas größter reisproduzent und es leuchtet 

nun ein, warum die reissorten „carnaroli“ und „Vialone nano“ nicht besonders asiatisch 
klingen. nicht jeder reis benötigt zwingend lange Transportwege und die nachhal-
tigkeit, mit der unter ganzheitlichen aspekten seit Jahrhunderten auf traditionelle Weise 
qualitativ hochwertiger reis angebaut und verarbeitet wird, hat uns sehr beeindruckt!

Eine Pila aus dem 17. Jahrhundert

Bis zu einem köstlichen Risotto ist es 
noch eine Weile hin...

Untersuchung der Ernte vor Ort.
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reagieren kann, brachte das „Waldteam“ so auf den Punkt: „draußenschule im Waldklas-
senzimmer – wenn nicht jetzt, wann dann?“ 

das Projekt kann als ganzheitliches Bildungsangebot auf die Schülerinnen und Schüler 
wirken. Kognitives lernen, handwerkliches Tun und umfassende Sinneswahrnehmungen 
werden eingebunden in einen natürlichen erlebnisraum. nicht neu ist die pädagogische 
Begründung, dass dem sinnhaften erleben eine innere haltung der Wertschätzung folgt. 
der Zauber der natur kann den Wunsch und die fähigkeit wecken, diese zu schützen 
und zu erhalten. So begegneten der gruppe in der Projektentwicklung neben den 
neueren Konzepten der dänischen „udeskole“ und dem Schweizer Modell der „draußen-
schule“ immer wieder „alte“ leitmotive und pädagogische antworten, die auch tröstlich 
die belastenden psychosozialen erfahrungen der Pandemie in einen historischen, ermuti-
genden Kontext setzten. 

7. februar 2022, 7.30 uhr. noch ist es still im Wald. Ein Specht trommelt, eine Krähe 
ruft, der Schnee taut tropfend von den Bäumen, der kleine Bach gluckst vor sich hin. 
Das heutige Klassenzimmer ist noch ohne Kinder, aber voller leben. in der kleinen hütte 
brennt schon das feuer, die fensterläden sind geöffnet, der tee gekocht. Stille, dann 
erstes Kinderlachen, leise gespräche der besonders Eiligen, dann sind alle da. „guten 
Morgen hier auf der Walderlebnisstation!“ Das Waldklassenzimmer beginnt.

in den beiden letzten Schuljahren hat die Pandemie wesentlich den Schulalltag, aber 
auch die Schülerinnen und Schüler, lehrkräfte und Mitarbeitende selbst beeinflusst 
und verändert. Vor allem distanz prägte das Schulleben. es reifte eine Projektidee, 

die durch ein „Waldklassenzimmer“ die Kinder und erwachsenen wieder verstärkt in 
Beziehung zu sich selbst, zueinander und auch zur Schöpfung bringen möchte. eine 
kleine gruppe von lehrerinnen und lehrern und die Schulsozialarbeit machten sich auf, 
durch fortbildung und von externen fachleuten bestärkt, ein Konzept zu entwickeln, das 
unterricht im Wald stattfinden lässt, an einem passenden Ort mit einer nachhaltigen 
Organisation.

Die pädagogische Idee
die auswirkungen der Pandemie auf die entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
machen sich bemerkbar und werden auch in den nächsten Schuljahren spürbar blei-
ben. durch lange Phasen des fernunterrichtes und gesellschaftlicher Schutzmaßnahmen 
konnten für die Kinder wesentliche Bereiche des erlebens und erfahrens sowohl individuell 
als auch sozial nur eingeschränkt stattfinden. die coronaregelungen ermöglichten kaum 
ein lernumfeld, das Selbstwirksamkeit fördern und Kinder und Jugendliche aktiv in die 
gestaltung der gesellschaft einbinden konnte. Kinder und Jugendliche bewegten sich 
schon vorher zunehmend in digitalen Medien, in weit entfernten und entpersonalisierten 
räumen. diese Welt flutete nun verstärkt und oft ungefiltert in die Kinderzimmer. der Be-
zug zur eigenen umgebung als unmittelbarer erfahrungsraum von natur und Kultur verliert 
an Bedeutung. dies birgt die gefahr, dass damit auch das gefühl von identität, Verwur-
zelung und letztendlich Verantwortlichkeit schwindet. dass Schule auf diese entwicklung 

Lernen im Wald, vom Wald und 
für den Wald
draußenschule für die Klassen 5

heimschule lender  |  Sibylle Wienk-Borger, Caroline Schappacher, 
mailin Krüger

Der Leitgedanke
„Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. 
Die Bäume und die Steine werden dich Dinge lehren, die dir kein Mensch 
sagen kann.“                                              
                              Bernhard von clairvaux (1090 - 1153)

Die Walderlebnisstation WESO



75  |   Forum  SchulSt iftung – Schule an anderem Ort

40 41

lernen im Wald, vom Wald und für den Wald

Die Leitperspektive BNE
Von den Vereinten nationen wurde 2015 das unesco-Weltaktionsprogramm „Bildung 
für nachhaltige entwicklung“ (Bne) verabschiedet. es umfasst die drei dimensionen der 
nachhaltigkeit: globales lernen, nachhaltige Mobilität und umweltbildung. im Bildungs-
plan ist Bne als allgemeine leitperspektive aufgeführt: „Bildung für nachhaltige entwick-
lung (Bne) im Sinne der Befähigung zur verantwortungsvollen und aktiven gestaltung 
einer zukunftsfähigen Welt. neben dem erwerb von Wissen über (nicht-) nachhaltige 
entwicklungen geht es insbesondere um folgende Kernanliegen: Bereitschaft zum engage-
ment und zur Verantwortungsübernahme, umgang mit risiken und unsicherheit, einfüh-
lungsvermögen in lebenslagen anderer Menschen und solide urteilsbildung in Zukunftsfra-
gen.“ (http://www.bildungsplaene-bw.de/,lde/lS/BP2016BW/allg/einfuehrung)

die leitperspektive Bne wurde zum verbindenden element der Projektidee für das lernen 
im Wald. unterricht in verschiedenen fächern soll im Wald erlebt, Wissen mit eindrücken 
der sich verändernden natur und des Wetters im Jahresablauf verbunden werden. die 
corona-Pandemie kann auch als auslöser dafür verstanden werden, sich der leitperspekti-
ve Bne noch bewusster zu werden und sich schon in Klasse 5 für die damit verbundenen 
Ziele zu engagieren. 

Seit vielen Jahren wird an der heimschule lender am leitbild der nachhaltigen entwick-
lung gearbeitet, verschiedene Projekte wurden umgesetzt und in das Schulleben integriert, 
wie z.B. die Schülerfirma „el Mundo“, die Schulgarten-ag, der umweltausschuss, zuneh-

mende Verwendung regionaler und hochwertiger lebensmittel in unserer cafeteria oder 
die holzhackschnitzelanlage als energieträger. auch mit dem Projekt „Waldklassenzim-
mer“ soll der aktuelle auftrag der Bildungspolitik und auch jener der erzdiözese freiburg 
für nachhaltige Bildung zum Schutze der Schöpfung umgesetzt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler
nicht nur die Bewegung „fridays for future“ zeigt, welche Themen Kinder und Jugendli-
che heute zunehmend mehr beschäftigen. dies sind z.B. Klimawandel, gesunde ernäh-
rung, Zukunftsgedanken über energieressourcen und Wasservorräte oder das aussterben 
von Tier- und Pflanzenarten. die Themen haben an relevanz durch die coronakrise sogar 
noch gewonnen. hier entsteht auch für Schulen die herausforderung, dass diese Themen 
nicht ausschließlich mit Krisen, Problemen und Ängsten verbunden werden, wie sie von 
den heranwachsenden oft in den Medien wahrgenommen werden. 
eine solche Wirkung könnte zu entmutigung und resignation, zu vereinfachenden lösungs-
strukturen und Vermeidungsstrategien führen. Vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler 
brauchen einen positiven emotionalen Zugang zu inhalten und aufgaben, benötigen 
vielschichtige erfahrungsebenen für ihre entwicklung, bedürfen Bewegung und freiraum. 
an diesen Bedürfnissen orientiert sich das Projekt. 
der „Waldraum“ verändert sich mit den Jahreszeiten und wird über die Zeit zu einem 
vertrauten raum. Kälte, nässe, Wind, hitze und Trockenheit hinterlassen zusätzliche es-

Modul Kunst: 
Kulissenbau

Modul Biologie: 
Bau einer Dachshöhle
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sentielle und emotionale eindrücke, die die Schülerinnen und Schüler in überschaubarem 
rahmen zusammen mit der natur erleben. das Projekt Waldklassenzimmer gibt einmal 
im Monat gelegenheit, um über die erfahrung des lebendigen Waldraumes und der 
Klassengemeinschaft lerninhalte zu „begreifen“.

Der Inhalt des Projekts
Jede 5. Klasse verbringt während seines ersten Schuljahres an der heimschule lender 
einen Tag monatlich auf einer Walderlebnisstation (WeSO). dabei sollen insgesamt 6 
unterrichtsmodule durchlaufen werden, die das lernen bestimmter fächerinhalte unter 
dem leitgedanken der Bne sowie sozialem lernen in erlebnispädagogischen einheiten 
beinhalten. die Walderlebnisstation liegt direkt am nationalpark auf der hundseck und 
wird von der gemeinde Ottersweier für waldpädagogische Veranstaltungen vermietet. 
Zur Station gehören eine hütte, ein Waldklassenzimmer sowie verschiedene Pfade und 
erfahrungsflächen. (https://www.ottersweier.de/de/freizeit-kultur/walderlebnisstation)
die Wandertage zu Beginn und zum ende des Schuljahres werden zusätzlich unter den 
aspekten gemeinschaft und erlebnis zusammen mit förstern und Waldpädagogen auf 
der WeSO oder im Wald verbracht. 
         
Das organisatorische Konzept
Ablauf: alle fünften Klassen durchlaufen dasselbe Modul innerhalb derselben Woche 
eines Monats.
Personelle Ausstattung: ein fachexpertenteam aus lehrkräften bereitet die inhaltliche 
gestaltung eines Moduls gemeinsam vor. der jeweilige fachlehrer der Klasse wird ein-
bezogen und begleitet den Tag seiner Klasse. nach Bedarf werden externe fachkräfte 
(förster, Waldpädagogen) hinzugezogen. die Schulsozialarbeit bzw. die pädagogische 
assistentin begleiten alle Module in allen Klassen und übernehmen die durchführung der 
erlebnispädagogischen einheiten. 
Unterricht: die 5 fachmodule beinhalten deutsch, Mathematik, Biologie/BnT, religion, 
Kunst und Musik. Zusammen mit dem Schulseelsorger gestaltet die Schulsozialarbeit bzw. 
die pädagogische assistentin ein Modul zum sozialen lernen zu Beginn des Schuljahres.
Dauer: Zeitlicher umfang der Waldtage von ca. 8.00-15.00 uhr (incl. hin- und rück-
fahrt/ Bus), d.h. 3 doppelstunden fachinhalte am außerschulischen Ort.
Logistik: die nutzung der öffentlichen Busse wurde angestrebt, aufgrund der sehr 
ungünstigen Busverbindungen wurde ein eigener Bustransport für die jeweilige Klasse 
organisiert.

Überblick 
Übersicht über die beiden Module, die aktivitäten, den jeweiligen Monat und die 
Begleitung:

Das Waldteam entwickelte und organisiert das Projekt:
Julian Baier, ulrike Keller, christiane Kreuz, Katja lang-cappel, caroline Schappacher, 
Mailin Krüger, Sibylle Wienk-Borgert. die Projektleitung liegt aktuell bei caroline Schap-
pacher und Mailin Krüger. die Projektbetreuung hat Sibylle Wienk-Borgert übernommen. 
der Schulseelsorger gabriel Breite unterstützt das Projekt von Beginn an mit rat und Tat.

Die WESO: Klassenzimmer und Bühne

Was? Wer? Wann?

i. Modul 
Soziales Lernen

1. Wandertag Klassenlehrerteam 
Schulsozialarbeit 
Waldpädagoge

September

intensivtag Klassenlehrer 

Schulseelsorge 

Schulsozialarbeit/päd. assistenz 

Waldpädagoge

Oktober

2. Wandertag Klassenlehrerteam

Schulsozialarbeit/päd. assistenz

Waldpädagoge

Juli

ii. Modul 
Fachunterricht

Kunst
fachexperte

Schulsozialarbeit/päd. assistenz

fachlehrer der Klasse

Waldpädagogen nach Bedarf

februar

Biologie März

deutsch april

religion/Musik Mai

Mathe Juni
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Wandertag stehen noch aus und werden 
mit viel Spannung erwartet. 
für die Kinder ist der Ort vertraut gewor-
den, die rituale zu Beginn (am immer 
gleichen Baum zur ruhe kommen) und zum 
abschluss (reflexion) müssen nicht mehr 
erklärt werden, der achtsame umgang mit 
Müll und der ressource Wasser ist selbstverständlich geworden. das Verhalten in den 
Waldtagpausen spiegelt oft einen ungeheuren Bewegungsdrang, aber dennoch auch 
rücksichtnahme und einen wahrnehmenden Blick auf Veränderungen und kleine natur-
schönheiten. dies wird in den reflexionen auch nach einem anstrengenden, dichten Tag 
auf der WeSO deutlich: So sprechen die Kinder von „einem Ort, der besonders ist“, von 
Spaß beim „Bauen und erschaffen“, von freude an der „Stille am eigenen Baum“ von 
„Schönheit“ und „Zauber“. Mancher lerninhalt prägte sich durch die vertiefte ganzheitli-
che erfahrung stärker ein, auch wenn es zunächst manchem „schwergefallen“ ist.
für die lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Schulseelsorge und pädagogische assistentin ist 
dieser „anderstag“ ein gewinn, ermöglicht er vielschichtiges unterrichten außerhalb 
eines 45 Minuten rhythmus und einen erweiterten Blick auf die Kinder in völlig anderem 
Setting. 
einen herzlichen dank gebührt dem förderverein der altsasbacher, der das Projekt bisher 
vollständig finanziert hat, der gemeinde Ottersweier, die sehr unkompliziert die WeSO 
zur Verfügung stellt und auch den förstern und Waldpädagogen, die sich mit viel enga-
gement, Wissen und Zeit einbringen.

Ausblick
Obwohl erst april ist, muss schon das kommende Schuljahr angedacht und geplant 
werden. als Pilotprojekt ist das Waldklassenzimmer für zwei Jahre genehmigt, vielleicht 
gelingt eine dauerhafte integration in das Schulcurriculum. 

Die Fachexperten für das Schuljahr 2021/2022 haben spannende „Outdoor Program-
me“ ausgearbeitet: Svenja Bohnert, (Kunst), Janina Zimmer und Viola Wiggering (Biolo-
gie), christiane Kreuz und ulrike Keller (deutsch), ellen Krämer und ulrich noss (Musik), 
Tobias Schricke und christiane Kreuz (religion), caroline Schappacher, Julian Baier und 
andreas herp (Mathematik), gabriel Breite und Sibylle Wienk-Borgert (soziales lernen).
Die Klassenlehrerinnen 2021/2022 bilden die informationsbrücke während des Schul-
jahres zwischen Schülerinnen und Schülern, eltern, fachlehrerinnen und fachlehrer und 
dem Projekt: Melanie l´abbate, angelika roegele, Silke Würthner und dafne riehle. 
Engagierte Fachlehrer der Klassen begleiten die Tage und bringen sich und ihr Wissen 
ein.
Förster und Waldpädagogen ergänzen die fachtage und beide Wandertage mit ihren 
Kompetenzen zum naturerlebnis und forstlichem Wissen: Kristina Schreier, Thomas Wes-
termann, Klaus Vollmer und Trainees des forstamtes.

Der Weg 
das Konzept benötigte ein Schuljahr zur entwicklung und Vorbereitung. Von der idee bis 
zum ersten Wandertag wurde im „Waldteam“ überlegt, zunächst die Schulleitung und 
Kolleg*innen dafür begeistert, die altsasbacher als förderer gewonnen, lange einen 
passenden Ort gesucht, die WeSO entdeckt und besichtigt, Termine und nutzungs-
modalitäten mit der gemeinde Ottersweier besprochen, mit Waldpädagogen Kontakt 
aufgenommen, die Busorganisation ausgetüftelt, das Konzept zur abstimmung in der glK 
vorbereitet, mit großer Zustimmung dort als Pilotprojekt für zwei Jahre verabschiedet und 
das Konzept im elternbeirat vorgestellt. ein herzliches „danke“ an dieser Stelle an alle, 
die immer wieder ermutigt und auch in „zähen Phasen“ daran weitergearbeitet haben.

