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Nichts ist besser, als die konkrete,  
praktische Erfahrung im realen  
Lernraum. (Schulleiter*in)

Das Praxissemester hat mir mehr Sicherheit 
und Zuversicht bei meiner Wahl des Studiums 
gegeben. Der intensive und rege Austausch 
mit SchülernundLehrernhatmirgezeigt,dass
Interesse, Motivation und allen voran Flexi-
bilität die wichtigsten Eigenschaften eines 
zukünftigenLehrerssind!(Student*in)

IchkannStudierendejetztbesserwahr-
nehmen,verstehen,unterstützenundihnen
in ihrer eigenen individuellen Planung 
helfen, ohne ihnen dabei meine Sichtweise 
aufzudrängen.(Mentor*in)
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DasPraxissemesterträgtbeispielhaftzursowichtigenVerzah-
nung theoretischer und praktischer Ausbildung bereits im Lehr-
amtsstudiumbei.IchfreuemichüberdasgroßeInteresseder
SchulenundwünschedenStudierendensowieallenanderen
Lernbegleitung Mitwirkenden an den Schulen und Universitäten 
erfolgreichePraxiserfahrungen!

Mark Rackles
StaatssekretärfürBildung

FürdieStudierendenergibtsichdurchdieEinbeziehungder 
Praxisphase ins Studium eine Chance: Im Praxissemester wird  
der Kreislauf aus Forschung, Lehre und Praxis geschlossen.

Prof. Dr. Klaus Hoffmann-Holland
VizepräsidentderFreienUniversitätBerlin(VP3)

Gemeinsam mit unseren Universitäten stärken wir die Lehrkräfte- 
bildunginBerlin.DazuträgtauchdasPraxissemesterbei,das
sichalsinnovativesModellbewährthatundeinewichtigeBrücke
zwischenderwissenschaftlichenAusbildungunddenAnforderun-
gendesSchulalltagsschlägt.IchdankedenUniversitätenfürihr
EngagementundwünschedenStudierendenvielErfolg!

Steffen Krach
StaatssekretärfürWissenschaftundForschung

SEHR GEEHRTE MITWIRKENDE DES BERLINER PRAXISSEMESTERS,  
SEHR GEEHRTE STUDIERENDE,
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DasPraxissemesterbietetReflexionsräumedeseigenenpädago-
gischenHandelnsmitZugängenzumForschendenLernenfürdie
Unterrichts- und Schulentwicklung. Die Kopplung von didaktischen 
Theorien mit angeleiteten schulpraktischen Erfahrungen stärkt 
die ProfessionalisierungderLehrkräfteundisteinwichtigerSchritt
fürdieLehrer*innenvonmorgen.

Prof. Dr. iur. Eva Inés Obergfell
VizepräsidentinfürLehreundStudium(VPL) 
derHumboldt-UniversitätzuBerlin

DasPraxissemesterbleibtfüralleBeteiligteneineHerausforde-
rung,beideresdarumgeht,dierichtigeBalancezwischenSchule
undUniversität,vermittelndemundfachlichemInteressezufin-
den.DiebisherigenDurchläufehabengezeigt:DasPraxissemester
istfürÜberraschungengut!

Prof. Dr. Susanne Fontaine
VizepräsidentinfürLehrkräftebildung 
derUniversitätderKünsteBerlin

FürdasLehramtsstudiumistdasPraxissemestereinInnovations-
schub, den die Universitäten gerne aufgegriffen haben. Die  
Studierenden sind begeistert vom Praxissemester – auch, oder 
geradeweileseinegroßeHerausforderungfürsieist.

Prof. Dr. Angela Ittel
VizepräsidentinfürStrategischeEntwicklung,Nachwuchs 
undLehrkräftebildungderTUBerlin
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EINLEITUNG

ImOktober2015sindvondenvierBerlinerUniversitätenLehramtsstudiengängemit
einereinheitlichenStruktureingeführtworden.EswerdenAbschlüssefürdenZugang
zudreiLehrämtern(Grundschulen,IntegrierteSekundarschulen / GymnasienundBe-
ruflicheSchulen)angeboten.NacheinemBachelorabschlussnachsechsSemestern
werdendaraufaufbauendvierSemestermitdemAbschlusszielMasterofEducation
studiert. Alle Lehramtsstudierenden absolvieren dabei im dritten Semester des Mas-
terstudiengangseinhalbjährigesPraxissemesteraneinerBerlinerSchule.Hierbei
werdensievoneinembreitgefächertenUnterstützungssystembegleitet:Mento-
rinnen und Mentoren an den Schulen, Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker der 
UniversitätensowieFachberaterinnenundFachberaterausdemVorbereitungsdienst
betreuendieStudierendeninverschiedenenBereichenundanverschiedenenOrten.

NochniehabenUniversitäten,SchulenunddiefürBildungundWissenschaftzustän-
digenSenatsverwaltungeninBerlinsoengzusammengearbeitetwiebeiderEinfüh-
rungdesPraxissemesters.SiehabeneineKonzeptionerarbeitet,dieimvorliegenden
Leitfadenvorgestelltwird.DurchdasZusammenwirkenderBeteiligtenöffnensich
neuePerspektiven:UniversitätenlernenSchulenundVorbereitungsdienstnochbes-
ser kennen, Schulen erhalten Einblicke in aktuelle Fragen der universitären Arbeits-
bereiche,FachseminarleitungenbringenihrExpertenwissenausderzweitenPhase
derLehrkräftebildungeinundprofitierenvonaktuellenForschungserkenntnissender
Hochschulen. Das Praxissemester erlaubt Studierenden Institutionen, Strukturen und 
AbläufeihrerkünftigenberuflichenPraxisbereitsimStudiumübereinenlängeren
ZeitraumhinwegkennenzulernenundzentraleHandlungskompetenzenaufzubauen
undzureflektieren.DarüberhinausermöglichtdasLernforschungsprojektdenStu-
dierendendasSystemunddenAlltagvonSchulezubeobachtenundsichineinem
überschaubarenRahmenanFragenzurBildungsforschungzuüben.

ImPraxissemesterarbeitenvierUniversitäten,750SchulenundzweiSenatsver-
waltungsressortszusammen,umdenbiszu2000Studierendenbeimehrals550
potentiellenFächerkombinationeneinerfolgreichesPraxissemesterzuermöglichen
unddieAbläufeimmerweiterzuoptimieren.DerhiervorliegendeLeitfadengewähr-
leistetallenBeteiligteneineOrientierungundeinenÜberblicküberdieElementedes
Praxissemesters,InformationenzurLernbegleitungstätigkeitundzuorganisatori-
schen Fragen im Rahmen des Praxissemesters.

Wir bedanken uns bei allen, die am Praxissemester mitwirken. Den Studierenden 
wünschenwireinerfahrungsreichesPraxissemester,indemsieimStudiumerwor-
beneKompetenzeninderSchulpraxiserprobenkönnen,dasihnenumfassende
ErkenntnissefürihreweitereberuflicheLaufbahnvermitteltunddassoeinenwich-
tigen Schritt auf dem Wege in den Schuldienst darstellt.

WIR DANKEN ALLEN BETEILIGTEN FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT 
UND WÜNSCHEN EIN GUTES GELINGEN!

Die Redaktion 
ChristianeBuchholtz,MagnusJohn,ThomasMikolajski,Julia-J.Milster, 
DiemutOphardt,AnnetteRichter-Haschka,AndréSternitzke,AleksandraZagajewski
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AUFGABEN 
UND 
AKTEURE

VielemotivierteundengagierteMentor*innen
unterstützenundberaten(coachen)die 
Studierendenundermöglichenihnenauthenti-
scheEinblickeindasSystemSchule.Sie 
tragensomitdazubei,zukünftigeLehrkräfte
nochbesseraufdiePraxisvorzubereiten. 
(Mentoringqualifizierungsteam)

DieEntscheidungLehrerzuwerdenwurde
bestärkt!DieErfahrungenhabendie 
BefürchtungenvordemReferendariat 
reduziert!(Student*in)
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1.1 AKTIVITÄTEN DER STUDIERENDEN 
UND DEREN LERNBEGLEITUNG    

Ziel des Praxissemesters ist eine stärkere Ver-
knüpfung von Universität und Schulpraxis, daher 
sind die Studierenden in diesem Semester in 
vielfältige Aktivitäten involviert, die an verschiede-
nenLernortenstattfinden.ImRahmenderpraxis-
bezogenenAktivitätenanderSchulesammelndie
Studierenden wertvolle Erfahrungen. Diese Aktivi-
täten und Erfahrungen werden durch begleitende 
Lerngelegenheiten vor- und nachbereitet sowie 
reflektiert.Während des Praxissemesters nehmen 
Studierende ihre Aufgaben im schulischen Alltag 
immer in Anwesenheit einer Lehrkraft wahr. 

HierzunächsteinÜberblicküberdiepraktischen
Aktivitäten und deren Lernbegleitung:

PRAXISBEZOGENE AKTIVITÄTEN  
DER STUDIERENDEN

LERNBEGLEITUNG FÜR STUDIERENDE

Vorbereitung,DurchführungundAuswertungvon
insgesamt32angeleitetenUnterrichtsstunden

KomplexitätsreduzierteAufgaben 
(z. B.Einzelschülerbetreuung)

Kriteriengeleitete Unterrichtshospitationen

AußerunterrichtlicheAufgaben(z.B.Konferenz-
teilnahme,Wandertage,Elternabende)

UniversitäreVorbereitungsseminare

Unterrichtsbesprechungen mit der Mentorin oder 
dem Mentor sowie mit Universitätslehrenden

UniversitäreBegleit-und 
Nachbereitungsseminare

DurchführungeinesLernforschungsprojekts 
an der Praktikumsschule

UniversitäreBegleitseminarezum 
Lernforschungsprojekt

ReflexionvonStärkenund 
Entwicklungspotentialen

JeeinOrientierungsgesprächmitderMentorin
oderdemMentorzuBeginnundamEndedes
Praxissemesters

Die Zusammenarbeit mit den Fachberaterinnen und Fachberatern ist als eine weitere  
Lernbegleitungsformmöglich.

VerfahrendeskollegialenUnterrichtscoachings

Hospitation modellierten Unterrichts

EinblickindenVorbereitungsdienst

BegleitworkshopsmitdenFachberaterinnenund
Fachberatern
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1.2 AUFGABEN DER STUDIERENDEN 
AN DER SCHULE
   
VerbindlichfüralleStudierendensind eine 
bestimmte Präsenzzeit an der Schule sowie ein 
festgelegter Umfang der Unterrichtstätigkeit.

PRÄSENZZEIT AN DER SCHULE
DiePraktikumszeitbeginntinnerhalbderersten
fünfSchultagedesneuenSchuljahres,frühestens
jedocham1.September,undendetam31.Januar.
ÜberdiesenZeitraumsinddieStudierendenan
mindestens drei Tagen in der Woche durchschnitt-
lichzwölfZeitstundenproWocheanihrerSchule.

ÜBERBLICK ZUR UNTERRICHTSTÄTIGKEIT  
DER STUDIERENDEN WÄHREND DES PRAXIS- 
SEMESTERS:

und Akteuren an der Schule abgestimmt, einiges 
ist durch die Studienordnungen, die Lehrveran-
staltungsplanung und die Schulorganisation 
vorgegeben(z.B.Seminartermine).Eineweitere
terminlicheBesonderheit:Die Schulpraktika des 
Praxissemesters und einige universitäre Be-
gleitseminare beginnen grundsätzlich bereits 
Anfang September,alsovorBeginnderVorle-
sungszeit.FürdieStudierendensetztdieseinegut
durchdachteOrganisationimRahmenderVorga-
ben und Spielräume voraus.

Um die verschiedenen Anforderungen und Lern-
orte gut zu koordinieren, ist ein Praktikumsplan 
zu führen, der der Strukturierung und Dokumenta-
tion des Praxissemesters dient. Der Praktikums-
plan wird von den Studierenden fortlaufend erstellt 
(Kapitel3.3).

1.3 LERNORTE UND TERMINLICHE  
RAHMENBEDINGUNGEN 

DieVerknüpfungvonUniversitätundSchulpraxis
bringtimUnterschiedzuanderenSemesterneini-
geBesonderheitenmitsich,wasdieAusweitung
der Lernorte und der terminlichen Rahmenbedin-
gungenbetrifft.VieleswirdmitdenAkteurinnen

1.4 AKTEURINNEN UND AKTEURE  
DER LERNBEGLEITUNG 

VerschiedeneAkteurinnenundAkteurebereiten
die Studierenden auf die Tätigkeiten im Rahmen 
des Praxissemesters vor und begleiten sie dabei:

jeweils circa 11 Std.

STUDIERENDE DES LEHRAMTS AN  
INTEGRIERTEN SEKUNDARSCHULEN UND  
GYMNASIEN SOWIE DES LEHRAMTS AN  
BERUFLICHEN SCHULEN

Angeleiteter  
Unterricht

Insgesamt 
32Unterrichtsstunden
(à45Min.)

Fach 1  
(16Std.)

Fach 2  
(16Std.)

Vollständiger 
Unterricht

9 Std. 9 Std.

Vollständiger 
Unterrichtund/oder
Unterrichtsteile

7 Std. 7 Std.

STUDIERENDE DES LEHRAMTS AN  
GRUNDSCHULEN

Angeleiteter  
Unterricht 

Insgesamt  
32Unterrichtsstunden
(à45Min.)

Fach 1
  

Fach 2 Fach3

Vollständiger 
Unterricht

6Std. 6Std. 6Std.

Vollständiger 
Unterrichtund/oder 
Unterrichtsteile

14 Std. 
gleichmäßigverteilt
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•     UniversitätslehrendeführenLehrveranstaltungen
zurVorbereitung,BegleitungundNachbereitung
des Praxissemesters sowie des Lernforschungs-
projekts durch, besuchen die Studierenden an 
denSchulenundbewertendiePrüfungsleistung
derjeweiligenModule(Kapitel2.2und2.3).

•     Mentorinnen und Mentoren sind Lehrkräfte 
andenPraktikumsschulen,diesichfürihre
Mentoringtätigkeitqualifizierenlassenkönnen.
SiesindinderSchulediezentralenKontaktper-
sonenfürdieStudierenden,unterstützendiese
in allen schulischen Aktivitäten, insbesondere 
durch Unterrichtsvor- und -nachbesprechungen 
der Unterrichtsversuche, bieten ihnen Hospita-

tionsmöglichkeitenundführenOrientierungs-
gesprächedurch(Kapitel2.1).