Zwischenbilanz
ein Wandertag und vier Module sind nun auf der WeSO durchgeführt worden. Kunst, 
Biologie und deutsch haben den Waldraum und die Zeit mit eigens dafür entwickelten 
Programmen intensiv genutzt. für das Modul Soziales lernen war der Tag eine ideale 
Möglichkeit zu Beginn des Schuljahres, die Klassengemeinschaft zu fördern und indi-
viduelles Verhalten zu reflektieren. Mathematik, religion und Musik sowie ein weiterer 

Ein Waldtag beginnt mit einem Perspektivwech-
sel – ein Spiegel lässt einen die Dinge einfach 
von unten betrachten (li.)
Modul Soziales Lernen: Wassertransport (u.)
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Von der Konsum – zur Kreislaufwirtschaft 

in den vergangenen 200 Jahren basierte das menschliche Wirtschaften auf einem
unwiederbringlichen Verbrauch von ressourcen. deren erschöpfung zwingt uns die 
Wirtschaft zu einem Stoffkreislauf umzubauen. Wie solche Kreisläufe funktionieren, 

können wir von der natur lernen.
im BnT unterricht Klasse 5 und 6 wird dabei besonderer Wert auf das recyceln der 
rohstoffe gelegt. am Beispiel des Ökosystems Wald wird an den St. raphael Schulen 
eine einheit zu diesem Thema außerunterrichtlich vom Bund direkt vor Ort im heidelber-
ger Stadtwald durchgeführt.
Wir treffen frau heintz vom Bund im handschuhsheimer Mühltal. Sie hat die Sammel-
boxen dabei, in die die Schülerinnen und Schüler Bodenproben einsammeln. am Treff-
punkt werden nach und nach Blätter, kleinere Äste, humus, erde und kleine Waldtiere 
angehäuft. frau heintz bespricht mit den Schülerinnen und Schülern die fraßspuren und 
ordnet sie den Kleinstlebewesen des Waldbodens zu. diese Tiere recyceln den Wald, 
indem sie das organische Material in seine Bestandteile zersetzen. So kann der „abfall“ 
wieder in den Stoffkreislauf der nahrungskette zurückgeführt werden. anhand der anzahl 
der Beinpaare werden die Kleinstlebewesen sortiert und mit einer Tabelle des Bund 
identifiziert.
Können wir so auch unseren Wohlstandsmüll wiederverwerten? und ihn sogar in den 
Stoffkreislauf zurückführen? die Schülerinnen und Schüler überlegen gemeinsam, wie 
unser Müll dafür sortiert und gesammelt werden muss. die wertvollen rohstoffe können 
dann wieder in die Wirtschaft und industrie zurückfließen. ressourcen werden gespart.
Zurück im Klassenzimmer werden die Schülerinnen und Schüler das Smartphone auf seine
Bestandteile hin untersuchen und gemeinsam überlegen, wie man die darin enthaltenen 
rohstoffe entnehmen und wiederverwerten kann.

Von der Konsum – 
zur Kreislaufwirtschaft 
nachhaltigkeit am Beispiel der natur

St. raphael Schulen heidelberg  |  Yvonne Gund 

Nicht nur Heidelberg sammelt, trennt und recycelt – auch an anderen Schulen 
und Orten wird munter an- und eingepackt.
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geschichtsunterricht am anderen Ort.

Wozu Geschichte?

indem die Schülerinnen […] im geschichtsunterricht die historischen Wurzeln der ge-
gen-wart aufspüren und dabei untersuchen, wie ihre lebenswelt entstanden ist, lernen 
sie, sich in der gegenwart zu orientieren und Wertmaßstäbe für ihr künftiges handeln 

zu entwickeln. Sie erleben im geschichtsunterricht anschaulich den Zusammenhang 
zwischen gestern, heute und morgen. geschichte hilft ihnen auf diese Weise, die Welt 
der gegenwart besser zu verstehen und Orientierung für die gestaltung ihrer Zukunft zu 
gewinnen, denn „Zukunft braucht herkunft“ (Odo Marquard).1  

Geschichtsunterricht am St.-Dominikus-Gymnasium Karlsruhe
im rahmen des kompetenzorientierten geschichtsunterrichts trägt das St.-dominikus-
gymnasium diesem anspruch des faches in allen Klassenstufen auch durch verschiedene 
Projekte und Kooperationen rechnung, die über den regulären fachunterricht hinaus die 
ausbildung eines reflektierten geschichtsbewusstseins ermöglichen. außerunterrichtliche 
aktivitäten und exkursionen bieten den Schülerinnen dabei in allen Klassenstufen wert-
volle Möglichkeiten, die im unterricht behandelten Themen zu vertiefen. darüber hinaus 
wird durch die Zusammenarbeit mit örtlichen institutionen und die auseinandersetzung mit 
lokal- und regionalgeschichtlichen Themen sowie aktuellen gedenktagen den Schülerin-
nen die relevanz des faches und dessen Bezug zu ihrer eigenen lebenswirklichkeit vor 
augen geführt und das interesse für historische fragestellungen geweckt. 

Geschichtsprojekt in Klasse 6
das geschichtsprojekt in Klasse 6 bietet den Schülerinnen einen erlebnis- und handlungs-
orientierten Zugang zum neuen fach geschichte und seinen teilweise theoretisch-abstrak-
ten inhalten, indem eine Stunde des zweistündigen faches während des Schuljahres für 
exkursionen und Projekte genutzt wird, die jeweils an die im unterricht behandelten The-
men anknüpfen. Somit wird die neugier der Schülerinnen auf das neue und spannende 
fach aufgenommen und genutzt, um sie in praktischer erfahrung an die grundprinzipien 
desselben heranzuführen. 

  1 Baden-Württemberg Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (hrsg.), Bildungsplan 2016. geschichte, 
   Stuttgart 2016, S. 6.

Alle Teilnehmerinnen auf den Spuren deutscher Geschichte

Toll! Ich hätte mir gewünscht, 
mehr Zeit im Museum zu haben.

Ich fand den Ausflug in die Saalburg spannend. 
Es war toll, daß wir auch etwas Neues gelernt 
haben. Ich fand es auch schön, dass wir Bogen-
schießen und Speerwerfen durften.

Es war schön dort und ich glaube, 
alle hatten viel Spaß. Ich habe 
auch viel gelernt.

Geschichtsunterricht 
am anderen ort

St.-dominikus -gymnasium Karlsruhe  
 marianne Jene, Constantin Sternagel
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geschichtsunterricht am anderen Ort.

im rahmen des geschichtsprojekts besuchen die Klassen die ägyptische und griechische 
abteilung der antikensammlung des Badischen landesmuseums im Karlsruher Schloss, 
unternehmen eine ganztägige exkursion zum rekonstruierten römerkastell Saalburg und 
erfahren durch führung und aktivprogramm im Kloster Maulbronn etwas über das leben 
im mittelalterlichen Kloster. 
auch Projekttage, an denen sich die Schülerinnen in freiarbeit und Planspielen in 
kreativer Weise mit historischen Themen auseinandersetzen, gehören zum Konzept des 
geschichtsprojekts am St.-dominikus-gymnasium.

 2 ebd. S. 12.
 3 ebd.

Besuch der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers 
Natzweiler-Struthof
außerunterrichtliche aktivitäten und exkursionen bieten den Schülerinnen auch in den 
anderen Klassenstufen Möglichkeiten die im unterricht behandelten Themen zu vertiefen. 
eine am St.-dominikus-gymnasium fest etablierte exkursion ist der zusammen mit dem 
fach religion fachübergreifend stattfindende Besuch der gedenkstätte des ehemaligen 
Konzentrationslagers natzweiler-Struthof im elsass. der geschichtsunterricht in Klasse 9 
widmet sich Themen, die „stark im kollektiven gedächtnis verankert sind“2 so auch dem 
nationalsozialismus und seinen Verbrechen. um sich intensiv mit den gewaltexzessen 
des 20. Jahrhunderts und insbesondere mit dem holocaust auseinanderzusetzen3 ist 
dieser Besuch, für die erkenntnis und individuelle reflexion der Schülerinnen von großem 
Wert.

Stellvertretend für die rückmeldungen der Klassen zum Besuch in Struthof können die 
folgenden Sätze einer Schülerin stehen:

„Es war ein sehr eindrucksvoller, zugleich auch erschütternder Aufenthalt.“…

„Bereits bei der Ankunft auf dem Platz vor dem Konzentrationslager, hatte 
ich ein beklemmendes Gefühl und wurde instinktiv ruhig.“…

„Die Größe des Platzes und dessen Ausmaße erdrückten mich und der 
Galgen, der mir als erstes ins Auge fiel, erschreckte mich.“…

„Wir gingen auf die letzten vorhandenen Baracken zu. In der einen sind 
die noch erhaltenen Schlafräume und in der anderen ein Verbrennungsofen 
mit einer eisernen Trage, groß genug, um einen ausgewachsenen Men-
schen darauf abzulegen. Einfach nur schrecklich dieser Anblick, mir kamen 
Tränen in die Augen.“…

„Dadurch, dass ich dort wirklich gestanden habe, […]ist für mich ein Teil 
eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte begreifbar gemacht 
worden.“…
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in meiner Stadt lebten Juden. Wie aus Zahlen Menschen werden

1942. Wir blieben aber nicht bei den Zahlen, sondern entschlossen uns, das Klassenzim-
mer zu verlassen und Spuren in ettenheim zu suchen. Wir stießen auf die Stolpersteine, 
auf denen die namen, geburts-, deportations- und Todesdatum stehen. Symbolisch 
verliehen wir ihnen wieder ein gesicht, indem wir sie polierten, sie also neu sichtbar 
machten.
ich hatte zu unserer aktion die ehrenbürgerin Margret Oelhoff eingeladen. Sie hatte im 
Jahr 1988 ein Wiedertreffen der ettenheimer Juden organisiert, zu dem 20 Überlebende 
(zum Teil sogar aus den uSa) anreisten, um ihre alte heimat wiederzusehen. frau Oelhoff 
erzählte den Schülerninnen und Schülern von diesem emotionalen Moment, führte sie 
zu ehemaligen jüdischen gebäuden, zum Beispiel zum gebäude, das die ettenheimer 
Synagoge war. Sie zeigte den von ihr restaurierten Toravorhang und erläuterte Bräuche 
und gegenstände – etwa eine Mesusa – des jüdischen lebens.
Besonders beklemmend, aber auch beeindruckend war, dass wir den Weg, den der 
ettenheimer Mob am 10. november 1938 ging und eine Spur der Zerstörung hinterließ, 
selbst abliefen. dabei trafen wir zufällig eine frau, die 1938 dieses ereignis miterlebte; 
sie sagte: „da hab ich auch zugeschaut, aber ich habe nicht mitgemacht. es hat mir so 
leid getan für die.“
die Schülerinnen und Schüler lernten nicht nur, sondern erlebten hier geschichte, wie sie 
sich hier in ettenheim, unserer Stadt also, ereignete. 

Jugendliche brauchen einen persönlichen Bezug. die Klasse g6a unterrichte ich in 
Mathematik und Katholischer religion. als ich im religionsunterricht im Zusammenhang 
des Themas „Judentum“ den holocaust behandelte, waren die Schülerinnen und Schü-

ler zunächst schockiert, jedoch blieben die geflüchteten und vernichteten Personen für sie 
trotz aller empathie Zahlen. es blieb also etwas davon übrig, was die nationalsozialisten 
mit ihrer nummerierung beabsichtigt haben – Menschen werden zu Zahlen, welche auf 
deportations-, lager- und Todeslisten vermerkt und abgeheftet werden. Vollständig ihrer 
identität und Würde beraubt. 
für die Schülerinnen und Schüler wurden die Zahlen (etwa, dass im deutschland von 
1933 ca. 500 000 Juden 
lebten und dann im Jahr 
1943 nur noch 15 000 
Juden) unter der rubrik 
„schlimm“, aber bald 
auch als „Wissenswer-
tes“ abgespeichert – die 
Menschen blieben eben 
Zahlen. 

diesen „Zahlen“ wollte 
ich ein gesicht und 
damit wieder ihre iden-
tität zurückgeben: Wir 
behandelten, wie die 
reichspogromnacht 1938 
in ettenheim verlief und 
informierten uns über die 
deportation vom etten-
heimer Juden nach gurs 

In meiner Stadt lebten 
Juden.
Wie aus Zahlen Menschen 
werden. 

heimschule St. landolin  |  Christiane Kurz

Das Haus steht noch und auch am Treppenaufgang hat sich nicht viel 
verändert – Aufnahme von damals und heute

Gemeinsame Putzaktion eines „Stolpersteins” 
in Ettenheim
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Wir halten inne, um im inneren halt zu finden.

Gemeinschaft
• Erleben der klösterlichen Gemeinschaft
• Stärkung der Klassengemeinschaft
• gemeinschaftsstiftende Elemente

Personale Kompetenz
• Mein Lebensweg – mein Glaubensweg
• Biographiearbeit: Nachdenken über sich selbst
• Aus dem Alltag heraustreten
• Selbstwahrnehmung als Geschöpf Gottes
• Besinnung, Meditation
• Begegnung mit der Stille
• Fragen stellen dürfen

Konkret besuchen die Schülerinnen im Klassenverband ein Kloster (z.B. Kloster lichtenthal 
in Baden-Baden, Kloster Jakobsberg in Ockenheim, abtei St. Trudpert in Münstertal), 
begleitet von zwei religionslehrkräften. dort können sie im möglichen rahmen am klös-
terlichen leben teilhaben in gebetszeiten, gottesdiensten und gesprächen mit im Kloster 
lebenden. auch gestalten wir religionslehrkräfte einheiten zum Thema, die im Setting 
„Kloster“ doch andere Zugänge eröffnen als im Setting „Schule“. So erfahren die Schü-
lerinnen am anderen Ort inhalte, die über das unterrichtsgeschehen im Klassenzimmer 
deutlich hinausgehen. die persönliche Begegnung mit „Menschen des glaubens“ zeigt 
neue dimensionen auf.

ins Kloster? drei Tage? Ohne handy?“ – So skeptisch reagierten anfangs manche 
unserer achtklässlerinnen auf die ankündigung, dass das Klosterprojekt ansteht. andere 
wiederum hatten von älteren Schülerinnen bereits von den erfahrungen gehört und 

waren etwas entspannter. lernen an einem anderen Ort, diese idee wird beim Klosterpro-
jekt umgesetzt.
in Klasse 8 wird religion – anders als an den staatlichen Schulen – an den Schulen 
der Schulstiftung der erzdiözese freiburg zweistündig unterrichtet. eine Stunde wird im 
regulären unterricht wöchentlich erteilt, die zweite Stunde „bündeln“ wir am St.-dominikus-
gymnasium bereits seit 2006 in einem dreitägigen aufenthalt in einem Kloster.
in unserem Schulcurriculum für religion in Klasse 8 setzen wir auf den aspekt des klös-
terlichen lebens einen Schwerpunkt (vgl. z.B. Bildungsplan BW für das fach Katholische 
religionslehre, inhaltsbezogene Kompetenzen 3.2.6 „Kirche“). neben der theoretischen 
Wissensvermittlung im unterricht kommen die Schülerinnen durch das Klosterprojekt in 
praktischer Weise in Berührung mit dem leben und geist eines Klosters.

Religionspädagogische Perspektiven werden in folgenden Bereichen eröffnet:
Ausdrucksformen von Spiritualität
• Kunst – Literatur – Musik – Religion
• Kirchenraumpädagogik
• Kontakt zur Natur: Gottes Schöpfung wahrnehmen
• Beten
• anderes Lernen erleben: handlungsorientiert, performativ

Ordensleben
• Begegnung mit glaubenden Menschen
• Berufung
• Vorurteile abbauen
• Ökumenische Kooperation
• Gottesdienste, Tagzeitliturgie
• Mystik

Wir halten inne, um im 
Inneren Halt zu finden.
das Klosterprojekt in Klasse 8

St.-dominikus-gymnasium, Karlsruhe  |  Stefan Weik

„Ins Kloster? drei Tage? Ohne handy?“
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Wir halten inne, um im inneren halt zu finden.

- „Die Tage im Kloster haben meine Erwartungen übertroffen. Es war einer der schönsten  
  Schulausflüge und auch heute, in der Kursstufe, denken wir in Freistunden gerne an die  
  Zeit mit ‚unseren‘ Nonnen zurück.“

die große akzeptanz, ja sogar freude, mit der die Schülerinnen dem Klosterprojekt 
gegenüberstehen, zeigte sich besonders in den letzten beiden Schuljahren, als es wegen 
der Pandemie nicht stattfinden konnte: es gab häufige nachfragen auch von eltern und 
den Wunsch, den aufenthalt nachholen zu können. die erwähnten anfänglichen reak-
tionen „ins Kloster? drei Tage? Ohne handy?“ sind selten geworden, und dies bestärkt 
uns am St.-dominikus-gymnasium darin, im rahmen des religionsunterrichts den Weg an 
diese anderen Orte weiter zu beschreiten.

ein weiteres wichtiges element ist das erfahren von ruhe, im idealfall auch Stille, im 
klösterlichen raum: die Schülerinnen lassen ihre handys o.ä. zu hause bzw. geben sie 
zu Beginn des aufenthaltes bei den lehrkräften ab. anfänglich skeptisch, melden die 
Schülerinnen am ende des Klosterprojektes zurück, die Zeit ohne ablenkung und fixierung 
auf elektronische geräte sehr genossen zu haben: „ich hatte Zeit für mich und für meine 
Klassenkameradinnen, auch Zeit zum nachdenken, die ich ansonsten wohl am handy 
verbracht hätte – auch wenn ich froh war, auf der rückfahrt wieder erreichbar zu sein.“
es hat sich herumgesprochen: das Klosterprojekt kann, auch oder vielleicht gerade we-
gen des Verzichts auf das handy, eine Bereicherung sein – und das ist es den rückmel-
dungen der Schülerinnen zufolge auch in den allermeisten fällen.

das innehalten, auch und vor allem an einem anderen Ort, wird als gewinnbringende 
unterbrechung des Schulalltags erlebt, was in Stimmen der Schülerinnen zum ausdruck 
kommt:
- „Die Tage im Kloster waren einzigartig. Diese Erfahrung hätte ich sonst nie machen können.“
- „Es so ruhig, so wunderschön, so entspannend – und nebenher haben wir auch Einiges  
  gelernt.“
- „Ich finde es toll, dass wir diese Erfahrung machen durften. Wir haben viel für unseren  
  persönlichen Weg mitgenommen.“
- „Gespräche mit den Schwestern haben mir gezeigt, dass auch eine andere Lebensweise  
  mit viel Verzicht erfüllend sein kann, auch wenn das für mich nichts wäre.“
- „Es war beeindruckend, Menschen kennenzulernen, die Gott näher sind.“
- „Eine tolle Möglichkeit, eine Auszeit vom Schulalltag zu nehmen. Die Ruhe und die  
  menschliche Wärme sind sehr aufbauend.“
- „Der starke Glaube der Schwestern hat mich fasziniert.“
- „Der Klosteraufenthalt war eine ganz besondere, ziemlich intensive Erfahrung, die mich  
  ein Leben lang begleiten wird. Unsere Zeit dort war geprägt von Emotionen, Gemein- 
  schaft, aber natürlich auch von dem religiösen Bewusstsein.“
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Mehr als nur „junges gemüse".

– heraus. Mit letzterem beginnend ist besonders die forderung und förderung psychomo-
torischer fähigkeiten hervorzuheben, die sich sowohl durch die Schulung der Sinne beim 
riechen und Schmecken des selbst angebauten gemüses als auch durch das Training 
von grob- und feinmotorik beim umgang mit den gartengeräten, beim umgraben, an-
pflanzen und ernten ergibt. So manches geschick erforderte auch das Binden von bunten 
Blumenkränzen im Spätsommer oder auch die experimente zu den Keimungsbedingungen 
von Kressesamen, welche die Schülerinnen mit Begeisterung selbständig planten und 
durchführten. hier ergibt sich ein organischer Übergang zum zweiten aspekt ganzheit-
lichen lernens: dem kognitiven lernprozess. durch die gemeinsamen experimente, das 
Bepflanzen und die Pflege der Beete lernen die Schülerinnen auf spielerische, anschau-
liche und altersangemessene Weise vieles über Wachstumsbedingungen, Pflanzen- und 
insektenarten, Bodenbeschaffenheit oder ökologische Stoffkreisläufe. durch die hand-
lungsorientierte anknüpfung an die Themen des BnT-unterrichts blieben diese nun also 
nicht mehr abstrakt, sondern wurden anschaulich und damit für die Schülerinnen greifbar 
und authentisch. das außerunterrichtliche lernen offenbarte sich damit als äußerst gute er-
gänzung zum eigentlichen unterricht. die Schülerinnen waren sich schnell darüber einig, 
dass sie im hinblick auf den erhalt der Biodiversität auf die Verwendung chemischer dün-
ger- und Spritzmittel verzichten wollen. im frostigen Winter setzten sich die Schülerinnen 
für die herstellung von Vogelfutter aus verschiedenen Samen und fetten für die Standvö-
gel ein.

Was ist ihr erster gedanke, wenn sie „junges gemüse“ lesen? Bestimmt 
kommen ihnen, ebenso wie mir, zwei aspekte in den Sinn: Zum einen denkt 
man bei „jungem gemüse“ an das im eigentlichen Wortlaut frisch gezoge-

ne gemüse im Beet. darüber hinaus steht „junges gemüse“ metaphorisch gesprochen 
für junge, noch unerfahrene Kinder. im folgenden artikel soll es um beide Bedeutungen 
gehen und inwiefern das „junge gemüse“ in der garten ag vielleicht noch „mehr“ ist als 
die Bezeichnung vorerst zu verheißen scheint.
die garten ag ist einer der Wahl-Pflicht-ags der heimschule Kloster Wald, welche 
in unserem fall von Schülerinnen der Klassenstufen 5 und 6 gewählt werden kann und 
eine doppelstunde pro Woche stattfindet. für mich persönlich begann das abenteuer 
Schulgarten mit dem ersten Blick auf meine zukünftigen deputatsstunden – garten ag bei 
frau leible!
noch grün hinter den Ohren begann ich also „grün“ zu denken: Welche gerätschaften 
brauchen wir? Was machen wir in den verschiedenen Jahreszeiten? Welche Pflanzen 
eignen sich eigentlich für unseren Schulgarten? Wie wird die Sicherheit der Schülerinnen 
bei der arbeit im Schulgarten gewährleistet? aber vor allem auch: Welchen Zugewinn 
kann das außerunterrichtliche lernen in der garten ag im Vergleich zum herkömmlichen 
unterricht bieten, bei dem in Klasse 5 und 6 laut Bildungsplan doch ebenso zwei ganze 
unterrichtseinheiten zu Blütenpflanzen und Ökologie stattfinden?
in den ersten Stunden, Wochen und Monaten fanden und finden wir noch immer 
gemeinsam antworten auf die eben gestellten fragen. So ging es in den ersten Stunden 
nach dem Kennenlernen zunächst um das Thema Sicherheit. gemeinsam gestalteten wir 
eine art „Schulgartenordnung“. neben allgemeingültigen Verhaltensregeln hatten die 
Schülerinnen wichtige ideen und erkenntnisse bezüglich eines vernünftigen Verhaltens im 
Schulgarten. da nicht alle Schülerinnen Vorerfahrung im umgang mit Werkzeugen und 
gartengeräten mitbrachten, war besonders der sichere umgang mit diesen von großer 
Bedeutung. ebenso wurden hinweise zu giftigen Pflanzen oder Pflanzenteilen und zum 
sicheren naschen von lebensmitteln aus dem Schulgarten besprochen. Je weiter die Zeit 
im laufenden Schuljahr voranschritt, desto stärker kristallisierte sich in der garten ag die 
ganzheitlichkeit des lernprozesses – also ein Zusammenspiel aus Kopf, herz und hand 

Aus der Vogel-
perspektive kann man die 

fleißigen Gärtnerinnen 
ungestört beobachten

mehr als nur „junges Gemüse“
erfahrungen der garten ag 

heimschule Kloster Wald  |  Luisa Leible
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Mehr als nur „junges gemüse".

es stellt sich heraus, dass durch die aktive auseinandersetzung mit ökologischen fragen 
eine Wertschätzung der natur gesteigert wird, was dazu beitragen kann, dass sich die 
Schülerinnen bewusst für die erhaltung jener einsetzen. Überdies wird ihnen bei der gar-
tenarbeit klar, dass nicht jede gemüsesorte zu jeder Jahreszeit angepflanzt und geerntet 
werden kann. Zwangsläufig ergeben sich in diesem Zusammenhang gedanken über das 
eigene Konsumverhalten, da den Mädchen bewusst wird, dass der Kauf nicht-saisonaler 
Obst- und gemüsesorten lange Transportwege mit sich bringt. daran können tolle ge-
spräche zu den Themen Klimaschutz und nachhaltigkeit anknüpfen, welche die Schülerin-
nen auch in ihrem alltag zu einem umweltbewussten handeln in globaler Verantwortung 
befähigen.

Zuletzt konnte ich während der Projekte im und außerhalb des Schulgartens auch eine 
affektive aktivierung der Schülerinnen feststellen, welche den „herzensaspekt“ des ganz-
heitlichen lernens im Schulgarten verdeutlicht. Voller elan übernahmen die Schülerinnen 
bisher die Planung und Vorbereitung des gemüsebeets, unter einiger körperlicher anstren-
gung lockerten sie den Boden und zupften unkraut. Bei einer hoffentlich erfolgreichen 
ernte erleben die Schülerinnen im besonderen Maß ihre Selbstwirksamkeit – vor allem 
aber auch die Wirksamkeit der Zusammenarbeit in einer gemeinschaft. das geplante 
umsetzen der gesunden rezepte ist dann die Krönung eines arbeitsintensiven, bereichern-
den und vielseitigen Schuljahres in der garten ag. aber was ist eigentlich, wenn die 
ernte mancher gemüsesorten weniger ertragreich ausfällt als erhofft? na dann gehen 
wir eben auf ursachenforschung, entwickeln Verbesserungsstrategien und stärken definitiv 
unsere frustrationstoleranz!

hier lässt sich nun der Bogen zurück zum anfang des artikels und dem Titel „Mehr als 
nur junges gemüse“ spannen: durch das gemeinsame außerunterrichtliche lernen und 
Wirken im Schulgarten reifen nicht nur die Samen in unserem Beet zu leckerem gemüse, 
sondern auch die Schülerinnen zu eigenständigen, lösungsorientierten und verantwor-
tungsbewussten jungen frauen heran.

PrAKtISCHE „GArtENArBEItEN“ Im JAHrESVErLAuF

Winter: Herstellung von Vogelfutter, Experimente zur Kressekeimung, 
Basteln von Schildern für den Schulgarten
Frühling: Vorbereitung des Gemüsebeets, Säen und pflanzen, Ostereier 
bepflanzen
Sommer: Pflege des Gemüsebeets (Unkraut jäten, gießen, Steine entfernen), 
Blumenkränze binden
Herbst: Ernte, Umsetzen gesunder Rezepten, Basteln mit Naturmaterialien 
(z.B. Kastanien, Tannenzapfen)

Versuche zur Kresse-keimung (li.) und blumige Gärtnerinnen (re.)
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Biologische Studienfahrt ans Mittelmeer

die einwöchige Studienfahrt „flora und fauna des Mittelmeerraumes“ nach Platja 
d'aro-calonge, im spanischen girona, die für die Jahrgangsstufe 2 des St.-domi-
nikus-gymnasiums bereits 2014, 2016 und 2018 durchgeführt wurde, stellt für die 

Schülerinnen jedes Mal einen höhepunkt ihrer Schullaufbahn dar, an den sie sich gerne 
zurückerinnern.
hierbei können die Schülerinnen eindrücklich das Thema Meeresbiologie und die 
ökologischen Zusammenhänge der mediterranen Pflanzen und Tiere beobachten und 
untersuchen. Vor allem die Themen angepasstheit und biologische Vielfalt sowie nach-
haltigkeit und Verantwortung des Menschen für die erhaltung der Biodiversität, die auch 
in den leitperspektiven des faches Biologie (Bne) 1 genannt werden, können bei dieser 
exkursion umfassend erarbeitet werden.
die aneignung von fachwissen zur Studienfahrt erlangten die fachlehrerinnen frau Janiak-
Weichselmann und frau rahman über die siebentägige lehrerinnenfortbildung „Biodiva“2 
und über Materialien des landesbildungsservers Baden-Württemberg 3. für die Schnor-
chelpraktika ist zudem ein rettungsschwimmer-lehrgang einer begleitenden lehrkraft 
Voraussetzung.
Zur durchführung einer solchen Studienfahrt bedarf es einer intensiven Vorbereitung bei 
der Zusammenstellung der Materialien. hierzu gehören unter anderem die anfertigung 
laminierter arbeitsmaterialien zu den verschiedenen Themen, die vor Ort am und im 
Wasser verwendet werden können, das Packen von Transportboxen mit Mikroskopen, 
Binokularen, Präparationswannen, Sezierbesteck, fachliteratur, laptop und Beamer. 
für die Organisation vor Ort ist es hilfreich, ein Busunternehmen zu finden, das einen 
fahrer stellen kann, welcher zusammen mit der gruppe in Spanien bleibt, um dort flexibel 
zu den verschiedenen exkursionsorten zu kommen.

die inhalte der Studienfahrt, welche auch eine Vernetzung mit den fächern Bildende 
Kunst, Kultur, Geschichte, Sport und Spanisch ermöglichen, sind im folgenden aufgelistet:

Biologische Studien-
fahrt ans mittelmeer

St.-dominikus-gymnasium, Karlsruhe 
tina rahman, Susanne Janiak-Weichsel-
mann

Für aus dem Schwarzwald Kommende, 
ungewohntes Getier. Aber genau aus 

diesem Grund sind Studienfahrten eine 
sinnvolle Ergänzung zum Unterricht.

1 http://www.bildungsplaene-bw.de/,lde/lS/BP2016BW/allg/gYM/BiO/lg (vom 17.3.2022)
2 http://www.biodiva.de/meer/index.htm (vom 17.3.2022)
3 https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/biologie/unterrichts-
materialien/sek2/studienfahrten-mit-biologischem-schwerpunkt (vom 17.3.2022)
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Biologische Studienfahrt ans Mittelmeer

• Besuch des Dalí-Museums in Figueres
• Besuch der Sagrada Familia und des Aquariums in Barcelona
• Schnorcheln: medizinische Aspekte und Gefahren 
• Fischbestimmung im Wasser und an Land 
• Fischpräparation
• Fischfang: Ökologie und Methoden
• Besuch des Fischfangmuseums
• Beobachtung der Einfahrt der Fischereischiffe am Hafen und Besuch des Fischmarktes
• Ökologie der Algen, Anfertigen eines Algenherbariums
• Praktikum „Seeigelbefruchtung“ und Besprechung des Tierstamms „Stachelhäuter“
• Anpassung der Pflanzen an das mediterrane Klima
• Nutzpflanzen des mediterranen Raumes

Zu den jeweiligen Themen geben jeweils entweder die begleitenden lehrkräfte input 
oder es werden vor Ort referate gehalten, die die Schülerinnen zuhause ausarbeiten. 
Trotz der aufwändigen Vorbereitungen vorab und am exkursionsort selbst, macht die fahrt 
auch uns lehrerinnen jedes Mals große freude und der einsatz zahlt sich aus, wenn man 
sieht, welche Motivation und Begeisterung beim er“leben“ von Biologie vor Ort und am 
lebenden Objekt bei Schülerinnen (und lehrerinnen!) freigesetzt wird.

diana räuber und Skrollan Moosmayer, 2018

Studienfahrt Spanien

es erschien uns fast ein wenig surreal, als wir am Samstagabend, dem 22.09.18, in 
dicke Pullover und Jacken eingemummelt auf den Bus warteten, der uns nach einer 
14 stündigen fahrt ins sonnige Spanien bringen sollte. doch als wir am nächsten 

Morgen aufwachten und uns in einer von verbrannten gelben feldern geprägten land-
schaft unter strahlend blauem himmel wiederfanden, waren wir auch mental in Spanien 
angekommen. 
unser erster halt, kurz nach der spanischen grenze, führte uns in die katalonische Stadt 
Figueres, wo wir durch den Besuch des Dalí- Museums in das kulturelle Leben Spaniens 
eingeführt wurden. Später, im hotel angekommen, freuten wir uns auf das bereits gesich-
tete türkisblaue Meer, das wir über einen kleinen Steinpfad direkt vom hotel erreichen 
konnten. dieser öffnete sich dann am ende zu einer malerischen Bucht mit Sandstrand.
nach einem reichhaltigen frühstück am nächsten Morgen führten uns frau Janiak und 
frau rahman in die dortige fischwelt ein. am ende dieser einheit besaßen wir selbstge-
staltete fischbestimmungskarten. Zusätzlich mit neoprenanzug, Taucherbrillen und flossen 
ausgestattet, waren wir bereit zum Schnorcheln ins Wasser zu watscheln.
Während wir uns an diesem Tag hauptsächlich mit fischen beschäftigten, konzentrier-
ten wir uns dienstags auf algen und Seeigel. genauer gesagt eine Seeigelbefruchtung 
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Biologische Studienfahrt ans Mittelmeer

direkt am Strand, für die wir schwarze Seeigel aus dem Meer sammelten. einige Stunden 
später war es bereits möglich, durch Mikroskope die Zellteilung einer befruchteten eizelle 
zu beobachten. aus Meeresalgen gestalteten wir algenherbarien. abends verbrachten 
wir etwas freizeit am Strand, wo wir mit einer motivierten frau Janiak Volleyball spielten. 
anschließend fanden wir uns zu einem gemeinsamen Spieleabend zur feier lena und 
lauras 18. geburtstag zusammen.

der Mittwoch brachte nun ein Kontrastprogramm mit der Besichtigung einer größeren 
Stadt: Barcelona. auch dort setzten unsere lehrerinnen einen biologischen akzent durch 
den Besuch eines Meeresaquariums. highlight des Tages war jedoch die Sagrada 
familia, die mit ihrer an naturformen angelehnten architektur und den lichtdurchfluteten 
innenräumen wohl zu den beeindruckendsten Kirchen europas zählt. 
Mit Schrecken mussten wir feststellen, dass nun schon unser letzter Tag der Studienfahrt 
angebrochen war. aber auch dieser hielt ein reichhaltiges Programm für uns bereit: Zur 
abrundung der großen einheit Fische lernten wir in einem Museum in Palamós etwas über 
den fischfang. danach konnten wir im hafen den fischerbooten beim anlegen zusehen 
und so auch etwas vom praktischen fischfang miterleben. neben den gewünschten 
fischarten verfangen sich in den netzen auch immer einige fische, wie z.B. Katzenhaie, 
die nicht zum Verzehr und damit Verkauf geeignet sind. deshalb schenkten uns die fischer 
diese Katzenhaie, die wir anschließend im hotel sezieren konnten. hierdurch wurde uns 
auch ein einblick in das innenleben der fische ermöglicht. inspiriert von vielen neuen ein-
drücken versammelten wir uns donnerstagabend zu einer gemeinsamen abschlussrunde, 
bevor wir dann freitagmorgen endgültig abschied vom Mittelmeerraum nehmen mussten. 