•      Fachberaterinnen und Fachberater sind aus-
gewählte Fachseminarleiterinnen und Fach-
seminarleiterdesVorbereitungsdienstes.Sie
gestalten in Kooperation mit den Universitäts-
lehrendeneinbiszweiVeranstaltungender
vorbereitendenSeminare,führendieStudieren-
deninVerfahrendeskollegialenCoachingsein,
ermöglichendenStudierendenHospitationen
in ihremUnterrichtundbietenihneneinenEin-
blickindiezweitePhasederLehrkräftebildung.
DieFachberatungwirdweiterhinsukzessive
eingeführt(Kapitel2.4).

LERNORT WAS FINDET STATT? TERMINLICHE  
RAHMENBEDINGUNGEN

Praktikumsschulen VorbereitungvonUnterricht,Unter-
richten, Unterrichtsbesprechungen, 
Hospitieren,komplexitätsreduzierte
Aufgaben,außerunterrichtlicheAkti-
vitäten,VorbereitungundDurchfüh-
rung des Lernforschungsprojekts, 
Vorbereitungderuniversitären
Seminare durch praktische Aufträge 
(z.B.Beobachtungsaufgaben)

1.Septemberbis31.Januar

Anwesenheit an mindestens drei 
Tagen in der Woche, durchschnitt-
lichzwölfZeitstundenproWoche

Termine nach Absprache mit der 
Schule 

in den Herbst- und Weihnachts-
ferien schulfrei 

Universitäten Universitäre Lehrveranstaltungen, 
VorbereitungderLehrveranstal-
tungenundderpraxisbezogenen
Aktivitäten,VorbereitungdesLern-
forschungsprojekts,Prüfungen

1.SeptemberbisMitteMärz

Universitäre Lehrveranstaltungen 
(überwiegendandenNach-
mittagen)

in der Regel auch in den Schul-
ferien, gegebenenfalls blockweise

andere Lernorte  
(Bibliothek,Zuhause)

VorbereitungderLehrveranstal-
tungenundderpraxisbezogenen
Aktivitäten

variabel

Die Zusammenarbeit mit den Fachberaterinnen und Fachberatern ist als eine weitere 
Lernbegleitungsformmöglich(Kapitel2.4).

Schulebzw.Fachseminare
der Fachberaterin oder 
des Fachberatersund
Universität

Begleitworkshopsmitdenund
 Hospitationen bei den Fach-
beraterinnen und Fachberatern

entsprechende Termine werden 
gegebenenfalls Anfang September 
bekannt gegeben
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02
ELEMENTE DES 
PRAXISSEMESTERS
UND DER 
LERNBEGLEITUNG

IndenQualifizierungenzeigtsichimmerwieder
dassehrhohepersönlicheEngagementder
Lehrer*innen(Mentor*innen),dieStudierenden
optimalbegleitenundbetreuenzuwollen.
(Mentoringqualifizierungsteam)

Ich habe Schule verstanden und  
den Alltag gesehen. (Student*in)

DieMentoringqualifizierungbotmir
eineguteUnterstützunghinsichtlich 
der Entwicklung einer gelungenen  
GesprächsführungmitdemMentee.
(Mentor*in)
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2.1 LERNBEGLEITUNG DURCH  
MENTORINNEN UND MENTOREN   

2.1.1 CHECKLISTE: ÜBERBLICK ÜBER DIE  
AUFGABEN

Im Praxissemester werden die Studierenden am 
Lernort Schule von ihren Mentorinnen und Men-
toren in ihren Fächern bzw. sonderpädagogischen 
Fachrichtungen begleitet. DieseBetreuungkann
in allenStudienfächerndurcheineeinzigeMento-
rinodereineneinzigenMentorerfolgen(sofernsie
bzw.erdieUnterrichtsfächerinderentsprechen-
denKlassenstufeunterrichtet)oderfachspezifisch
durch mehrere Mentorinnen und Mentoren. Hier 
zunächsteinÜberblicküberdieverschiedenen
Aufgaben:

Mentorinnen und Mentoren

•     sindimPraxissemesterdiewichtigstenBezugs-
personenfürdieStudierenden.Essindjedoch
nichtdieeinzigenAkteurinnenundAkteureder
Lernbegleitung(Kapitel1.4).

•     stimmen den Praktikumsplan samt Wochen-
plänen mit den Studierenden ab und unter-
zeichnensie(Kapitel3.3).

•     führenmitdenStudierendenOrientierungs-
gespräche(Kapitel2.1).

•     ermöglichendenStudierendenangeleiteteUnter-
richtstätigkeiteninihremUnterricht(Kapitel1.2).

•     führenvorundnachdenangeleitetenUnter-
richtsstunden der Studierenden Unterrichtsbe-
sprechungendurch(Kapitel2.1).

•     stimmen mit den Studierenden Hospitationen 
undkomplexitätsreduzierteAufgabenrundum
dasUnterrichtenab(Kapitel2.1).

•     ermöglichenZugängezuaußerunterrichtlichen
Lerngelegenheiten(Kapitel2.1)undunterstützen,
wennnotwendig,dieorganisatorischeDurchfüh-
rungdesLernforschungsprojekts(Kapitel2.3).
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•     unterzeichnenamEndedesSchulpraktikums
dieBescheinigungüberdasordnungsgemäße
Absolvieren des Praxissemesters an der Schule 
(Kapitel3.3).

2.1.2 ORIENTIERUNGSGESPRÄCHE

Auftakt und Abschluss der Zusammenarbeit von 
Mentorinnen und Mentoren mit Studierenden im 
Praxissemester bilden die Orientierungsgespräche. 
ZuBeginndesPraxissemestersverabredetsich
die Mentorin oder der Mentor mit ihrer oder ihrem 
StudierendenzumerstenOrientierungsgespräch.
Günstigist,wenndieStudierendenzudiesemZeit-
punkt schon erste Erfahrungen an der Schule sam-
meln konnten. Am Ende des Praxissemesters wird 
einweiteres,resümierendesOrientierungsgespräch
geführt,dasindividuelleEntwicklungszielefürdie
abschließendeStudienphaseunddenÜbergangin
denVorbereitungsdienstthematisiert.Studieren-
de, die von mehreren Mentorinnen oder Mentoren 
begleitetwerden,führendieOrientierungsgesprä-
che gegebenenfalls mit jeder oder jedem von ihnen 
durch.DieDurchführungderOrientierungsgesprä-
cheistGegenstandderMentoringqualifizierung
(Kapitel2.5)undwirddortausführlichbehandelt.
ImFolgendenfindendieMentorinnenundMentoren
einigezentraleHinweisedazu.

WAS WIRD ZU BEGINN DES PRAXISSEMESTERS 
BESPROCHEN?
Im Orientierungsgespräch konkretisieren die Men-
torinnen und Mentoren mit Studierenden allge-
meine und persönliche Ziele der Studierenden für 
das Praxissemester, die sowohl die schulischen 
Rahmenbedingungen als auch gegebenenfalls in 
denuniversitärenVorbereitungs-undBegleitsemi-
narenerarbeiteteZielstellungeneinbeziehen.

MöglicheKernfragenfürdasOrientierungsge-
sprächzuBeginndesPraxissemesterssindz.B.:

•      InwelchenBereichenfühlenSiesichschon
gutaufdenBerufvorbereitet?WoliegenIhre
Stärken?

•     InwelchenBereichenmöchtenSieSchwerpunk-
tefürIhreWeiterentwicklungsetzen?Welche
HerausforderungensehenSiefürsich?

•     WasmöchtenSieamEndeIhresPraxissemes-
terserreichthaben?

ZurVorbereitungaufdasersteOrientierungsge-
spräch wird durch die Studierenden gegebenen-
falls in Absprache mit den Universitätslehrenden 
eineÜbersichtentwickelt,dieTeilzieleundEnt-
wicklungsschritteenthält.VomOrientierungsge-
spräch wird durch die Studierenden ein einfaches, 
stichpunktartiges Protokoll angefertigt, das die 
konkretisiertenTeilzieleundEntwicklungsschritte
enthält. Das Protokoll dient der begleitenden Un-
terstützungderStudierendeninderSchuleundim
abschließendenGesprächamEndedesPraxisse-
mesterszurReflexiondesPraxissemesters.

EINIGE HINWEISE FÜR MENTORINNEN  
UND MENTOREN

WIE WERDEN DIE GESPRÄCHE GEFÜHRT?
Als Mentorin oder Mentor kommt Ihrem Ge-
sprächsverhalten im Orientierungsgespräch eine 
besondereRollezu.Siestrukturierenundmode-
rierendenProzessderEntscheidungsfindung.Es 
geht darum, die Studierenden in einer offenen 
Gesprächsatmosphäre dazu anzuregen,ihreVor-
stellungenundGedankeneinzubringen,umeigen-
ständigimRahmenderMaßgabenderjeweiligen
Studienordnung realistische Entwicklungsziele zu 
planen. Sie haben dabei nicht die Aufgabe, die  
IdeenundEntscheidungenderStudierendenzu
beurteilenoderbewusstzuverändern.Diesäußert
sichineinerehernicht-direktivenGesprächsfüh-
rung,indervorallemmitoffenenFragenReflexio-
nenangeregtwerdenundabschließenddas
Wichtigstezusammengefasstwird.

WAS WIRD ZUM ENDE DES PRAXISSEMESTERS 
BESPROCHEN?
AmEndedesPraxissemesterswirddaszweiteOri-
entierungsgesprächgeführt.Kernfragenfürdieses
Gespräch,dasindividuelleEntwicklungszielefürdie
abschließendeStudienphaseunddenAnschlussan
dienächstePraxisphase,denVorbereitungsdienst,
imBlickhabensollte,könnenz.B.sein:

•      HabenSiediezuBeginnformuliertenPrak-
tikumszieleerreicht?WelcheSchrittefehlen
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gegebenenfallsnochbiszumZiel?Wannund
wiekönnenSiedieseSchrittegehenundwelche
GelegenheitenmöchtenSiedafürnutzen?

•      WelcheRückmeldungenhabenSievonden
SchülerinnenundSchülernbekommen?

•        WelcheweiterenAnregungenfürEntwicklungs-
zielehatIhnendasPraktikumgegeben?Wie
könnenSiediesenutzen,umneueEntwicklungs-
zielezuformulieren?

AuchüberdasabschließendeOrientierungsge-
spräch fertigt die oder der Studierende ein Protokoll 
an,dasderReflexiondesPraxissemestersdient.

2.1.3 UNTERRICHTSBESPRECHUNGEN 

DadieForschungzumMentoringgezeigthat,dass
Unterrichtsvor- und -nachbesprechungen in be-
sonderemMaßedazubeitragen,dieStudierenden
beimKompetenzerwerbzuunterstützen,haben
die Unterrichtsbesprechungen einen zentralen 
Stellenwert im Praxissemester. AlsBasiskonzept
fürdieDurchführungderunterrichtsbezogenen
DialogezwischenMentorinoderMentorund
StudierendenwurdederAnsatzdes„Fachspezi-
fischenUnterrichtscoachings“ausgewählt,der
indenUSAundderSchweizvonFritzStaubund
Annelies Kreis entwickelt und erprobt wurde. 
DieserCoachingansatzwirdindenMentoringqua-
lifizierungenausführlichvorgestellt.Esfolgtein
ÜberblicküberdieGrundprinzipien:

KO-KONSTRUKTIVE UNTERRICHTSVORBE-
SPRECHUNGEN ALS AUSGANGSPUNKT
Kreis und Staub konnten nachweisen, dass 
Studierendebesondersdavonprofitieren,selbst
durchzuführendeUnterrichtsstundengemeinsam
mitderMentorinoderdemMentorzuplanenund
dabei dialogisch eigene Vorüberlegungen mit den 
Überlegungen der erfahrenen Lehrkraft auszu-
tauschen, so dass eine gemeinsam verantwortete 
Planung entsteht.DieMentorinbzw.derMentor
hathierbeinichtdieAufgabe,Tippszugeben,
sondern durch entsprechende Fragen und Hinwei-
sedieStudierendenzufokussiertenÜberlegungen
anzuregenundeinenko-konstruktivenDialogzu

etablieren.DieseVorbesprechungensindlern-
wirksamer als die in der Ausbildungspraxis eher 
verbreitetenBesprechungennachdemUnterricht.
Es wird daher empfohlen, etwa die Hälfte der 
insgesamt vorgesehenen 32 Unterrichtsstunden 
nach den Prinzipien der Ko-Konstruktion vor- und 
ebenfalls kurz nachzubesprechen. Im Unterschied 
zudenOrientierungsgesprächenliegtderFokus
hiernichtaufpersönlichenZielen,sondernaufder
PlanungvonUnterrichtfüreinekonkreteLerngrup-
pe.AlsgrobeOrientierungfürdiezeitlichePlanung
kanndavonausgegangenwerden,dassfürdie
VorbesprechungeninderRegeletwa45Minuten
vorzusehensind.FürdieNachbesprechungensind
imDurchschnittetwa30Minutenangedacht.

ELEMENTE DER GESPRÄCHSFÜHRUNG IN 
KO-KONSTRUKTIVEN VORBESPRECHUNGEN
•     Einladende Gesprächsbeiträge: Fragen, Aufforde-

rungen,aktivesZuhören(z.B.„WelcheSchwie-
rigkeitenkönntendieSchülerinnenundSchüler
mitderAufgabehaben?“oder„WelcheKriterien
gebenSiefürdieGruppenarbeitsphasenvor?“)

•     HinweisendeGesprächsbeiträge:gezielte
Fragen(z.B.„WasistderUnterschiedzwischen
derGrafikundderTabelle?Dersollteunsganz
klarsein.“oder„HierseheicheinProblem,das
müssenwirnochklären!“)

•     GesprächsbeiträgezurVerständnissicherung
und Handlungskoordination: Nachfragen, 
Paraphrasierungen, Zusammenfassungen und 
expliziteFormulierungvonAbmachungen(z.B.
„Istesdas,wasSiegemeinthaben?“oder„Wie
wollenwirdasgenauhandhaben?“)

ELEMENTE DER NACHBESPRECHUNGEN
•     Die oder der Studierende und die Mentorin oder 

derMentorschätzendialogischdenVerlaufder
Stundebzw.Sequenzein,insbesondereinwie-
fern es wesentliche Abweichungen von der Pla-
nung und herausfordernde oder unbefriedigende 
Situationen gab. Es handelt sich vom Duktus her 
umdieReflexiondergemeinsamverantworteten
Unterrichtsstunde.