Über die ganze Studienfahrt hinweg begleiteten uns neben den einheiten der lehrerinnen 
auch selbstgestaltete referate. Zugegebenermaßen hatten wir anfangs keine große lust 
diese vorzubereiten, jedoch bereicherten sie unsere Studienfahrt, da sie einen persönli-
chen Bezug zu den einzelnen Themengebieten herstellten. 

das Vier-Sterne-hotel, das frühstücksbuffet und auch immer wieder ausreichend freizeit 
bildeten den perfekten rahmen für eine gelungene Studienfahrt. ganz besonders möch-

ten wir uns alle bei frau rahman und frau Janiak für ihr außergewöhnliches engagement 
und das tolle abwechslungsreiche Programm bedanken, die uns so eine wunderbare 
Woche voller schöner erinnerungen ermöglicht haben. Wir hatten eine tolle gruppe, und 
Sie haben dazu beigetragen, dass wir uns alle dort so wohlfühlen konnten.

Stimmen aus unserer Spanien-Schülergruppe:
„Für mich war der Umgang miteinander als eine Gemeinschaft etwas besonderes, da es 
sich angefühlt hat, als würden wir einander schon lange kennen, obwohl wir aus verschie-
denen Klassen kamen.“ Saviya 
„Selbst die Meerestiere suchten unsere Nähe, sei es der Seeigel, der Frau Rahmans 
Finger umarmt hatte oder der Oktopus, der einen Kuss wollte.“ alina
„Die Fahrt ermöglichte einen vielfältigen Einblick in die Meeresbiologie. Ich habe viel ge-
lernt, ohne dass es mir aufgezwungen wurde. Die Mühe der Lehrerinnen hat sich bezahlt 
gemacht. Danke!“ inken
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anders-Orte – gibt es auch in der Schule

Schuhe anlassen, doch bereits das Weihwasserbecken am eingang der Kirche macht uns 
bewusst, dass wir heiligen Boden betreten. fast 30 gottesdienste pro Schuljahr feiern wir 
als Schulgemeinschaft in unserer heimkirche. hier finden die Schülerinnen und Schüler 
ihre ganz eigenen Wege, sich dem großen geheimnis gott anzunähern. Von Schüle-
rinnen und Schülern wird auch die Osterkerze gestaltet, die uns das ganze Schuljahr 
über begleitet. unsere heimkirche ist ein Ort, der wie kein anderer eine Begegnung mit 
gott ermöglicht. die heimkirche ist während der Schulzeit immer geöffnet. Schülerinnen 
und Schüler können jederzeit vorbeischauen, zur ruhe kommen und diesen andersOrt 
erfahren. 

Wir weiten unseren Spaziergang aus und verlassen die Schule, denn mit der Schul-
seelsorge lassen sich auch andersOrte außerhalb unseres Schulgeländes entdecken: 
etwa ein Kloster. die franziskanerinnen des Klosters Erlenbad nehmen unsere kleine 
Pilgergruppe gerne auf. hier können die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse 
über sich und den eigenen glauben nachdenken. in unserer Taizéfahrt, die von einem 
engagierten Kollegen der Mathematikfachschaft organisiert und begleitet wird, spüren 
Schülerinnen und Schüler den geist der communauté von Taizé nach. Zwischen dem 
schriftlichen und mündlichen abitur können abiturientinnen und abiturienten in den Abitur-
exerzitien die wohltuende Stille im Kloster St. Trudpert im Münstertal erfahren. Bei diesen 
verschiedenen angeboten ist die rückmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
einem aspekt gleich: die andersOrte geistlichen lebens haben eine besondere Wirkung 
und sind für den Verlauf der Veranstaltung von immenser Bedeutung.

Ein Spaziergang durch das Schuljahr mit der Schulseelsorge 

Schule an einem anderen Ort“, lautet der Schwerpunkt dieses forums. Was sind 
eigentlich andersOrte? geprägt wurde dieser Begriff vom französischen Philoso-
phen Michel foucault, der darin Orte abseits der normalität sieht. „Orte abseits 

der normalität“ – auch wir haben auf unserem großen Schulgelände Orte, die sich vom 
normalen Schulalltag abheben und dennoch fest zu unserem Schulbild gehören. Begeben 
wir uns auf einen Spaziergang durch die heimschule lender:
„leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.“ (ex 3,5) dieser Satz, 
den Mose am brennenden dornbusch zu hören bekommt, verdeutlicht, dass hier ein heili-
ger Ort ist. ein Ort, jenseits der normalität. dieser Satz steht über unserem Meditations-
raum. auch hier müssen wir unsere Schuhe vor der Tür lassen, denn an diesem ander-
sOrt kann man eine atempause einlegen und gott ganz nahe sein. der Meditationsraum 
wird von Klassen für Schulstunden genutzt, die nicht wie normale unterrichtsstunden 
ablaufen. im advent stehen bereits um 7.05 uhr viele verschiedene Schuhe vor der Tür: 
die frühschichten im advent sind jedes Mal sehr gut besucht. nach einer Morgen- 
besinnung sind die Schülerinnen und Schüler, das lehrerkollegium und eltern in den 
benachbarten emmaustreff eingeladen. hier bereitet die Juniorfirma el Mundo ein fair 
gehandeltes frühstück vor. das frühstück wird jedes Jahr von unserem förderverein „Verei-
nigung der altsasbacher“ finanziert und ist daher für die Teilnehmenden kostenlos. 
der Emmaustreff ist jedoch nicht nur zum frühstücken geöffnet. in den Pausen und 
freistunden kann man es sich an diesem andersOrt auf dem Sofa gemütlich machen, 
Karten spielen, oder ins gespräch kommen. daher stammt auch der name emmaustreff: 
der evangelist lukas berichtet von zwei Jüngern, die auf dem Weg in die Stadt emmaus 
waren. Plötzlich begegnet ihnen ein Mann, der sie in ein anregendes gespräch verwi-
ckelt. erst später stellen die beiden Jünger fest, dass dieser Mann der auferstandene Jesus 
christus war (vgl. lk 24,13-35). eine ganz alltägliche Situation und dennoch abseits der 
normalität. dazu lädt auch der emmaustreff ein.

Vom emmaustreff gehen wir über das gesamte Schulgelände, vorbei an der schuleigenen 
Kirchenglocke, zur Heimkirche Maria Königin. dies ist wirklich ein ganz besonderer 
andersOrt. Welche Schule hat schon eine eigene Kirche? hier darf man zwar seine 

Anders-orte – gibt es auch 
in der Schule

heimschule lender  |  Gabriel Breite
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anders-Orte – gibt es auch in der Schule

die frage drängt sich auf, ob man gott und glaube nur an solchen andersOrten erfah-
ren kann. das Zeugnis der Bibel stellt klar, dass gott nicht nur im Tempel, nicht nur im 
andersOrt, zu finden ist, sondern im täglichen leben. das gilt natürlich auch für unseren 
Schulalltag. es kommt vielmehr darauf an, ob wir uns für die Spuren gottes öffnen und 
uns Zeit für diese Spurensuche nehmen. dabei können unsere andersOrte in der Schule 
helfen. durch sie spüren wir, dass es neben dem alltäglichen noch mehr gibt. Sie erleich-
tern uns, zur ruhe zu kommen und einen anderen Blickwinkel einzunehmen.  deswegen 
sind die andersOrte der heimschule lender so wichtig.
in gewisser Weise machen unsere Sternsinger jedes Klassenzimmer zu einem ander-
sOrt: unsere Sextaner bringen jedes Jahr im Januar den Segen gottes in die räume 
unserer Schule. unsere Schulgemeinschaft sammelt dabei noch Spenden für das Kinder-
missionswerk. 

damit beenden wir unseren Spaziergang durch die andersOrte der heimschule lender. 
diese Orte können jederzeit aufgesucht werden – doch es kommt nicht nur auf den Ort 
an. Wichtig ist auch, wie wir uns diesem Ort nähern, mit welcher einstellung wir uns auf 
die Spurensuche begeben. genau dies bezweckt auch die aufforderung, die Mose vom 
brennenden dornbusch erhält: „leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist 
heiliger Boden.“ (ex 3,5)

Wer sich einmal fünf Minuten in einer Kirche auf eine Bank gesetzt hat, 
kommt unweigerlich zur Ruhe und spürt, dass einem dieser Ort Kraft geben 
kann.
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Bildende Kunst in Zeiten einer Pandemie

tenz der ebenfalls an die eigenen vier Wände gefesselten familienmitglieder entstanden 
außergewöhnliche Bilder, welche zugleich die Sehnsüchte nach freiheit und lebensfreude 
zum ausdruck bringen.
eine Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen sollten, ist, die Bedeutung des faches 
Bildende Kunst auch in „normalen“ Zeiten wertzuschätzen. Kunst ist zu recht ein Teil des 
gesamtcurriculums, durch welchen erst eine wirklich umfassende Bildung erreicht wird. 
und was besonders erfreulich ist: unsere Schülerinnen wissen das schon lange.

die vergangenen zwei Schuljahre waren für alle Menschen in unserer gesellschaft, 
aber gerade auch für die Schulen und alle am Schulleben Beteiligten, voller neuer 
herausforderungen. immer wieder mussten wir in dieser Zeit unsere Vorstellungen 

von unterricht, von lehren und lernen überdenken, hinterfragen, neu erfinden. nicht im-
mer ist dies reibungslos gelungen, häufig hat es uns alle viel Kraft gekostet und manchmal 
auch enttäuscht, wenn wir auf den ertrag unserer Mühe geblickt haben.
gerade das fach Bildende Kunst schien man auf den ersten Blick nur schwer auf die 
ferne durch Videounterricht oder selbstständig zu bewältigende aufgaben unterrichten zu 
können. gerade in diesem fach steht die individuelle herangehensweise an aufgaben, 
die direkte Beratung und unterstützung durch die lehrkraft bei der Verwirklichung der ei-
genen Vorstellungen im Zentrum. Wie sollte dies über einen Bildschirm vermittelt werden? 
Würden die Schülerinnen Kunstunterricht in diesem format annehmen? 
doch alle Bedenken erwiesen sich als unbegründet und das fach Bildende Kunst konnte, 
ganz im gegenteil, seine Bedeutung für die Schülerinnen zeigen. in allen Klassen gab 
es geradezu einen hunger nach kreativer Betätigung – die eigenen hände nutzen, frei 
arbeiten, die Zeit mit gestaltung verbringen, etwas erschaffen (zumeist auf Papier, da ja 
die Materialien, die zuhause zur hand sind, häufig etwas eingeschränkter sind als in der 
Schule). Von unzähligen Schülerinnen kam die rückmeldung, wie gut ihnen das getan 
hat. häufig forderten einzelne sogar zusätzliche und größere aufgaben, das war sicher 
nicht in jedem fach der fall. und so sind auch während der vergangenen beiden Schul-
jahre großartige arbeiten entstanden. auch die Werkzeuge des künstlerischen Schaffens 
selbst erlangten nicht selten Bildwürdigkeit, wie in dem abgebildeten aquarell zu sehen 
ist. 
So wurde die eigene Phantasie der Schülerinnen mit ihrer unerschöpflichen freiheit zur al-
ternative und zum ausweg aus der ansonsten in der Pandemie gebotenen unfreiheit, und 
die äußerliche einschränkung auf den kleinsten raum – das eigene Zuhause – eröffnete 
in diesen „vier Wänden“ plötzlich völlig neue Potentiale und Möglichkeiten der kreativen 
entfaltung. dies lässt sich auch gut an den beiden arbeiten aus der reihe „Verwandlung“ 
beobachten. das Medium fotografie erwies sich dabei sogar als ergiebiger als im rah-
men des unterrichts in der Schule: in der geschützten umgebung des eigenen Zuhauses, 
mit einem großen fundus aus gegenständen des alltäglichen lebens und unter der assis-

Bildende Kunst in Zeiten 
einer Pandemie

St.-dominikus-gymnasium, Karlsruhe
Alexander Wahner
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Sie fuhren nach Berlin, Berlin, Berlin!

tagsabgeordneten geknüpft hatten. Vorbei am Tiergarten liefen wir zurück entlang der 
„Pflasterstein-grenzlinie“, die den Verlauf der Berliner-Mauer anzeigt. Müde, aber erfüllt 
von ersten schönen eindrücken kamen wir dann spät abends ins hostel zurück.
am nächsten Tag wurde uns die vielseitige großstadt bei einer sachkundigen Stadt-
führung erklärt. Von den unzähligen ereignissen rund um Berlin, die bereits zuvor im 
geschichtsunterricht behandelt worden waren, konnten wir uns nun direkt vor Ort ein 
Bild machen. Zwischendurch ging es zur Stärkung noch in die „Schokowelt“ von ritter 
Sport. Zur Mittagspause machten wir halt in den hackeschen höfen, die mit ihren vielen 
Künstler-ateliers und innenhöfen eine kleine Oase inmitten Berlins darstellt. nachmittags 
besichtigten wir das denkmal der ermordeten Juden, die sogenannten Stehlen direkt ne-
ben dem Brandenburger Tor. dort erfuhren wir einiges über die hintergründe und Motive 
dieser eigenwilligen architektur. 
Von der großstadt ermüdet ging es dann abends ins hotel. 
am nächsten Tag stand das ddr-Museum auf dem Programm. diese ausstellung bot uns 
eine Zeitreise in das alltagsleben der ddr-Bürgerinnen, wo wir in original eingerichtete 
Plattenbauwohnungen auf braunen Plüsch-Sofas sitzen oder auch in einem Original-Trabi 
fahren konnten. nachmittags unternahmen wir eine führung durch die „Berliner-unterwel-
ten“. hier erfuhren wir, wie sich die Berlinerinnen während des ii. Weltkrieges in einem 
riesengroßen luftschutzbunker vor den luftangriffen der allliierten geschützt haben. diese 
Besichtigung war sehr eindrucksvoll und ist jedem/r Berlin-Besucherin sehr zu empfehlen!
Wie bereits am abend 
zuvor wurde auch dieses 
Mal nach dem abendes-
sen gemeinsam mit den 
lehrkräften noch sehr 
lange Karten gespielt. 
diese Treffen waren nach 
der langen corona-Zeit für 
sehr viele eine willkom-
mene alternative zum 

Trotz oder gerade wegen corona war es im rückblick ein großer lichtblick für alle 
Mitreisenden: es war uns tatsächlich gelungen, in einem kurzen Zeitfenster der reise-
freiheit ende Oktober die abschlussfahrt nach Berlin durchführen zu können.

die Vorfreude war riesig, vor allem nach einem langen Zeitraum, in dem auch viele fami-
lien auf ihre urlaubsreisen verzichten mussten. 
Sehr vieles galt es im Vorfeld zu berücksichtigen. Sowohl die reise selbst als auch die 
Programmpunkte mussten insgesamt durch die corona-reiserücktrittsversicherung abge-
deckt sein. unternehmungen wie beispielsweise der Besuch einer abendveranstaltung 
beim friedrichstadt-Palast konnten nicht gebucht werden, da sie von der Versicherung 
nicht gedeckt waren. Viele gruppenführungen mussten dreifach bezahlt werden, da nur 
kleine gruppengrößen möglich waren. im Vorfeld mussten für jeden einzelnen Programm-
Punkt listen ausgefüllt werden, damit im falle einer corona-infektion die Kontakte nach-
verfolgt werden konnten. doch von all dem ließen wir uns nicht abschrecken, denn die 
freude, endlich mal wieder eine mehrtägige Klassenfahrt zu unternehmen, überwog alles.
in der Woche zuvor wir alle, Schülerinnen wie lehrkräfte, freiwillig im unterricht unsere 
Masken, was zum damaligen Zeitpunkt keine Verordnung war. Wir wollten aber nichts 
riskieren. Zusätzlich nahmen wir alle noch am frühen Morgen vor der abreise freiwillig 
an einer zusätzlichen Testung teil, damit wir mit einem ruhigen gewissen in das große 
abenteuer abschlussfahrt starten konnten. 
Mit so viel gemeinschaftssinn fuhren wir am Montag, den 25. Oktober 2021 bei schöns-
tem Wetter quer durch deutschland und genossen die vielen schönen herbstfärbungen 
unterwegs. nach einer staufreien fahrt kamen wir in unserem hostel in der nähe des 
Potsdamer Platzes an, wo wir sogleich die Zimmer bezogen. 
nach einem großzügigen abendessen ging es bereits zur ersten entdeckertour: an 
unzähligen Baustellen vorbei steuerten wir zunächst den Potsdamer Platz an. Von dort 
liefen wir zum Brandenburger Tor, welches praktischerweise in 10 Minuten laufentfernung 
liegt. dieses Wahrzeichen präsentierte sich imposant bei sternenklarer nacht. Welch 
eine Kulisse für ein erstes Klassenfoto! anschließend besuchten wir noch den reichstag 
und schauten auf die gläserne Kuppel. Zumindest von außen konnten wir uns so ein Bild 
machen vom Parlamentsgebäude. eine Besichtigung im reichstag war für große Klassen-
gruppen im Oktober nicht möglich, obwohl wir im Vorfeld einige Kontakte zu Bundes-