•      FachdidaktischeAnsätze,diefürdieausge-
wählten Unterrichtsaspekte relevant sind und 
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Orientierungbietenkönnen,werdeninderNach-
besprechung von beiden eingebracht.

•     ZurWeiterentwicklungkönnenneueoderwei-
terführendeAspekteinderNachbesprechung
thematisiert werden, welche bei der Planung der 
nächstenUnterrichtsstundenbzw.-sequenzen
aufgegriffenwerdenkönnen.

DieMentorinnenundMentorenleistenkeineBe-
wertungenvonUnterrichtundkeineBeurteilungen
derBerufseignungderStudierenden.Den Kern 
der Unterrichtsbegleitung bildet die gemeinsame 
Planung und Reflexion.

2.1.4 HOSPITATIONEN UND KOMPLEXITÄTSRE-
DUZIERTE AUFGABENSTELLUNGEN

Neben dem angeleiteten Unterrichten sollen die 
Studierenden Hospitationen und komplexitätsredu-
zierteAktivitäten(kleinteiligeAufgabenimKontext
vonUnterricht)durchführen.DieseAufgaben-
stellungenwerdenjenachBedarfzwischenden
Studierenden und den Mentorinnen und Mentoren 
abgestimmt. 

DieHospitationenkönnenimFachunterrichtder
MentorinoderdesMentorsstattfinden,aberauch
beianderenLehrkräftenderSchule.Vorherwerden
BeobachtungsschwerpunkteoderFragestellungen
verabredet,nachMöglichkeitfindetimAnschluss
einekurzegemeinsameReflexionstatt.Eineweite-
reVariantederHospitationbestehtdarin,dassdie
Studierenden mit ihren Mentoren oder Mentorin-
nen eine Unterrichtsstunde gemeinsam planen und 
diese nicht von den Studierenden sondern von den 
MentorinnenundMentorendurchgeführtwird.Der
Umfang der Hospitationsstunden ist nicht an allen 
Universitäten genau festgelegt. Er ergibt sich aus 
derverbindlichenPräsenzzeitvondurchschnittlich
12ZeitstundenproWocheunterBerücksichtigung
deranderenAufgaben,dieTeilderPräsenzzeit
sind(eigenerUnterricht,außerunterrichtliche
Aktivitäten,Lernforschungsprojekt,Fachberatung)
(Kapitel1.2und3.3).

ZudenkomplexitätsreduziertenAufgabengehören
insbesonderedieÜbernahmevonTeilaufgabenim

Unterricht der Mentorin und des Mentors. Die Stu-
dierendenkönnenz.B.einArbeitsblattvorbereiten,
einekurzeUnterrichtssequenzdurchführen(z.B.
dieEinführungeinerAufgabefüreineEinzelar-
beit),eineLeistungsüberprüfungvorbereitenund
durchführenoderaucheinzelneSchülerinnenund
SchülerbeimLernenunterstützen.

2.1.5 EINBLICK IN AUSSERUNTERRICHTLICHE 
AUFGABEN

Damit die Studierenden das gesamte Aufgaben- 
spektrum einer Lehrkraft kennenlernen, nehmen 
sie neben den bereits genannten Aktivitäten auch 
anaußerunterrichtlichenAktivitätenihrerPrakti-
kumsschuleteilbzw.wirkendabeimit.Hiereinige
möglicheBeispiele:

AUSSERUNTERRICHTLICHER BEREICH
•     Schüler-AGs(Theater-AG,Schulsanitäter, 

Schülerfirma,Schülerzeitung)
•     ProjekteundVeranstaltungen(„Tageder 

OffenenTür“,Schulübernachtungen, 
Wettbewerbe,Berufsorientierung)

•     BetreuungundBegleitunganaußerschulische
Lernorte(Hortbetreuung,mehrtägigeFahrten,
Wandertage,Exkursionen(Museen,Theater,
Labore),Verkehrsschule)

•      BegleitungvonLeistungserhebungen(IGLU,
VERA)

SPEZIFISCHE KONZEPTE
•     SpezifischeUnterrichtskonzepte(Jahrgangs-

übergreifendesLernen(JÜL),Projektarbeit)
•     SpezifischeLerngruppenundKursformen 

(Willkommensklassen,Enrichmentkurse, 
Förderangebote)

SOZIALER BEREICH
•     Schulsozialarbeit(KontaktzuSchulsozial- 

pädagog*innenundSchulhelfer*innen, 
Schulhilfekonferenzen)

•     Sonderpädagogische Arbeit und Schul- 
psychologie(Förderplangespräche,Einblick 
indieArbeitderSchulpsychologie,Beteiligung
an der Eingangsdiagnostik in der Grundschule, 
Therapiebeobachtung)
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GREMIENARBEIT UND FORTBILDUNG
•     Konferenzen(Gesamtkonferenzen,Fachkonfe-

renzen,Klassenkonferenzen,Schulkonferenzen)
•     Gremien(Gesamtschülervertretung,Gesamt-

elternvertretung)
•     Schul-undUnterrichtsentwicklung(Studientage,

Fortbildungen)

ELTERN UND EHRENAMTLICHE
•     Elternarbeit(Elternabende,Elternsprechtage,

Gesamtelternvertretung)
•     UnterstützungdurchElternundEhrenamtliche

(Fördervereinssitzungen,KontaktzuEhrenamtli-
chenwie„Lesepaten“)

2.2 LERNBEGLEITUNG DURCH  
UNIVERSITÄTSLEHRENDE

Am Lernort Universität begleiten die Universitäts-
lehrenden die Studierenden in vorbereitenden, 
begleitenden und nachbereitenden Seminaren 
beimPlanen,DurchführenundReflektierenvon
Unterricht im Praxissemester. Ein Schwerpunkt 
liegtaufderEntwicklungvonKompetenzenzur
theoriegeleiteten Planung von exemplarischen 
StundenundReihen.AuchdiePlanung,Durchfüh-
rung und Auswertung des Lernforschungsprojekts 
(Kapitel2.3)wirdvonderUniversitätbetreut.Im
RahmenvonUnterrichtsbesuchenreflektierendie
Universitätslehrenden mit den Studierenden deren 
persönlicheRessourcenundZiele.

DIE UNIVERSITÄRE LERNBEGLEITUNG
VorbereitendaufundparallelzuihrenTätigkeiten
an der Schule im Praxissemester besuchen die 
Studierenden universitäre Seminare, in denen sie 

•     theoretischefachdidaktischeGrundlagenfürdie
PlanungundDurchführungvonUnterrichtsowie
KenntnisseüberKriterienfürUnterrichtsqualität
alstheoretischeGrundlagenfürdieReflexion
vonUnterrichterwerben(fachdidaktischeVor-
bereitungsseminare),

•     beiihrerAufgabeunterstütztwerden,imRah-
men ihres Lernforschungsprojekts in Abstim-
mungmitderSchule(Kapitel2.3)einenAspekt
vonSchulpraxisauszuwählenundtheoriegelei-

tetundempirischfundiertzureflektieren(inder
Regelbildungswissenschaftliche / erziehungs-
wissenschaftlicheSeminare),

•     GrundlagenfürsprachbildendenUnterrichtund
FörderungbildungssprachlicherKompetenzen
kennenlernensowiefachbezogensprachförderli-
cheUnterrichtsmaterialienentwickeln(Seminare
derSprachbildung/DeutschalsZweitsprache).

Während ihres Praxissemesters werden Studie-
rendezudemvondenUniversitätslehrendenin
derRegelviermalimUnterrichtbesucht(ca.zwei
BesucheproFachbzw.ca.vierBesuchefüralle
dreiFächerandenGrundschulen).Dabeigehtes
darum,

•     sieamBeispieleinerUnterrichtsstunde
individuellbeiderPlanung,Durchführungund
ReflexionvonUnterrichtzuberatenund

•      gemeinsamihrefürdasPraxissemester 
gesteckten Ziele, Stärken und Entwicklungs- 
bedarfezureflektieren.

ORGANISATION DER UNIVERSITÄREN  
VERANSTALTUNGEN WÄHREND DES PRAXIS-
SEMESTERS
Die Studierenden besuchen begleitend zum 
Schulpraktikum Veranstaltungen an ihren Univer-
sitäten. Damit sich Schulen und Studierende auf 
terminlicheBedingungeneinstellenkönnen,finden
dieLehrveranstaltungenüberwiegendanden
Nachmittagen statt. An einigen Universitäten sind 
LehrveranstaltungenineinzelnenFächernjedoch
auchamVormittagangesetzt,daandernfallskein
überschneidungsfreiesLehrangebotgesichert
werden kann. Die Studierenden informieren die 
Schulen und sorgen dafür, dass die universitä-
ren Termine bei der Erstellung der Wochenpläne 
berücksichtigt werden(Kapitel3.3).

2.3 DAS LERNFORSCHUNGSPROJEKT

SowohldieKMK-StandardsfürdieLehrerbildung
alsauchdasBerlinerSchulgesetzbeschreiben
KompetenzenderUnterrichts-undSchulentwick-
lungalsKernkompetenzenvonLehrkräften.Die 
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Studierenden führenzumZweckdesErwerbs
dieserKompetenzenimRahmendesPraxisse-
mesters ein Lernforschungsprojekt zu Aspekten 
der Schul- und Unterrichtsqualität durch. Dieses 
Projekt wird von den Universitäten vorbereitet 
und begleitet.

WORUM GEHT ES IM LERNFORSCHUNGS- 
PROJEKT? 
Inhaltlich bietet das Lernforschungsprojekt 
unterschiedlicheMöglichkeiten:DasProjektkann
beispielsweise Aspekte der Unterrichtsqualität und 
des Lehrerinnen- und Lehrerhandelns im eigenen 
Unterricht als auch in Unterrichtshospitationen 
betreffen(z.B.Mediennutzung,Methodenvielfalt,
Gender-Aspekte,Fachsprache,Motivationsförde-
rung,Binnendifferenzierung)odersichmitden
KompetenzenderSchülerinnenundSchülerbe-
schäftigen(z.B.fachlicheKompetenz,sprachliche
Kompetenz),umdieseauchzurUnterstützungder
Unterrichtsreflexionzunutzen.

WIE WIRD DAS LERNFORSCHUNGSPROJEKT 
INHALTLICH BETREUT?
Das von den Universitäten verantwortete beglei-
tende Seminar vermittelt grundlegende Einblicke in 
diemethodischeHerangehensweisezurBearbei-
tungdergewähltenFragestellungen,wiez.B.die
RechercheundAuswahlvonFragebögenoderdie
EntwicklungvonInterview-Leitfäden.Außerdem
 erwerben die Studierenden grundlegende Kennt-
nisse der adäquaten Auswertungsmethoden. 

WIE UND WANN WERDEN DIE THEMEN FÜR DIE 
LERNFORSCHUNGSPROJEKTE FESTGELEGT?
DieUniversitätslehrendenidentifizierenmitden
StudierendenmöglicheFragestellungenfürein
Lernforschungsprojekt und begleiten sie bei der 
Erstellung eines Exposés, das sowohl metho-
dischenalsauchdatenschutzrechtlichenAnfor-
derungengenügt.AusorganisatorischenGründen
werdendieFragestellungenunterderMaßgabe,
dass die Rahmenbedingungen an der Praktikums-
schulezubeachtensind,bereitsindenBegleit-
seminarenidentifiziert.DurchinhaltlicheSchwer-
punktsetzungenindiesenBegleitseminarenist
dasThemenfelddahergegebenenfallsbegrenzt.
Die Studierenden besprechen die innerhalb des 

jeweiligenThemenfeldesmöglichenFragestellun-
gen mit der Schulleitung ihrer Praktikumsschule 
und einigen sich auf eine konkrete Fragestellung. 
Lernforschungsprojekte sind grundsätzlich durch 
die Schulleitung mittels der Formblätter, die die 
Studierenden zu Beginn des Praxissemesters 
vorlegen (Bestätigung der Schulleitung, Da-
tenschutzvereinbarung), auf der Grundlage der 
Vorlage des Exposés zu bestätigen.

WIE IST MIT DEN ERHOBENEN DATEN  
UMZUGEHEN? 
DieDatendürfenausschließlichfürAuswertungen
im Rahmen des Lernforschungsprojekts sowie 
eine unmittelbar an das Lernforschungsprojekt 
anschließendeMasterarbeitverwendetwerden.
Alle Daten, die an Schulen erhoben werden, sind 
entsprechenddenRegelungendes§65Schulge-
setzzuanonymisierenoderzupseudonymisieren.



WIE SIND DIE GENAUEN VERFAHRENSSCHRITTE? 

DasgesamteVerfahrenistmitderSenatsbildungsverwaltung 
abgestimmt.

Weiterführende InformationenfindensichindemAnschreiben  an die 
SchulleitungenbezüglichderLernforschungsprojekte,dasdieStudie-
rendenzumBeginndesPraxissemestersderSchulleitungvorlegen
müssen(Kapitel3.2).

1
2
3
4
5
6 VorlagederErhebungsinstrumentebeider 

Schulleitung

IdentifikationvonFragestellungeninden 
vorbereitenden Seminaren.

Erstellung eines etwa einseitigen Exposés durch  
die Studierenden.

Vorlage,PrüfungsowieBestätigungdesExposés
durch die Schulleitung.

UnterzeichnungderDatenschutzvereinbarung 
durch die Studierenden, die von der Schulleitung 
gegengezeichnetwird.

InformationdesindasProjekteinbezogenen 
Personenkreises(z.B.Lehrkräfte,Schülerinnen 
undSchüler,Eltern).

02. ELEMENTE DES PRAXISSEMESTERS UND DER LERNBEGLEITUNG 17
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2.4 LERNBEGLEITUNG DURCH FACH-
BERATERINNEN UND FACHBERATER 
(FACHBERATUNG)

Die Studierenden werden in einem ihrer Fächer 
durch Fachberaterinnen und Fachberater unter-
stützt.Fachberaterinnen und Fachberater sind 
ausgewählte Fachseminarleitungen, die für diese 
Tätigkeit qualifiziert werden.

Die Fachberatung ist ein weiteres innovatives 
Element im Praxissemester, das einen wesent-
lichenBeitragzurVerzahnungderPhasender
Lehrkräftebildung leistet und in den kommenden 
DurchgängendesPraxissemesterssukzessive
flächendeckendeingeführtwird.