Sie fuhren nach Berlin, Berlin, Berlin! 
die Klasse 10ar auf Studienfahrt in der hauptstadt

Mädchenrealschule St. raphael  |  Isabel Steinhäuser
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wir bei strahlendem herbstwetter nach heidelberg zurückfahren. allerdings nahmen nur 
wenige die umgebung war – statt dessen waren von vielen Sitzen mehr oder weniger lei-
se Schnarchgeräusche zu vernehmen. nach staufreier fahrt wurden wir am Werderplatz 
von den eltern in empfang genommen, die sich alle mit uns gefreut hatten, dass diese 
fahrt tatsächlich stattfinden konnte.

sogenannten „netflix-Programm“. Obwohl diese Zusammenkünfte immer freiwillig waren, 
kamen immer sehr viele von uns allabendlich nochmals zusammen, um sich in lockerer 
atmosphäre auszutauschen. 
am letzten Tag fuhr uns unser sehr angenehme Busfahrer roy quer durch die Stadt nach 
hohenschönhausen, wo wir die gedenkstätte des Stasi-untersuchungsgefängnisses be-
sichtigten. die gruppenleiter informierten uns über das erschreckende und ausgeklügelte 
System der Stasi-Überwachung: Bürgerinnen, die sich nicht dem System der ddr anpas-
sen wollten, wurden hier eingesperrt und tage- und nächtelang verhört. die beengten 
gefängniszellen, die regeln, die die insassen einhalten mussten, die langen Zeiträume, 
in den sie dort einsaßen aus meist politischen gründen und ohne Prozess, zeigten uns 
einmal mehr, dass das „d“ für demokratie im Staatsnamen der blanke hohn gewesen 
sein muss für viele ddr-Bürger. 

nach diesen bedrückenden Bildern mussten wir uns erst mal schütteln. eine erste ab-
lenkung bot der anschließende Besuch des alexanderplatzes. das Wetter war herrlich: 
Sonnig und erstaunlich warm für ende Oktober. unter der Welt-uhr konnten wir noch ein 
weiteres Klassenfoto machen. danach brachte uns Busfahrer roy zum Kurfürsten-damm. 
dort hatten wir die Möglichkeit, in Kleingruppen den Kurfürstendamm inklusive des 6. 
Stockwerks des KadeWe - delikatessen-abteilung! - zu erkunden. anschließend ging es 
zurück zum hotel zu unserem leider schon letzten abendessen.
Wir alle waren zwar müde, aber einige von uns ließen es sich nicht nehmen, nochmals 
eine abschiedstour zum Brandenburger Tor zu unternehmen. Wie schon am ersten abend 
waren wir beeindruckt von der größe und Schönheit dieses Bauwerks, welches auch 
mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eine fröhliche Stimmung hervorruft. Viel-
leicht liegt es auch daran, dass sich dort jeden Tag unzählige Touristen von überall aus 
der Welt begegnen.
Bevor wir am freitag die rückreise antraten, überraschte uns unser reisebus, der in 
einer der Seitenstraßen über nacht abgestellt war. er hatte in der nacht einige graffiti-
Verzierungen erhalten. nach der abklärung mit der „Online-Polizei“ Berlins (diese gibt es 
tatsächlich in Berlin und ist wohl zur entlastung der Polizei eingerichtet worden“) konnten 

Unabhängig von der Weltzeit war für alle Mädels die Zeit in Berlin voll in Ordnung.
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Schulstiftung konkret: Zahlen und fakten

Seit bald 34 Jahren ist die Schulstiftung Trägerin katholischer Schulen in der erz-
diözese freiburg. die meisten leserinnen und leser kennen eine Schule als ihre eigene 
Schule am besten. Jede der Stiftungsschulen hat eigene Besonderheiten, Traditionen, 
gegebenheiten, die sie von anderen Stiftungsschulen unterscheiden. andererseits gibt 
es eine große Menge an gemeinsamkeiten unter den Schulen. um hier den Blick über 
die eigene Schule hinaus auf das ganze der Schulstiftung zu ermöglichen, werden wir 
in den nächsten ausgaben von fOruM-Schulstiftung hinter die Kulissen schauen, daten 
und fakten Überraschendes und erstaunliches zusammentragen, um die das ganze der 
Schulstiftung abzubilden. 
Wir beginnen in diesem fOruM-Schulstiftung mit dem Thema referendarinnen und refe-
rendare an Stiftungsschulen:

Zahlen: 
• Bereits seit 1998 sind fast alle unsere Schulen ausbildungsschulen. Mittlerweile alle.
• die Studienreferendare und lehramtsanwärterinnen und -anwärter bringen frischen 

Wind und neue pädagogisch-didaktische Konzepte in unsere Kollegien.
• nicht wenige Personen sind nach ihrem referendariat für eine festanstellung an unseren 

Schulen geblieben.
• Seit dem Schuljahr 2006/07 wurden an unseren Schulen fast 500 referendarinnen 

und referendare ausgebildet. ca. 700 Praktikantinnen und Praktikanten machten bei 
uns ihre ersten erfahrungen beim unterrichten.

Momentan sind 1.055 lehrkräfte bei der Schulstiftung der erzdiözese freiburg beschäf-
tigt. es sind 661 lehrerinnen (ca. 63%) und 394 lehrer (ca. 37%). 
hier sind jeweils die evangelischen religionslehrkräfte, die bei der evangelischen landes-
kirche angestellt sind, nicht berücksichtigt.
 

Schulstiftung konkret: Zahlen und fakten

Anzahl der Lehrkräfte mit einer bestimmten Fächerkombination aus zwei Fächern. 
Lehrkräfte mit mehr als zwei Fächern tauchen deshalb jeweils mehrfach auf.



75  |   Forum  SchulSt iftung – Schule an anderem Ort

80 81

Mein Vorbereitungsdienst an der Klosterrealschule Offenburg

Mein referendariat an den Klosterschulen begann im februar 2021, inmitten der 
corona-Pandemie. Schulen seien lahmgelegt, online unterricht funktioniere in den 
meisten Schulen nicht und die lehrer seien mit der Situation überfordert. das und 

noch viele weitere Schlagzeilen las ich vor dem Beginn meines Vorbereitungsdiensts beim 
Blick in die Zeitung. 
die realität an den Klosterschulen sah allerdings anders aus. Von anfang an wurde ich in 
den online- unterricht integriert, der Sprung zum Wechselunterricht im frühjahr, wie auch die 
wöchentlich aktualisierten regelungen schienen weder die Schulleitung noch die lehrer der 
Klosterschulen aus der Balance zu werfen. aus jeder Situation wurde das beste gemacht und 
so wurde mir ein guter Start in das referendariat ermöglicht.

Mit zunehmendem Präsenzunterricht kehrte dann wieder etwas mehr normalität im Schulbe-
trieb ein. nun konnte ich erkennen, mit welchem engagement sich die lehrer für ihre Schülerin-
nen einsetzen, aber auch wie offen sie sich mir gegenüber zeigten. 
Sobald es wieder erlaubt war, hatte ich die Möglichkeit an großartigen außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen teilzunehmen. So konnte ich mich an einem ausflug in den Karlsruher Zoo, an 
einem ausflug auf den Minigolfplatz und an einer Schulhausübernachtung beteiligen. 

Mit dem Beginn des zweiten ausbildungsabschnittes und der damit verbundenen Übernahme 
eigener Klassen, hatte ich sogar die Möglichkeit, ein eigenes „Küken ausbrüten“- Projekt mit 
meinen 5. Klässlerinnen zu starten. 

die Klosterschule zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass nicht nur nach den noten 
geschaut wird, sondern jede Schülerin mit ihren individuellen Stärken und Schwächen geför-

dert wird. auch ich als referendarin 
wurde immer gesehen, gehört und vor 
allen dingen unterstützt. Besonders das 
Miteinander sowohl mit Kolleginnen 
und Kollegen, als auch mit Schülerin-
nen möchte ich in meinem Bericht über 

meine Zeit als referendarin betonen. natürlich gab es auch anstrengendere Phasen, was 
besonders an häufigen unterrichtsbesuchen und Prüfungen lag. in dieser Zeit konnte ich 
aber stets darauf bauen, dass ich sehr viel unterstützung erfuhr. So war es von Seiten der 
Schule aus fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass es bei den nachbesprechungen im 
anschluss an einen unterrichtsbesuch Kaffee und Kekse gibt. auch die Organisation eines 
Parkplatzes für die lehrbeauftragten, die Suche nach einem freien Besprechungsraum oder 
auch das in empfang nehmen der lehrbeauftragten wurde mir immer abgenommen. es sind 
diese und viele weitere gesten, die den Berufsalltag am Kloster für mich sehr erleichtert 
haben und mir wahnsinnig viel energie und Motivation gaben. 

Wenn ich nun auf meine Zeit an der Klosterrealschule zurückblicke, merke ich, wie viel ich 
in der Zeit gelernt habe. Von meinen Mentorinnen bekam ich einblicke, wie sehr man von 
einem kollegialen Miteinander und einem guten Zusammenhalt profitieren kann. Von der 
Schulleitung wurde mir das gefühl vermittelt, dass in der Schule kein hierarchisches System 
herrscht, in dem man als referendar ganz unten steht und nicht zuletzt lernte ich von den 
Schülerinnen, wie viel Spaß mein Beruf macht!

alles in allem war die Zeit an der Klosterschule für mich sehr 
bereichernd und ich bin sehr froh, dass ich an dieser Schule 
meinen Vorbereitungsdienst absolvieren durfte. 

mein Vorbereitungsdienst an 
der Klosterrealschule offenburg

Sophia Schade
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Vorbereitungsdienst am gymnasium St. Paulusheim

nachdem wir als „die neuen referendare“ nun schon seit einigen Wochen das 
St. Pau-lusheim mit seinem Kollegium und seiner Schülerschaft kennenlernen 
konnten, möchten wir gemeinsam von unseren bisherigen erfahrungen berich-

ten. Zunächst möchten wir uns ihnen kurz vorstellen:

Mein name ist Lukas moser. ich bin in Bruchsal geboren und aufgewachsen, habe 
dort meinen hauptschulabschluss, meine Mittlere reife und mein abitur erworben. an-
schließend habe ich in Tübingen geographie und katholische Theologie studiert. dank 
eines Promotionsstipendiums des cusanuswerks war es mir direkt nach meinem Studium 
möglich, in innsbruck im fachbereich der Pastoraltheologie zur Thematik von Kirchenum-
nutzungen zu promovieren. Seit februar 2022 bin ich am gymnasium St. Paulusheim in 
Bruchsal Studienreferendar für die fächer erdkunde und katholische religion. in gewisser 
Weise schließt sich für mich damit ein Kreis: Zurück zu den Wur-zeln bzw. zurück in 
die heimatstadt zu kehren und meine schulischen und universitären erfahrungen an die 
nächsten generationen weitergeben zu dürfen, was mich mit besonderem Stolz erfüllt. 
Vor allem aufgrund meines außergewöhnlichen Bildungsweges ist es mir schon lange ein 
großes anliegen, den Beruf des lehrers auszuüben. um so glücklicher bin ich, dies am 
St. Paulusheim tun zu dürfen. denn gerade dem christlichen Profil und gemeinschafts-
sinn, welche die Schule tragen, fühle ich mich als Pastoraltheologe in besonderer Weise 
verpflichtet. Bislang durfte ich mich neben meinen impulsen im religionsunterricht insofern 
miteinbringen, als dass ich während der fastenzeit liturgische Passionsimpulse gestalten 
durfte. das Zusatzangebot eines gemeinsamen Betens, Besinnens und zur ruhekommens 
jeweils am Mittwoch der fastenzeit hat eine nochmals andere spirituelle Qualität offen-
gelegt. Besonders das an den Morgenimpuls angeschlossene gemeinsame frühstück im 
Speisesaal, welches unser Schulseelsorger Pater dieudonné Sac wöchentlich aufs neue 
organisierte, trug neben gefüllten Mägen zu einer empathischen atmosphäre und einem 
tieferen lehrer-Schüler-Vertrauen bei. Spätestens hier habe ich mich auch bei der Schüler-
schaft angekommen gefühlt.

Mein name ist Nathalie messer. Zunächst in Bayern geboren und aufgewachsen, 
bin ich in meiner frühen Jugend gemeinsam mit meiner familie in den raum Bruchsal 

gezogen und habe nach 
meinem abitur und einem 
auslandsaufenthalt mit frei-
williger arbeit auf einem 
Bio-Bauernhof in Kanada 
schließlich in heidelberg 
die fächer deutsch und 
latein auf lehramt studiert. 
nach meinem examen im 
herbst 2021 durfte ich 
im februar dieses Jahres 
mein referendariat am 
gymnasium St. Paulusheim in Bruchsal beginnen. darüber freue ich mich hinsichtlich meines 
faches latein besonders, weil hier durch das angebot zweier Sprachzüge ab Klasse fünf (mit 
den Sprachen latein und englisch oder französisch und englisch) latein traditionell be-reits als 
erste fremdsprache neben englisch unterrichtet wird. es bereitet mir große freude zu beob-
achten, dass durch diese frühe Begegnungsmöglichkeit der Schülerin-nen und Schüler mit der 
römischen Sprache und Kultur eine intensive Spracher-werbsphase für die lernenden ermög-
licht wird, die neben einer soliden grundlage für die sich anschließende lektürephase auch 
Begeisterung für das fach schafft. das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass regelmäßig 
Basis- und leistungskurse in der Oberstufe zustande kommen und, dass es zusätzlich sogar 
eine latein-ag gibt. und auch als angehende deutschlehrerin finde ich zahlreiche angebo-
te und Projekte der Schule, wie das Theaterprojekt der Jahrgangsstufe sechs, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler selbst Theater spielen, oder den Besuch örtlicher Buchhandlungen 
mit Schulklassen, überaus ansprechend. ich freue mich darauf, in der noch kommenden Zeit 
meines referendariats am St. Paulusheim vieles davon noch näher kennenlernen zu können.

Mein name ist Gabriel müller. ich habe den Vorbereitungsdienst am St. Paulusheim mit 
den fächern Musik und englisch begonnen. aufgewachsen bin ich in Villingen-Schwennin-
gen. Meine eigene Schulzeit an den dortigen St. ursula-Schulen habe ich in bester erinne-
rung. Seit jeher hat sich in meinem leben sehr viel um die Musik gedreht, sodass ich nach 

Vorbereitungsdienst am 
Gymnasium St. Paulusheim

Dr. Lukas moser, Nathalie messer, Gabriel müller

Die Neuen: 
Dr. Lukas Moser (li.),

Nathalie Messer (m.), 
Gabriel Müller (re.) 
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nem Strang gezogen, sich vorbildlich an die regeln gehalten und sich gleichzeitig darum 
bemüht, den Schulalltag davon nicht völlig überschatten zu lassen. auch das gemeinsa-
me morgendliche gebet in den Klassen wurde hierbei als Möglichkeit genutzt, kraft- und 
hoffnungs-spendende impulse für diese Zeit zu geben. Von der Schulleitung wurde alles 
unternommen, um den einstieg für uns referendare unter den entsprechenden Bedingun-
gen so angenehm, praxisnah und unkompliziert wie möglich zu gestalten, wenngleich 
der Schulalltag doch erheblich anders war, als man ihn noch aus der eigenen Schulzeit 
oder dem Praxissemester kannte. allein die bedeckten gesichter der Schülerin-nen und 
Schüler erschwerten das gegenseitige Kennenlernen anfänglich sehr. durch das offene 
Miteinander konnten wir uns dennoch zügig im Schulalltag akklimatisieren. einen großen 
anteil daran hatte das Kollegium, das uns mit offenen armen willkommen geheißen, 
schnell integriert und unterstützt hat, wo es nur ging: von anfänglichen Schulführungen 
über gründliche einweisungen in die technischen ausstattungs-gegebenheiten und lehr- 
und Materialsammlungen der Schule bis hin zur einladung zu Teilnahme und einbringung 
in verschiedenen Veranstaltungen.