Die Lernbegleitung durch die Fachberaterinnen 
und Fachberater umfasst folgende Aspekte:

•     Die Fachberaterinnen und Fachberater gestalten 
gemeinsam mit den Universitätslehrenden ein 
biszweiSeminarsitzungenimRahmendesvor-
bereitenden Seminars im Sommersemester.

WÄHREND DES PRAXISSEMESTERS
•     führendieFachberaterinnenundFachberater

StudierendeindasVerfahrendes„Kollegialen
Unterrichtscoachings“einundunterstützensie
bei dessen Anwendung,

•     zeigensieihrerFachberatungsgruppeeigenen
UnterrichtundreflektierendiesenimAnschluss
gemeinsam mit den Studierenden und

•     vermittelnsieEinblickeindiePraxisdesVorbe-
reitungsdienstes.

Wesentlich ist, dass die Fachberatung auf der Arbeit 
von Tandems aus Fachseminarleitungen und Fach-
didaktikerinnenbzw.Fachdidaktikernberuht,diebei
derGestaltungdereinbiszweigemeinsamgetrage-
nenSeminarsitzungenunmittelbarkooperieren.

FachseminarleitungenkönnenihrInteressean
einerMitwirkungsowohldenZentrenfürLehrkräf-
tebildungbeziehungsweiseSchoolsofEducation
alsauchderSenatsverwaltungfürBildung,Jugend
undFamiliemelden(sieheSeite29).

ORGANISATION DER FACHBERATUNG
FürVeranstaltungenimRahmenderFachberatung,
diewährenddesPraxissemestersstattfinden,
werden die Termine von den Fachberaterinnen 
undFachberaternzuBeginndesPraxissemesters
festgelegt.

Diese umfassen in der Regel:

•     eine Hospitation im Unterricht der Fachberaterin 
oderdesFachberatersanderen /dessenSchule
mitkurzerEinführungundanschließenderRefle-
xion des Unterrichts,

•     zweidreistündigeVeranstaltungenzurEinfüh-
rung und Erprobung des Kollegialen Unterrichts-
coachings,

•     einenBesuchimFachseminarderFachberaterin
oder des Fachberaters oder die Teilnahme an 
einem Unterrichtsbesuch bei einer Lehramtsan-
wärterin oder einem Lehramtsanwärter und an 
dessenReflexion.

Die Studierenden teilen ihren Mentorinnen und 
Mentoren die betreffenden Termine zu Beginn des 
Praxissemesters mit und gegebenenfalls auch den 
Dozierenden der Universitäten,soferneszuÜber-
schneidungenmituniversitärenVeranstaltungen
kommt(FormularTermine der Fachberatung).

DievondenStudierendenfürdieFachberatung
aufgewendeteZeitwirdaufdiePräsenzzeitanden
Schulen angerechnet. Sie ist als solche im Prak-
tikumsplan(Kapitel3.3)zuvermerkenunddurch
dieTeilnahmebescheinigungzurFachberatungim
Praxissemester, die sie durch ihre Fachberaterin 
oder ihren Fachberater erhalten und die dem Prak-
tikumsberichtbeizufügenist,nachzuweisen.

2.5 MENTORINGQUALIFIZIERUNG

DaderBetreuungderStudierendendurchihre
Mentorinnen und Mentoren während des Praxisse-
mesterseinebesondereBedeutunginHinblick 
aufihreintendierteKompetenzentwicklungzu-
kommt, bieten die Universitäten den Mentorinnen 
undMentorenderStudierendenspezifische 
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QualifizierungenfürdasPraxissemesteran.Es 
wird empfohlen, dass Studierende an ihrer Prak-
tikumsschule durch Lehrkräfte betreut werden, 
die eine Mentoringqualifizierung der Universitä-
ten absolviert haben (Stundenumfang 19,5 Std.). 
DurchdieUniversitätenwerdenfürdiejeweiligen
Fächer und sonderpädagogischen Fachrichtungen 
Angebote vorgehalten, die die Mentorinnen und 
Mentoren auf ihre Aufgaben vorbereiten.

ZieledesQualifizierungsangebotssind,

•     dieMentorinnenundMentorengezieltüber 
diefürdasPraxissemesterrelevantenStudien- 
inhaltezuinformieren,

•     KompetenzenderLernbegleitungzuvermitteln
(Durchführungvonko-konstruktivenUnterrichts-
besprechungen sowie von Orientierungs- 
gesprächen).

DurchgeführtwerdendieQualifizierungenvon
Universitätslehrenden(gegebenenfallsimTandem
mitFachseminarleitungen).AndieserTätigkeit
interessierte Fachseminarleitungen wenden sich 
bitteandieZentrenfürLehrkräftebildungbezie-
hungsweiseSchoolsofEducation,dieKontaktezu
denFachdidaktikenvermitteln(sieheSeite29).

DieMentoringqualifizierungenwerdenseitSep-
tember2016angeboten.Siewerdenauchinden
kommendenJahrenstattfinden,sodassnachund
nachalleinteressiertenLehrkräftezuMentorin-
nenundMentorenqualifiziertwerdenkönnen.Die
bereitsseit2013durchgeführtenQualifizierungen
im Rahmen der Pilotprojekte der FU und der HU 
behaltenselbstverständlichihreGültigkeit.Wer
sichnachabsolvierterQualifizierungauchfürein
zweitesFachqualifizierenlassenmöchte,braucht
beidieserQualifizierungdieModulezurLernbe-
gleitung(Durchführungvonko-konstruktivenUn-
terrichtsbesprechungen sowie von Orientierungs-
gesprächen)nichtnocheinmalbesuchen,sondern
besucht die fachdidaktischen Module.

WO FINDEN INTERESSIERTE LEHRKRÄFTE  
WEITERE INFORMATIONEN?
DieMentoringqualifizierungenwerdenvondenfür
dieFächerzuständigenUniversitätenangeboten.

Terminangaben und Anmeldungsmodalitäten 
findenSieaufdenfolgendenInternetseiten:

http://www.fu-berlin.de/sites/dse/vernetzung/
mentoringquali/index.html

https://hu-berlin.de/pse-MQ-Info/

http://www.setub.tu-berlin.de/menue/projekte/
mentoringqualifizierung

 http://www.udk-berlin.de/mentoringqualifizierung

DieUniversitätenerstelleninderRegelimFrühjahr
eine Übersicht über die Mentoringqualifizierun-
gen für das jeweils folgende Praxissemester, die 
rechtzeitigimPraxissemester-Portalundz.B.unter
https://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/
lehrerausbildung/studium/zurVerfügungsteht.