Trotz phasenweiser Stressperioden – die im referendariat wohl kaum zu verhindern sind 
– gestaltet sich der Schulalltag am St. Paulusheim als absolut gewinnbringend für unsere 
lehrerausbildung. denn nicht nur werden wir immer wieder dazu ermuntert, neues zu 
wagen, wodurch wir täglich dazulernen, sondern es wird uns auch gleichzeitig stets 
Wertschätzung und unterstützung signalisiert und kommuniziert. unsere Mentoren sind 
sehr engagiert darin, uns umfassend zu betreuen, zu beraten und uns mit konstruktiven 
rückmeldungen zu gehaltenen Stunden, kritischen fragen bei der unterrichtsplanung 
oder manchmal auch einfach nur mit einem offenen Ohr für unsere anliegen zu unterstüt-
zen. auch die übrigen fachlehrkräfte, deren Klassen wir für unsere Übungslehraufträge 
übernehmen, nehmen sich nach dem unterricht ausgiebig Zeit, uns rückmeldung und 
anregungen zu geben. egal, ob man räumlichkeiten, arbeitsmaterial oder einfach nur 
einen rat sucht, der gesamte lehrkörper ist immer hilfsbereit, was eine integration in das 
Kollektiv sehr erleichtert. 
der umgang zwischen Schülerinnen und Schülern untereinander aber vor allem auch 
zwischen Schülerinnen und Schülern und lehrkräften ist wertschätzend und respektvoll. 

dem abitur ein entsprechendes Studium an der Staatlichen hochschule für Musik und 
darstellende Kunst Stuttgart aufgenommen habe – ein auslandsaufenthalt führte mich au-
ßerdem an die royal academy of Music Stockholm. neben dem lehramtsstudium konnte 
ich hier auch zwei künstlerische Studiengänge abschließen und als Orchestermusiker un-
ter anderem an der Staatsoper Stuttgart einige Jahre lang wertvolle erfahrungen sammeln. 
nun freue ich mich sehr darauf, diese erfahrungen und meine Begeisterung für die Musik 
mit jungen Menschen zu teilen. ganz besonders freue ich mich, das referendariat am St. 
Paulusheim zu absolvieren, wo die Musik einen hohen Stellenwert genießt. auch wenn 
das gemeinsame Musizieren aufgrund der Pandemielage in den letzten Wochen noch 
sehr eingeschränkt möglich war, ließ sich schon erahnen, was von der engagierten fach-
schaft hier über den Musikunterricht hinaus alles auf die Beine gestellt wird – seien es 
chöre, Orchester, Opernbesuche, Orchesterklassen oder zahlreiche Projekte wie zuletzt 
ein Passionskonzert, bei dem ich von meinem Mentoren direkt eingebunden wurde und 
über das gemeinsame Musizieren mit Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kol-
legen gleich einen ganz besonderen einblick in die „Schulfamilie Paulusheim“ bekommen 
habe. ich bin sehr dankbar, im rahmen meiner ausbildung ein Teil dieser gemeinschaft 
sein zu können und freue mich darauf, weiter in solch einem umfeld lernen zu dürfen.

__________________________________________________________________

Wenngleich der Start in den Vorbereitungsdienst am Seminar Karlsruhe für uns referenda-
re zunächst in digitaler form erfolgte, wurden vereinzelte Besuche am Seminar, wie das 
ablegen der Vereidigung und eine erste Sitzung mit den fachleitern, in Präsenz organi-
siert und ermöglicht. das persönliche Kennenlernen von ausbildern und Mitreferendaren 
hat den Start ins referendariat ungemein erleichtert. als im februar endlich der einstieg 
an den ausbildungsschulen anstand, waren die coronamaßnahmen noch relativ umfang-
reich. So standen Maskenpflicht, mehrfaches Testen der Schülerinnen und Schüler pro 
Woche und die Kohortenregelung auf der Tagesordnung. doch besondere umstände er-
fordern besondere Maßnahmen, zumal eine Pandemie nur im Kollektiv überwunden wer-
den kann. das Bestreben, die Schwierigkeiten dieser Zeit gemeinsam zu meistern, wurde 
sowohl seitens des Kollegiums als auch seitens der Schülerschaft für uns von anfang an 
spürbar: Bei der umsetzung der notwendigen Maßnahmen zum Schutz aller wurde an ei-
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Vorbereitungsdienst am gymnasium St. Paulusheim

die leitmotive der Schule, lernen als ganzheitlichen Prozess zu begreifen, eine vertrau-
ensvolle Kommunikation zu pflegen und sich mit engagement im Schulalltag einzubringen, 
werden besonders spürbar.
hier wird das christliche Profil der Schule und das credo der Pallotiner gelebt: Schüle-
rinnen und Schüler dabei zu begleiten, ihren Platz in unserer pluralistischen gesellschaft 
zu finden und ihr eigenes leben sinnerfüllt zu gestalten.

der hohe Stellenwert von gemeinschaftlichen Werten kommt aber nicht nur im grundsätz-
lich respektvollen umgang miteinander zum Vorschein, sondern ebenso beispielsweise 
bei verschiedenen außerunterrichtlichen Veranstaltungen oder bei dem engagement der 
Schülerschaft und des Kollegiums für Mitmenschen in not, das sich zuletzt in einer Spen-
denaktion für die ukraine geäußert hat, bei der unter der Organisation eines Kollegen 
und seiner Klasse Materialspenden gesammelt und an die Menschen in der ukraine 
übermittelt wurden.

nicht zuletzt sind es – wie so oft im leben, aber auch die kleinen dinge – die den 
(Schul-) alltag für uns hier prägen und besonders machen. Sei es das lächeln von Schüle-
rinnen und Schülern, die sich auf eine neue Stunde freuen, sei es der erfahrene Kollege, 
der mit einer erheiternden alltagsweisheit die gemüter im lehrerzimmer erheitert, oder 
das gefühl, gemeinsam mit den Schülern eine richtig schöne Stunde erlebt zu haben.
Schlussendlich hätten wir uns für unseren zweiten ausbildungsabschnitt kaum eine schö-
nere Schule wünschen können. Wir fühlen uns seit dem ersten Schultag nicht nur willkom-
men, sondern vor allem angekommen am St. Paulusheim und freuen uns auf die Monate, 
die noch vor uns liegen.

Die neue Variante ist wissenschaftlich noch nicht belegt, aber die Maskenpflicht im Schulalltag 
wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Wir müssen eben versuchen, das Beste daraus machen.
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Vorstellung war zu spüren, dass die Schülerinnen von der geschichte und der inszenie-
rung beeindruckt waren. Bei einer kurzen Stärkung im freien tauschten die Schülerinnen 
ihre gedanken aus und diskutierten den ausgang der geschichte des Theaterstückes. 
Bevor es wieder zurück in die Schule ging, nutzte der Klassenlehrer die Zeit für eine 
kleine Stadtführung und so lernten die Schülerinnen einige ihnen bereits bekannte Orte 
in der heidelberger altstadt aus historischer Perspektive kennen. es war schön zu sehen, 
wie aufregend und bereichernd solch ein ausflug für Schülerinnen ist.

Carolin Harst (fächer Sport und chemie)
die Schulleitung und das Kollegium am St. raphael unterstützten uns auch in besonderen 
Projekten. So erhielt die 10a über einen gewissen Zeitraum iPads, um eigene erklär-
videos zu drehen. die Schülerinnen lernten hierbei einen professionellen umgang mit 
Videobearbeitungs- programmen und konnten sich der chemie aus einer neuen Perspekti-
ve annähern. Sie erklärten in Klein- gruppen den Weg vom fossilen rohstoff zum Benzin. 
Mit viel engagement und Kreativität entwickelten die Schülerinnen zuerst drehbücher und 
anschließend erklärvideos zu ihrem jeweiligen Thema. Wer in diesen Stunden in unseren 
Klassenraum geschaut hätte, hätte ein Ton- und filmstudio sowie 
ein design-atelier vorgefunden. es war ein Wechsel zwischen 
hochkonzentrierten arbeitsphasen und fachlichem austausch zu 
beobachten. die Kleingruppen setzten sich intensiv mit ihrem 
Thema auseinander, bastelten filmmaterial und vereinbarten ru-
hezeichen für Ton- und Videoaufnahmen. So entstanden aus einer 
vierwöchigen Projektarbeit einzigartige Produkte, die naturwissen-
schaftlich den Weg vom fossilen rohstoff zum Benzin darstellen 
und erklären.

nachdem der uns vorangegangene referendarsjahrgang vom lockdown 
während der ausbildungszeit überrascht wurde, sind wir im februar 2021 im 
lockdown gestartet. das hat für große Verunsicherung gesorgt und viele fragen 

aufgeworfen: Wie nehme ich Kontakt zu meinen Mentoren auf? Wo begegnen wir uns? 
Wie komme ich an Schulbücher, um dem unterricht sinnvoll folgen zu können? Wie lerne 
ich andere lehrkräfte kennen, um bei ihnen – wenigstens online –  zu hospitieren? Wie 
soll ich selbst eine Klasse online unterrichten, die ich nie gesehen habe? 

glücklicherweise haben der Schulleiter herr englert und der stellvertretende Schulleiter 
herr Sütterlin ein erstes Treffen in Präsenz ermöglicht, sodass wenigstens wir referendarin-
nen  uns untereinander kennenlernen und vernetzen konnten.
unsere Mentoren und Mentorinnen haben uns mit allen erdenklichen Mitteln Brücken 
für den einstieg gebaut. Bei manchen waren die erstkontakte persönlich, andere haben 
sofort einen eigenen BigBlueButton-raum erstellt, wo man sich regelmäßig verständigen 
konnte. Sie haben uns sogar mit Büchern und digitalen unterrichtsassistenten an der 
haustür versorgt!
unsere ersten hospitationen, erstes eigenes unterrichten und sogar erste unterrichtsbe-
suche der zukünftigen Prüferinnen und Prüfer fanden online statt. es war für uns alle eine 
merkwürdige kommunikative Situation, sich einer gruppe von Schülerinnen und Schülern 
vorzustellen, die man weder kennt noch sieht. letztlich haben wir das Kollegium im april 
kennengelernt. das war ein Segen, denn die hilfsbereitschaft aller war und ist enorm!
die folgenden Schilderungen geben einen eindruck unserer ausbildungszeit.

Elisabeth Erber (fächer Musik und englisch)
neben aufregenden, lustigen, schwierigen oder intensiven unterrichtsstunden sind es 
auch außerunterrichtliche erlebnisse im rahmen des referendariats, welche mir besonders 
in erinnerung geblieben sind und bleiben werden. nach den Weihnachtsferien durfte 
ich im Januar 2022 meine englischklasse zu einer Theatervorstellung in der heidelber-
ger altstadt begleiten. hier wurde „Schimmerndes Wasser“ von Johanna emanuelsson 
geboten. das Wetter war an diesem Tag traumhaft, wenn auch eisig kalt, und so ging es 
am Vormittag im schnellen fußmarsch von der Schule zum Theater. Schon während der 

referendariat am St. raphael-
Gymnasium Heidelberg

Carolin Harst, Esther Dreesen-Schaback, Julia Weisheitinger, 
Elisabeth Erber, Steffen Peyerl

Blauer Himmel, kalte Luft und Alte Brücke – unterwegs mit der Klasse 7d am Neckar
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referendariat am St. raphael-gymnasium heidelberg

Esther Dreesen-Schaback (fächer deutsch und englisch)
Mir ist Kreativität im unterricht wichtig. als besonders kostbar habe ich die deutschstun-
den mit meiner 10. Klasse empfunden. der einstieg in die unterrichtseinheit zu friedrich 
Schillers „Kabale und liebe”, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler mittels rollenkar-
ten und requisiten in die figuren des Stücks eingefühlt haben, bleibt auf skurrile und wun-
derbare Weise ein echtes highlight. die Schülerinnen und Schüler haben sich ihrer rolle 
entsprechend mit gegenständen ausgestattet und anschließend zum Beispiel als „luise”, 
„ferdinand”, „hofmarschall” oder „Sekretär Wurm” der Klasse vorgestellt. die Spielfreude 
war beeindruckend und hat die figuren des Stücks für die Textarbeit lebendig gemacht. 
auch das spätere auswerten zweier inszenierungen (mit dem ergebnis, dass lady Milford 
dringend ein neues Kleid benötigt) hat sie schon fast zu echten Theaterexperten gemacht.
in derselben Klasse haben wir nach der arbeit zu Parabeln von Bertolt Brecht und franz 
Kafka ein literaturcafé eröffnet. es war eine wunderbare form der literaturbegegnung, 
ohne den druck des lehrplans zum Beispiel Kafkas „Verwandlung” als graphic novel 
oder Brechts „an die nachgeborenen” in entspannter atmosphäre zu lesen. Zugleich 
gab es Kuchen und gesellschaftsspiele.

Steffen Peyerl (fächer Physik und Sport)
Wir streben alle nach Selbstverwirklichung, auch am arbeitsplatz. dafür bietet die 
Schule ein breites Spektrum an Möglichkeiten, sowohl für Kolleginnen, die langfristig an 
der Schule sind als auch für solche, die nur für die Zeit der ausbildung da sind. Mir als 
referendar wurde die chance geboten eine Sport-ag ganz nach meinen Vorstellungen 
anzubieten. die Schule stellte dafür passende räumlichkeiten zur Verfügung, unterstützte 
mich mit der anschaffung von Material und fügte die ag dem vielfältigen nachmit-
tagsangebot hinzu. das war nur möglich durch einen direkten und wertschätzenden 
dialog zwischen Schulleitung und Kollegium. Obwohl das angebotene floorball nur 
wenigen Schülerinnen und Schülern bekannt war, sprach sich schnell herum, wie viel 
Spaß die hockey Variante in der Sporthalle machte. in der ag bekamen sie nicht nur 
Technik-grundlagen vermittelt, sondern lernten auch diese im Zielspiel anzuwenden. im 
Vordergrund stand vor allem der Spaß am Sport. da wundert es nicht, dass die Schüler 
ihren Start ins Wochenende am freitagnachmittag für eine gutes floorball-Match um ein 
paar Stunden nach hinten schoben. am ende profitierten vor allem die Schülerinnen von 
der konstruktiven Kommunikation zwischen Schulleitung und Kollegium und einer Schullei-
tung, die allen Kolleginnen die Möglichkeit bietet, sich mit eigenen ideen einzubringen.

Julia Weisheitinger (fächer Mathematik und französisch)
Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit zurück erinnere, denke ich vor allem an die 
tollen erfahrungen, die ich während eines Schulausflugs oder einer Projektarbeit gesam-
melt habe. es ist schön, dass die St. raphael Schulen den Schülerinnen und Schülern 

viele verschiedene angebote machen. doch nicht nur außerhalb 
des unterrichts gibt es viele Möglichkeiten, erfahrungen zu sam-
meln. die ausstattung in der Schule ermöglicht es kleine Projekte 
im unterricht zu realisieren. anhand von Bildern haben die 
Schülerinnen und Schüler der 8b Bögen aus ihrer umgebung 
auf Parabeln und halbkreise untersucht, diese am computer 
mit hilfe von dem Programm „geogebra” modelliert und somit 
kreative Plakate erstellt, die nun im Schulgebäude aushängen.

Optimistisch aber gendermäßig unausgeglilchen: Carolin Harst, Esther Dreesen-Schaback, 
Julia Weisheitinger, Elisabeth Erber und  Steffen Peyerl (v. li. n. re.)
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referendariat an den St. ursula-Schulen Villingen

te und ließen uns auf die neue aufgabe ein. Sowohl durch das Seminar als auch durch 
unsere Kolleginnen und Kollegen an der Schule wurden wir auf die ersten Stunden in der 
Schule vorbereitet und durch guten Zuspruch motiviert. uns begegneten aufgeschlossene, 
freundliche Schülerinnen und Schüler, die unseren Start als eigenständige lehrerin wesent-
lich leichter machten, als wir es hätten vermuten können. auch im lehrerzimmer wurden 
wir als Kolleginnen wahrgenommen, nie hatten wir das gefühl, nicht ernst genommen zu 
werden. 

als dann die Prüfungsphase startete, waren wir sehr angespannt und der druck, den wir 
uns selbst machten, war enorm. Selbst in dieser schwierigen Zeit hatten wir von allen Sei-
ten eine wunderbare unterstützung. Kolleginnen und Kollegen fieberten und freuten sich 
für uns mit, räume wurden getauscht, die Sekretärinnen bereiteten die Besprechungsräu-
me mit liebe vor, der Schulleiter motivierte einen durch liebe Worte, die Kolleginnen und 
Kollegen brachten sogar instrumente von zu hause mit, die für die lehrprobe benötigt 
wurden. Wir fühlten uns rundum vorbereitet und hatten sogar lust auf die Prüfungen!

Jetzt, wo sich das referendariat dem ende zuneigt, blicken wir zurück auf eine aufregen-
de, anstrengende, unsichere, aber auch schöne und wertvolle Zeit, die besonders von 
der unterstützung, die wir von allen Seiten erfahren haben, geprägt war. die Schule mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern, Sekretärinnen, den hausmeis-
tern, dem Küchen- und reinigungspersonal haben uns an die hand genommen und uns 
durch diese Zeit erfolgreich und wohlwollend durchgebracht. Wir sind dankbar, dass wir 
unser referendariat an den St. ursula-Schulen Villingen absolvieren durften. der Zusam-
menhalt ist hier Programm. das leitbild der Schule wird nicht nur den Schülerinnen und 
Schülern unterrichtet, sondern in der Schule gelebt.

am 11.01.2021 starteten wir unser referendariat in diesen besonderen und her-
ausfordernden Zeiten. nach drei Wochen Online-Veranstaltungen des Seminars 
rottweil durften wir uns ab februar auch endlich am unterrichten an den St. 

ursula-Schulen Villingen versuchen. 
Pandemiebedingt fand der unterricht anfangs fast ausschließlich online statt. Man kannte 
zu Beginn demnach weder die Kollegen, noch die Schülerinnen und Schüler, weil im 
Online-unterricht die gesichter weitestgehend verborgen blieben. da die offene Kontakt-
aufnahme im lehrerzimmer nicht möglich war, hatte man zunächst nur Kontakt über die 
lernplattform Sdui und musste sich über die chatfunktion den Kollegen vorstellen und den 
eigenen Stundenplan organisieren. dank des offenen und kooperativen Kollegiums und 
der engagierten Schülerschaft konnte man sich aber auch ohne direkten Kontakt bald 
zurechtfinden und die ersten unterrichtsversuche wagen. glücklicherweise konnte der un-
terricht der Kursstufe in Präsenz stattfinden, wodurch es uns möglich war, zumindest für ein 
paar Stunden in der Woche das Schulgebäude zu betreten und tatsächlichen Präsenzun-
terricht mitzuerleben und mitzugestalten. 

als im März Schritt für Schritt der Präsenzunterricht für mehrere Klassen möglich wurde 
und es endlich vom Schreibtisch ins, mittlerweile vollere, lehrerzimmer ging, wurde uns 
die eigentliche lehrertätigkeit erst bewusst. es war ungewohnt, aber gleichzeitig auch 
schön, so viele Menschen im lehrerzimmer und Schulgebäude zu sehen. auch den 
persönlichen Kontakt zu den Schüler:innen schätzten wir nach der lockdown-Phase sehr 
und freuten uns, unsere Schülerinnen und Schüler endlich kennenzulernen. aufgrund der 
besonderen umstände sammelten wir im laufe des ersten ausbildungsabschnittes nicht nur 
unterrichtserfahrung, sondern lernten auch, flexibel auf äußere umstände zu reagieren. 
So mussten wir oft kurzfristig zwischen Wechsel-, fern- und klassischem Präsenzunterricht 
wechseln und umplanen. glücklicherweise normalisierte sich die Situation gegen ende 
des Schuljahres und wir konnten den ersten ausbildungsabschnitt mit vollen Klassenzim-
mern abschließen. 
nach den Sommerferien freuten wir uns, unsere eigenen Klassen übernehmen zu dürfen. 
Selbstverständlich waren wir aufgeregt und hatten das gefühl, nicht genügend erfahrung 
im Präsenzunterricht gesammelt zu haben, jedoch legten wir unsere unsicherheiten beisei-

referendariat an den St. ursula-
Schulen Villingen – ein erfahrungsbericht

Kristina Becker, Hannah Essig, Luisa Sawallisch
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auszeichnung für Beispielhaftes Bauen in Baden-Baden

1  |  Aus den Schulen

die Klosterschule vom heiligen grab in Baden-Baden wurde für „Beispielhaftes 
Bauen“ von der architektenkammer Baden-Württemberg prämiert, die im landkreis 
rastatt und Baden-Baden ein auszeichnungsverfahren durchgeführt hat, „um das 

öffentliche Bewusstsein für die Baukultur im alltag zu schärfen“.

ausgezeichnet wurden die Schulstiftung der erzdiözese freiburg als Bauherrschaft und 
das architekturbüro ruser + partner mbb. 
im Vorwort der Broschüre, in der die 14 ausgezeichneten Projekte vorgestellt werden, 
ist zu lesen, was in besonderer Weise für die umbaumaßnahmen in der Klosterschule 
zutreffend ist: „architektur hat die aufgabe, die bebaute umwelt in allen lebensbereichen 
menschlich zu gestalten… Baukultur kann nur entstehen, wenn sich Bauherrschaft, architek-
tinnen und architekten sowie nutzerinnen und nutzer zusammen in einem schöpferischen 
dialog für die lösung der Bauaufgabe engagieren.“

Von insgesamt 58 eingereichten arbeiten kamen 24 nach mehreren auswahlrunden in 
die engere Wahl für die Ortsbesichtigung im Juli 2021. eine siebenköpfige Jury vergab 
dann schließlich die 14 auszeichnungen für Beispielhaftes Bauen. die Jury fand für die 
auszeichnung der Klosterschule folgende Worte: „durch die wohltuende, geradezu klös-
terliche Beschränkung auf wenige details und Materialien gelingt es, einen gemeinsamen 
Bogen über die unterschiedlichen gebäudeteile aus mehreren Jahrhunderten zu schlagen 
und sie zu verschmelzen. der Zugang zum Komplex wird mit subtilen Mitteln als neue 
adresse formuliert. unter der Wahrung der Belange des denkmalschutzes entstehen lichte 
und freundliche räume und aufenthaltsbereiche, die den anforderungen an zeitgemäße 
Wissensvermittlung und Pädagogik gerecht werden. Mit geduld und großer ausdauer 
wurden über viele Jahre angemessene antworten auf eine Vielzahl sehr individueller 
fragestellungen gefunden. eine anspruchsvolle Bauaufgabe, die auch weiterhin eine 
herausforderung bleibt.“

Klosterschule vom heiligen grab in Baden-Baden  |  Claus Biedermann

am 8. november 2021 konnten der Schulleiter dr. Tobias Vorbach, der ehemalige 
stellvertretende Schulleiter claus Biedermann und die architekten Veit ruser und Stefan 
nessler bei der feierstunde in rastatt die auszeichnung entgegennehmen.
die Prämierung ist der verdiente lohn für die lange Bauzeit, die 2003 mit dem umzug 
der beiden letzten noch verbliebenen Ordensschwestern in ihren altersruhesitz begann.
die gesamte amtszeit von Schulleiterin Margarete Ziegler von 2001 bis 2019 war ge-
prägt von umbaumaßnahmen, die in den aufgabenbereich des stellvertretenden Schullei-
ters claus Biedermann fielen, der sich die neugestaltung der Schule unter einbeziehung 
des ehemaligen Klosterbaus zur herzensangelegenheit machte.

auch für die architekten Veit ruser und Stefan nessler war und ist die Klosterschule immer 
noch eine ganz besondere Baustelle. für herrn nessler war der erste Bauabschnitt, in 
dem das ehemalige refektorium in ein modernes Bistro mit Speisesaal umgewandelt 
wurde, eine seiner ersten gro-
ßen aufgaben als Bauleiter. 
Mittlerweile Mitinhaber des 
architekturbüros ist er bis heu-
te in alle Baumaßnahmen für 
die Klosterschule involviert. 
Wie bereits erwähnt muss 
sich neben dem nutzer und 

Auszeichnung für Beispielhaftes 
Bauen in Baden-Baden

Beispielhafte Arbeit, stolze Herren:
Schulleiter Dr. Tobias Vorbach, der ehe-
malige stellvertretende Schulleiter Claus 
Biedermann und die Architekten Veit Ruser 
und Stefan Nessler bei der Feierstunde in 
Rastatt
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auszeichnung für Beispielhaftes Bauen in Baden-Baden

dem architekten auch der Bauherr „…in 
einem schöpferischen dialog für die lö-
sung der Bauaufgabe engagieren.“ dies 
wurde von der ehemaligen geschäfts-
führerin der Schulstiftung frau Ziegler, 
ihrer nachfolgerein frau Mayer und 
ganz besonders auch von herrn Kopp in 
beispielhafter Weise geleistet.
So konnten in weiteren Bauabschnitten 
der hort ausgebaut und die direkti-
on mit dem gesamten lehrerbereich 
vom neubau in den traditionsreichen 
Klosterbau verlegt werden. alle fachbe-
reiche – naturwissenschaften, Kunst und 
Musik – wurden verlagert, vergrößert 
und modernisiert. die Klassenzimmer 
wurden dem ausstattungsniveau eines 
modernen gymnasiums angepasst und 
der eingangsbereich innen und außen 
neu gestaltet. 

nicht allein die auszeichnung durch 
die architektenkammer ist ein Zeichen 
dafür, dass der umbau gelungen ist, 
sondern vor allem die Tatsache, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler und 
das Kollegium wohlfühlen und dies auch zum ausdruck bringen. ebenso sind die immer 
wieder anerkennenden Äußerungen von gästen eine Bestätigung für die außerordentliche 
leistung der mit der auszeichnung bedachten Verantwortlichen.
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Die gelungene Verbindung der verwendeten alten und neuen Materialien – Holz, Glas, 
Stein und Metall – und die entstandene Transparenz in den Räumen ist auch für ungeübte 
Betrachter offensichtlich.
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lehrbrüderverein übergibt Tafel zur geschichte der heimschule

Lehrbrüderverein übergibt tafel 
zur Geschichte der Heimschule

heimschule St. landolin ettenheim  |   Jakob Katzmann

im Jahr 2020 feierte die heimschule St. landolin ihr 100-jähriges Jubiläum, wobei 
die allermeisten Veranstaltungen zu diesem besonderen anlass aufgrund der covid-
19-Pandemie bisher nicht stattfinden konnten. nun übergab der Katholische lehrbrüder-

verein ettenheimmünster sein Jubiläumsgeschenk: im eingangsbereich der Schule wurde 
eine Tafel mit den wichtigsten informationen zur geschichte der Schule seit der gründung 
durch die lehrbrüder von ettenheimmünster 1920 enthüllt.
Zu diesem anlass besuchten die deutschen und französischen Mitglieder des lehrbrü-
dervereins die heimschule St. landolin. in unterschiedlicher Weise führen sie die Tra-
dition der der Kongregation der Brüder der christlichen lehre fort, die sich auf beiden 
Seiten des rheins für Bildung aus einem christlichen geist einsetzten. Mit der Tafel zur 
Schulgeschichte macht der lehrbrüderverein ein geschenk, das die Wurzeln der Schule 
verdeutlicht und die erinnerung daran wachhält. der Text wurde von Bernhard uttenweiler 
verfasst, der als ehemaliger stellvertretender Schulleiter und Mitglied im lehrbrüderverein 
ein profunder Kenner der Schulgeschichte ist. das layout gestaltete gymnasialschulleiter 
eberhard Pfister.
der Vorsitzende des lehrbrüdervereins Wolfgang Mutter übergab eberhard Pfister und 
dem Konrektor der realschule Thomas dees als Vertretern der Schule die Tafel und brach-
te dabei seine freude zum ausdruck, dass die Wurzeln der Schule nun einen sichtbaren 
Ort haben.

Vorsitzende des Lehrbrüdervereins 
StD i.R. Wolfgang Mutter.
Den Text der Tafel lesen Sie neben-
stehend.

Heimschule St. Landolin Ettenheim

Allgemeinbildendes Gymnasium – Realschule –
Berufliche Gymnasien – Kaufmännisches Berufskolleg

Die Schule wurde 1920 als Klosterschule der Lehrbrüder 
von Ettenheimmünster durch Bruder Julius Kern mit Bruder 
Max Striebel von der Kongregation der Brüder der Christli-
chen Lehre von Matzenheim im Elsass ins Leben gerufen. 
Der katholische Lehrbrüderverein e. V. – der Trägerverein – 
wurde am 5. Mai 1920 gegründet.

Im April 1939 wurden Schule und Internat vom national-
sozialistischen Unrechtsregime geschlossen.

Mit Genehmigung der französischen Militärregierung vom 
16. Oktober 1945 durften Schule und Internat in Ettenheim-
münster im Januar 1946 ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Im September 1967 eröffnete die neugebaute Heimschule St. 
Landolin in Ettenheim ihre Pforte. Sie führte das Progymna-
sium der Lehrbrüder von Ettenheimmünster bis zum Abitur 
weiter. Schon 1965 hatte Bruder Lorenz Schick beim Erzbi-
schöflichen Ordinariat Freiburg um finanzielle Unterstützung 
des Progymnasiums in Ettenheimmünster gebeten. Als sich 
der von Generalvikar Dr. Ernst Föhr geplante Neubau in 
Ettenheimmünster nicht verwirklichen ließ, gelang es Bür-
germeister Herbert König innerhalb kürzester Zeit das jetzige 
Gelände im Gewann Filmersbach zur Verfügung zu stellen 
und so die neue Heimschule für Ettenheim zu sichern.

Von 1967 bis 1988 war das Erzbischöfliche Ordinariat Frei-
burg Träger der Heimschule St. Landolin, seit 1988 gehört sie 
zur Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg.
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Mitglieder des Lehrbrüdervereins

Feierliche Enthüllung der Tafel: StD i.R. Bernhard Uttenweiler (li.), 
OStD Eberhard Pfister (re.)
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gremien und Personen 

Wechsel im Amt des Stiftungsdirektors 

am 1. September 2022 wird Regierungsschuldirektor 
Patrick Krug (44) die leitung der Schulstiftung übernehmen. 
Patrick Krug hat die Staatsexamina für das höhere lehr-
amt an beruflichen Schulen mit den fächern geschichte, 
gemeinschaftskunde und Betriebswirtschaftslehre absolviert 
und neben seiner lehrtätigkeit aufgaben im Bereich der 
dienst- und fachaufsicht im regierungspräsidium Karlsruhe 
wahrgenommen. Seit 2018 arbeitet er als referent in der 
Zentralstelle des Kultusministeriums in Stuttgart, wo er unter 
anderem für bildungspolitische Vorhaben auf Bundesebene 

im rahmen der Kultusministerkonferenz und des Bundesrates zuständig ist. 
in Karlsruhe ist Patrick Krug als Pfarrgemeinderat und stellvertretender Stiftungsratsvorsit-
zender ehrenamtlich engagiert. er ist verheiratet und hat drei Kinder. 

für sein neues verantwortungsvolles amt gelten ihm glück- und Segenswünsche der 
gesamten Schulstiftung.

Wechsel im Stiftungsrat der Schulstiftung

Zur neuen Vorsitzenden des gesamtelternbeirats hat dieses 
gremium Katrin Ballhaus vom ursulinen-gymnasium 
Mannheim gewählt. Wir gratulieren der neuen Vorsitzen-
den zu diesem amt und dem Vertrauen des gremiums. als 
Vorsitzende des gesamtelternbeirats ist Katrin Ballhaus in 
der nachfolge von Christian Lopez beratendes Mitglied im 
Stiftungsrat der Schulstiftung. 

aus den Schulen und den Stiftungsgremien

2  |  Gremien und Personen 

Patrick Krug

Wechsel in der Schulleitung zum nächsten Schuljahr 2022 / 2023 

Mädchengymnasium St. Dominikus 
Karlsruhe
nach 23 Jahren erfolgreicher Tätigkeit als 
Schulleiterin am Mädchengymnasium St. 
dominikus Karlsruhe tritt OStD Dr. Ingrid 
Geschwentner ende dieses Schuljahres in 
den ruhestand. Zu ihrer nachfolgerin hat die 
Schulstiftung StD Susanne Hoff vom albert-
Schweitzer-gymnasium gernsbach bestellt. 

Heimschule Kloster Wald
nach vier Jahren engagierter arbeit als Schul-
leiter der heimschule Kloster Wald übernimmt 
OStD Hartwig Hils nochmals eine neue 
aufgabe im aufbau einer Schule für vietna-
mesische Pflegekräfte im süddeutschen raum. 
Zu seiner nachfolgerin hat die Schulstiftung 
StD Adelheid Linster vom Staufer-gymnasium 
Pfullendorf bestellt. adelheid linster war selbst 
Schülerin der heimschule Kloster Wald. 

Über die Verabschiedung der beiden Schulleitungen und die Amtseinführung ihrer Nach-
folgerinnen werden wir im nächsten FORUM-Schulstiftung ausführlich berichten. 

Hartwig Hils, Adelheid Linster

Katrin Ballhaus

Dr. Ingrid Geschwentner, Susanne Hof
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fortbildungen

Ankündigung der Fortbildungen
die Vorankündigungen zum aktuellen fortbildungsangebot für das kommende Schulhalbjahr 
finden interessierte auf dem fortbildungs-Plakat, das jeweils im September und februar die 
Schulen erreicht, außerdem werden die ankündigungen der Seminare auf 
 der homepage der Schulstiftung und im aktuellen fOruM-Schulstiftung veröffentlicht.

Anmeldung zu Fortbildungen
die ausschreibung und einladung zu den Veranstaltungen gehen schriftlich ca. vier 
Wochen vor Seminartermin an die Schulen, außerdem erhält jede Kollegin/jeder Kollege 
zusätzlich eine e-Mail mit allen informationen.
die anmeldung erfolgt nach genehmigung durch die Schulleitung über ein beigefügtes 
anmeldeformular.

d ie  nÄchSTen GEPLANTEN  fOrTB i ldungen:

n.n  – Termin wird auf der homepage bekannt gegeben
i-Pad-Basics
grundlagenschulung für den einsatz des iPads im schulischen Kontext
Online-Veranstaltung

5. - 7. Oktober 2022
In neuen schulischen Gewässern: mich orientieren und die Segel setzen 
fortbildungsseminar für neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen an den Katholischen 
freien Schulen der erzdiözese freiburg
Tag u n gS O rT:  geistliches Zentrum St. Peter
referenT: dr. Klaus ritter, diplomtheologe und lehrbeauftragter für Themenzentrierte 
interaktion (rci)
die einladung zu diesem Seminar erfolgt persönlich über die Schulstiftung.

die Schulstiftung der erzdiözese freiburg steht in einer langen Tradition kirchlichen  
engagements für die Bildung und erziehung von Kindern und Jugendlichen. ein Bau-
stein dieses engagements sind die fortbildungsseminare für die lehrerinnen und lehrer 

der Stiftungsschulen. diese angebote sollen die lehrenden ermutigen und bestärken, ihren 
unterricht als ein lehren und lernen zu gestalten, das an der ganzen Persönlichkeit orientiert 
ist und so Bildung als „Weltanschauung aus dem glauben“ ermöglicht.

Die Seminare 
- geben anregungen zur reflexion der eigenen unterrichtspraxis an einer katholischen Schule
- zeigen Perspektiven für eine glückende und beglückende Bewältigung des Berufsalltags auf
- geben anstöße zur Weiterentwicklung der eigenen Schule und ihres christlichen Profils
- vermitteln Konzepte für eine erfolgreiche Bildungs- und erziehungsarbeit
- stärken die Kompetenzen in den pädagogischen und didaktisch-methodischen aufgaben- 
  feldern 
- fördern die Kommunikation als intensiven persönlichen austausch zwischen den lehrkräften  
  der Schulen der Schulstiftung.

die fortbildungsseminare der Schulstiftung werden von den beiden fortbildungsreferenten  
der Schulstiftung konzipiert. die fortbildungsreferenten sind Kolleginnen und Kollegen an  
den Stiftungsschulen, derzeit sind es Katharina hauser (Kolleg St. Sebastian Stegen) und 
christoph Klüppel (St. ursula gymnasium freiburg).
Bei der Planung der Seminare werden thematische Wünsche und methodische anregungen 
aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne aufgenommen.
für die Teilnahme an den Seminaren entstehen keine Kosten. die reise-, Übernachtungs-  
und Verpflegungskosten werden von der Schulstiftung der erzdiözese freiburg übernommen.

Katharina Hauser / Christoph Klüppel

Die Fortbildungen der Schulstiftung

Fortbildungen  |  ausblick
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18. Oktober 2022 
Gipfeltreffen: Postwachstumsgesellschaft? Wie wir gemeinsam 
leben wollen
Studientag Theologie für den leistungskurs religion
Tag u n gS O rT:  Katholische akademie freiburg
referenTen:Benedikt Kern, institut für Theologie und Politik, Münster, Prof. dr. ursula 
nothelle-Wildfeuer, albert-ludwigs-universität freiburg, dr. lukas Schmitt, Str, albert-ludwigs-
universität freiburg
Tag u n gS l e i T u n g:dr. rebecca albert, Katholische akademie freiburg, OStr christoph 
Klüppel, Schulstiftung freiburg, Std Joachim nebel, Schulstiftung freiburg, Std dr. georg 
Schwind, Schuldekan, freiburg

9. - 11. november 2022
In neuen schulischen Gewässern: mich orientieren und die Segel setzen 
fortbildungsseminar für neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen an den Katholischen freien 
Schulen der erzdiözese freiburg
Tag u n gS O rT:  geistliches Zentrum St. Peter
r efer en T:  dr. Klaus ritter, diplomtheologe und lehrbeauftragter für Themenzentrierte inter-
aktion (rci)
die einladung zu diesem Seminar erfolgt persönlich über die Schulstiftung.

29. november - 1. dezember 2022
In neuen schulischen Gewässern: mich orientieren und die Segel setzen 
fortbildungsseminar für neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen an den Katholischen freien 
Schulen der erzdiözese freiburg
Tag u n gS O rT:  geistliches Zentrum St. Peter
r efer en T:  dr. Klaus ritter, diplomtheologe und lehrbeauftragter für Themenzentrierte 
interaktion (rci)
die einladung zu diesem Seminar erfolgt persönlich über die Schulstiftung.

28. - 29. november 2022
Schülerzeitungsworkshop – Begeisterung wecken für das Zeitungs-
machen
für Schülerinnen und Schüler mit lehrerinnen und lehrern
Tag u n gS O rT:  Katholische akademie, freiburg

fortbildungen

5. - 6. dezember 2022
Wie sag ich’s nur? Schwierige Gespräche konstruktiv führen
fortbildung für Mitarbeiterinnen im Schulsekretariat und der Verwaltung
gruppe 1
Tag u n gS O rT:  geistliches Zentrum, St. Peter
referenTin: annemarie Thies, Trainerin und coach für Kommunikation, rhetorik 
und Stimme

7. - 8. dezember 2022
Wie sag ich’s nur? Schwierige Gespräche konstruktiv führen
fortbildung für Mitarbeiterinnen im Schulsekretariat und der Verwaltung
gruppe 2
Tag u n gS O rT:  geistliches Zentrum, St. Peter
referenTin: annemarie Thies, Trainerin und coach für Kommunikation, rhetorik 
und Stimme
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außerschulische lernorte: didaktische und methodische grundlagen

Die Einbeziehung außerschulischer Lernorte stellt einen wichtigen Beitrag zur Qualität 
schulischer lehr- und lernprozesse dar. dieser Band zeigt das Potenzial und die Bedeu-
tung außerschulischer lernorte in Theorie und Praxis grundlegend und systematisch für alle 
fächer und Schulstufen auf. 
robert Baar und gudrun Schönknecht erörtern theoriebasiert didaktisch-methodische 
grundlagen und geben einen umfassenden Überblick über empirische forschungsergeb-
nisse. allgemeindidaktische Bezüge wie lernvoraussetzungen, Qualität von lernaufgaben, 
individualisierung, differenzierung und lernbegleitung werden beleuchtet und fachbe-
zogene sowie überfachliche Konzepte des lehrens und lernens an außerschulischen 
lernorten dargestellt. eine analyse aktueller Bildungspläne verdeutlicht den Stellenwert 
außerschulischer lernorte in verschiedenen Schularten und unterrichtsfächern. damit leistet 
dieser Band einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung einer didaktik außerschuli-
scher lernorte.

Leserstimmen:

»[E]in fachlich fundiertes, materialreich gestaltetes und insgesamt sehr lesenswertes Buch 
für einen bildungswissenschaftlich bzw. pädagogisch interessierten Leserkreis [...], das als 
ein grundlegender Beitrag zur Thematik des außerschulischen Lernens uneingeschränkt zu 
empfehlen ist.« 
Dr. Torsten Mergen, socialnet.de

»Ein gelungenes Buch zu einem Thema, das zweifelsfrei zur Schule gehört, aber sich 
häufig doch in der Zufälligkeit des Schualltags bewegt [...]. Die fundierte theoretische 
Auseinandersetzung sowie die fachdidaktische Betrachtungen und das Entwickeln einer 
Perpektive heben genau diese Zufälligkeit auf und zeigen den Gesamtzusammenhang 
von Lernen in und außerhalb der Schule in einer sich ständig verändernden Gesellschaft 
mit all ihren politischen, ökonomsichen und ökologischen Herausforderungen auf.« 
Christine Frank, Die Grundschulzeitschrift

Außerschulische Lernorte: 
didaktische und methodische 
Grundlagen

r O B e r T  B a a r ,  g u d r u n  S c h Ö n K n e c h T

L
e

s
e

e
m

p
f

e
h

L
u

n
g

e
n

robert Baar, gudrun Schönknecht
Außerschulische Lernorte: didaktische 
und methodische Grundlagen
Beltz, Taschenbuch, 24,95 euro
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leben mit den göttern. die Welt der religionen in Bildern und Objekten. 

5. die Übergänge zwischen diesen Wesen sind fließend. [z. B. kommt es in Märchen 
ganz oft vor, dass Menschen Tiergestalt annehmen können.] auch die „grenze“ 
zwischen himmel und erde ist nicht fest.

6. das land, in dem die Menschen leben, hat heilige Orte.
7. da das göttliche sehr abstrakt ist, verfolgt die Menschheit die Sehnsucht nach Konkre-

tisierung des göttlichen, z. B. in Statuen, Orten etc.
8. das Verhältnis des göttlichen zu den Menschen beruht auf wechselseitiger gewäh-

rung und Verpflichtung, z. B. Schutz vs. Opfergaben. in fast allen religionen gibt es 
Opferbräuche. [unsere ahnen haben das so gesehen. Sie konnten sich wohl kein 
anderes Verhältnis vorstellen. Mir erscheint das zu merkantilistisch. da meines erach-
tens in der anderwelt ein Verhältnis von ursache und Wirkung nicht besteht, halte 
ich diesen ansatz nicht für vielversprechend. außerdem geht der ansatz von einem 
dualismus: gottheit – Menschheit aus. dies muss nicht unbedingt stimmen.]

9. aufgabe der Menschen ist es u.a., für einen ausgleich der gegensätze zu sorgen und 
eine Balance zu finden: im eigenen leben; und im Verhältnis zu den Mit-Wesen.

10. in unserer Welt sind Wandlung und erneuerung gegeben; sie gehören zu den steti-
gen aufgaben der Menschen. Man kann sich ihnen unterwerfen oder sie gestalten.

11. in unserer Welt ist gewalt ein Teil der menschlichen existenz.
12. ein Mahl teilen kann etwas Sakrales haben.
13. in vielen religionen gibt es den Brauch des Pilgerns: dem göttlichen näher rücken. 

Sein Zuhause verlassen.
14. diese Welt ist eine Schöpfung.
15. es gibt Menschen, denen es gegeben ist, über uns hinauszuweisen: dichter, Prophe-

ten, Mystiker, Schamanen. es gibt Visionen.
16. „die göttin“ begegnet uns in vielen wandelbaren erscheinungsformen.
17. [die Vielheit ist die relative Wahrheit. die einheit ist die absolute Wahrheit. – dieser 

Satz stammt aus dem Buch der Schrei des garuda von ulli Olvedi.] Wenn man sich 
das göttliche als „Vielheit“ vorstellt, erhalten die götter unterschiedliche Zuständig-
keitsbereiche oder aufgaben. [Vgl. auch die katholischen heiligen.] diese Bereiche 
sind fließend und können sich überschneiden oder auch ändern. die Bereiche wer-

auf dieses Buch wurde ich aufmerksam durch die Sendung „Musikstunde“, jeweils 
von 9 - 10 uhr auf radio SWr 2. in der Woche vor Weihnachten stellte die 
redakteurin weihnachtliche Symbole vor, u.a. am 23.12. „das licht“. in dieser 

Sendung nahm sie Bezug auf das Kapitel „die Wiederkehr des lichts“ über die Megalith-
anlage newgrange bei dublin.
der autor neil Mcgregor war laut Klappentext von 2003 bis 2015 direktor des British 
Museum in london. er ist auch im deutschen Kulturleben engagiert.
in diesem Buch macht er einen rundumschlag durch die geschichte der Beziehungen 
zwischen Menschen und dem göttlichen von der Steinzeit bis heute. es kommen viele 
religionen und Praktiken vor, vom Schamanismus bis zu den Weltreligionen. anhand von 
(Kunst-)Objekten, die oft aus dem British Museum stammen, verfolgt Mcgregor die Bezie-
hungen der Menschheit zum göttlichen. ein liebevoll gestalteter Band mit hochwertigen 
abbildungen.

Bei der lektüre dieses Buches habe ich mir folgendes gedacht: Wie wäre es, wenn 
ich versuchen würde, anhand der vielen vorgestellten religionen ein paar gemeinsame 
nenner zu finden, die m. e. in (fast) allen religionen eine rolle spielen? auf diese Weise 
könnte man tentative aussagen treffen über „die anderwelt“ und unsere Beziehungen zur 
ihr über Zeit und raum hinweg. die auswahl, die ich hier vorstelle, ist rein subjektiv und 
eher intuitiv als rational gewählt. Keine garantie auf richtigkeit oder Vollständigkeit. [Was 
in eckigen Klammern steht, geht nicht direkt aus dem Buch hervor.] unter dieser Prämisse 
stelle ich folgende Thesen auf:

1. es gibt eine andere Welt, eine geistwelt, anderwelt.
2. Man kann mit ihr in Verbindung treten.
3. hier in unserer Welt unterliegen wir der Polarität von gut und Böse sowie anderen Po-

laritäten wie licht – dunkel, ursache - Wirkung usw. [diese These vertritt auch c.g. 
Jung.] in der anderwelt scheint das nicht der fall zu sein.

4. die gottheit oder das göttliche verkörpert („inkarniert“) sich in Mensch, Tier, Pflanze, 
naturgestalten (z. B. fluss, Berg). [Vgl. uluru/ ayers rock in australien]
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religionen in Bildern und objekten. 
Von Dr. Renate Spahn, Heimschule Lender, Sasbach

n e i l  M c g r e g O r 
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leben mit den göttern. die Welt der religionen in Bildern und Objekten. 

den den göttern nach dem Konzept der „entsprechung“ zugeteilt. [z. B. nepomuk 
wurde von einer Brücke gestürzt, folglich ist er der heilige der Brücken.]

18. Polytheistische religionen sind im allgemeinen anpassungsfähiger, duldsamer, sie 
neigen weniger zu extremismus, sie erkennen fehlbarkeiten von Menschen (und 
sogar göttern) an. der Begriff der „Sünde“ ist zur erklärung von Krankheit, unglück 
etc. nicht nötig.

19. im Monotheismus stellt sich unweigerlich die frage der Theodizee: „Warum lässt 
gott das zu?“

20. das leben des geistes spielt sich nicht linear, sondern in Zyklen ab.
21. ein großer Weg der erlösung ist: Mitgefühl mit allem lebenden.

Weniger religiös als eher dekorativ – der gastronomische Kontext verrät den Stellenwert der 
Buddha-Staue.neil Mcgregor

Leben mit den Göttern. 
Die Welt der Religionen in Bildern 

und Objekten. 
c.h. Beck, 25 euro
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aufruf

Wenn Sie ein 
interessantes Buch 
gelesen haben und 
eine kurze Lese-
empfehlung dazu 
verfassen möchten, 
sind Sie herzlich 
eingeladen, uns zu 
schreiben. 
Wir freuen uns auf 
interessante, kurz-
weilige, spannende, 
informative Buch-
tipps.
Ko nta K t : 
jenny.besinger@schulstiftung-freiburg.de
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autorinnen und autoren

Artur, James – gründer und direktor des seit 2012 bestehenden Jubilee centre for character 
and Virtues an der universität Birmingham

Baar, Robert Prof. dr. – fachbereich erziehungs- und Bildungswissenschaften an der universität 
Bremen

Becker, Kristin – referendarin an den St. ursula Schulen Villingen
Biedermann, Claus Std i.r. – ehemaliger stellvertretender Schulleiter der Klosterschule vom 

heiligen grab Baden-Baden
Breite, Gabriel – (Kath. religion), Pastoralreferent und Schulseelsorger heimschule lender, 

Sasbach
Braig, Astrid realschullehrerin – (französisch, englisch, hauswirtschaft), St. raphael Schulen 

heidelberg
Dreesen-Schaback, Esther – referendarin am St. raphael gymnasium heidelberg
Gund, Yvonne – realschullehrerin (Mathematik, nWa/Biologie, BnT, katholische religion), 
 St. raphael Schulen heidelberg
Erber, Elisabeth – referendarin am St. raphael gymnasium heidelberg
Essig, Hannah – referendarin an den St. ursula Schulen Villingen
Harst, Carolin – referendarin am St. raphael gymnasium heidelberg
Janiak-Weichselmann, Susanne OStd – (Sport, Biologie) St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe
Jene, Marianne Std – (latein, geschichte), St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe
Katzmann, Jakob Str – (geschichte, gemeinschaftskunde, deutsch), heimschule St. landolin 

ettenheim
Krüger, Mailin – Schulsozialarbeiterin heimschule lender 
Kurz, Christiane Std – (Mathematik, Kath. religion) heimschule St. landolin ettenheim
Leible, Luisa Str – (Biologie, geschichte) heimschule Kloster Wald 
Maiba, Pater Petro SdB – leiter der Kommission für Bildung und erziehung der ukrainischen 

griechisch-Katholischen Kirche
Messer, Nathalie – referendarin am St. Paulusheim Bruchsal
Moosmayer, Skrollan – ehemalige Schülerin des St. dominikus-gymnasiums Karlsruhe

Autorinnen und Autoren von 
Forum Schulstiftung 76

Moser, Lukas dr. – referendar am St. Paulusheim Bruchsal 
Müller, Gabriel – referendar am St. Paulusheim Bruchsal
Peyerl, Steffen – referendar am St. raphael gymnasium heidelberg
Rahman, Tina Str – (deutsch, Biologie), St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe
Räuber, Diana – ehemalige Schülerin des St.-dominikus-gymnasiums Karlsruhe
Sawallisch, Luisa – referendarin an den St. ursula Schulen Villingen
Schade, Sophia – referendarin an der Klosterschule Offenburg
Schappacher, Carolin Str – (französisch, Mathematik), heimschule lender, Sasbach
Scherer, Dietfried – direktor der Schulstiftung der erzdiözese freiburg
Spahn, Renate OStr – (deutsch, englisch), heimschule lender, Sasbach
Steinhäuser, Isabel – ehemalige Schülerin der St. raphael Schulen heidelberg
Sternagel, Constantin Str – (geschichte, englisch), St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe
Wahner, Alexander Str – (Kunst, deutsch), St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe
Weick, Stefan OStr – (kath. religion, englisch), St.-dominikus-gymnasium Karlsruhe
Weisheitinger, Julia – referendarin am St. raphael gymnasium heidelberg
Wienk-Borger, Sibylle – Schulsozialarbeiterin, heimschule lender, Sasbach
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