FürMentorinnenundMentoren,diebishernoch
keineQualifizierungabsolvierenkonnten,gibtes
indiesemLeitfaden(Kapitel2.1)einenersten
ÜberblicküberdiePrinzipienderOrientierungs-
gespräche und der ko-konstruktiven Unterrichts-
besprechungen.
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DasPraxissemesterhatfüralleBeteiligte
seinenMehrwertdarin,dass„derBlick
überdenTellerrand“unddarüberein
gegenseitiges Kennenlernen und Lernen 
gewährleistet wird. (Schulleiter*in)

EsgabHöhenundTiefenwährenddesPraxis- 
semesters. Unterm Strich kann ich sagen, 
dass ich mich enorm weiterentwickelt habe. 
IchbinselbstbewusstervorSchülerinnenund
SchülernundimGesprächmitLehrkräften.
Persönlichhabeichvielgelernt,wovonich
profitierenkann.(Student*in)
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3.1 VERFAHREN ZUR PLATZVERGABE

Umzugewährleisten,dassalleStudierendenfür
ihre jeweilige Fächerkombination einen betreuten 
Praktikumsplatzerhalten,habendieUniversitäten
unddiefürBildungzuständigeSenatsverwaltung
einVerfahrenzurGewinnungundVerteilungder
Praktikumsplätzevereinbart.DasVerfahrenwurde
im Rahmen der ersten Durchgänge erprobt und 
weiterentwickeltundwirdsukzessiveineinOn-
line-Portal, das sogenannte Praxissemester-Portal 
überführt:https://lehramt-praxissemester.berlin

GRUNDPRINZIPIEN DES VERABREDETEN  
VERFAHRENS SIND:
•      Entlastung der Schulen: Um die Schulen von auf-

wändigenBewerbungsverfahrenzuentlasten,
findet die Gewinnung und Verteilung der Prakti-
kumsplätze zentral statt. Im Sinne der Gleich-
behandlung aller Studierender und aller Schulen 
sind keine Initiativbewerbungen von Studieren-
den an bestimmten Schulen oder  Anforderungen 
ausgewählter Studierender seitens der Schulen 
möglich.

•     ErhaltbewährterKontaktezwischenSchuleund
Universität:DieUniversitätenunddiefürBildung
zuständigeSenatsverwaltungsindsehrbemüht,
diebestehendeZusammenarbeitzwischenLeh-
renden der Schule und der Universität im Rahmen 
desPlatzvergabeverfahrenszuberücksichtigen.
AufgrundderKomplexitätdesVerfahrenskann
keine Garantie gegeben werden, dass diese in 
jederVerteilungberücksichtigtwerdenkönnen,
dennderPlatzbedarfhängtvondenFächerkom-
binationen der Studierenden ab. Die entsprechen-
den Informationen wirken allerdings als wichtiges 
KriteriumbeiderVergabederPlätze.

DER ABLAUF DES VERFAHRENS:
•     Auf Grundlage inzwischen bekannter Daten wie 

denPlatzmeldungenderletztenDurchgänge
sowiedenInformationenzuSchulkooperationen
und Mentorinnen und Mentoren, die eine Mento-
ringqualifizierung(Kapitel2.5)absolvierthaben,
wird jährlich die Platzverteilung auf die Schulen 
und Förderzentren für das folgende Praxis-
semester durch einen komplexen Algorithmus 
erzeugt.
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•     Paralleldazuwerdenstaatlichanerkanntefreie /
private Schulen gebeten, den Universitäten auf 
freiwilligerBasisfachlichgeeignetePlätzezu
melden.

•     Das Ergebnis der vorläufigen Verteilung ist für 
die Schulen ab Anfang Februar im Praxisse-
mester-Portal ersichtlich. Die Schulen haben 
anschließenddieMöglichkeit,Erweiterungen
ihrerPlatzkapazitätanzugebenoder–falls
notwendig–KorrekturenanderPlatzzuordnung
anzumelden.

•     DasPlatzangebotwirdimFrühjahreineruni-
versitätsübergreifendenKoordinationsstelle
derUniversitätenübermittelt,diediePlätzeauf
die Universitäten verteilt. Hierbei werden die 
bewährtenKontaktesowiemöglicheTandem-
bildungenberücksichtigt.

•      Im AprilkönnendieStudierendenausdem
PlatzangebotderjeweiligenUniversitätdenfür
ihreKombinationgeeignetenPlatzandenzur
VerfügungstehendenSchulen / Förderzentren
auswählen und priorisieren.

•     Im Mai werden den Studierenden die Prakti-
kumsplätzeundsomitdiePraktikumsschulen
durchihreUniversitätzugewiesen.Gleichzeitig
erhaltensieeinBegleitschreibenAufforderung 
zur Ausstellung eines erweiterten Führungs-
zeugnisseszurVorlagebeiderMeldebehörde
(Kapitel3.2).

•     Jeweils ab Mitte Mai könnendieSchulenim
Praxissemester-Portal einsehen, welche und wie 
vielederPlätzeausihremPlatzangebotdurchdie
Universitäten abgerufen werden und auf dieser 
GrundlagedieBetreuungderStudierendenim 
1. Halbjahr des folgenden Schuljahres planen.

•     Zu diesem Zeitpunkt erhalten die Studierenden 
dieendgültigeZuweisungdesPlatzesanihrer
Praktikumsschule und melden sich dort telefo-
nisch oder per E-Mail, um Ort und Zeitpunkt des 
erstenTreffenszuvereinbaren.

•     Auf Wunsch vieler Schulleitungen haben die 
Schulen im Rahmen der neuen Funktionen des 

PortalsauchdieMöglichkeit,dieStudierenden
zukontaktieren.

Für die nächsten Vergabeverfahren wird das 
Praxissemester-Portal kontinuierlich weiterent-
wickelt.DieAktualisierungenwerdendenBeteilig-
tenrechtzeitigmitgeteilt.Schulleitungenwerden
hierzugrundsätzlichüberdieBSN-bezogenen
E-Mailadressen informiert.

3.2 WICHTIGE UNTERLAGEN

Zum Antritt des Praxissemesters reichen Studie-
rende bei ihrer Praktikumsschule am ersten Tag 
folgendeUnterlagenein,diefürihreAnwesenheit
dortzwingendnotwendigsind:

•     Verschwiegenheitserklärung
•     ProtokollüberInfektionsschutz
•     erweitertesFührungszeugnis
•     Anschreiben an die Schulleitungen: 

 Informationen zum Lernforschungsprojekt
•     gegebenenfallsÜbersichtüberTermine

der Fachberatung

DieentsprechendenFormularekönnen,soweitsie
keinepersonenbezogenenDatenenthalten,inder
aktuellen Fassung auf der Internetseite des jewei-
ligenZentrumsfürLehrkräftebildungbzw.School
of Education der Universitäten abgerufen werden. 
DasSchreibenzurBeantragungdeserweiterten
FührungszeugnisseswirddenStudierendenper-
sönlichausgehändigtoderpostalischzugesandt.

VERSCHWIEGENHEITSERKLÄRUNG
DieTeilhabeanallenschulischenBelangenkann
umfassen,dassdieStudierendenKenntnisüber
personenbezogeneDatenvonSchülerinnenund
SchülernoderElternerhalten,dievertraulich
behandeltwerdenmüssen.Dazuzählensowohl
Name und Anschrift als auch jegliche Angaben 
überpersönlicheodersachlicheVerhältnissewie
zumBeispielLeistungsbildundVerhaltensowie
die familiäre oder gesundheitliche Situation von 
SchülerinnenundSchülern.UmdieVerschwie-
genheitzugewährleisten,gebendieStudierenden
derSchulezuBeginndesPraxissemesterseine
schriftlicheVerschwiegenheitserklärungab.
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PROTOKOLL ÜBER DIE BELEHRUNG NACH § 35 
DES INFEKTIONSSCHUTZGESETZES
DasInfektionsschutzgesetzdientderVerhinderung
einerÜbertragungundVerbreitungvonInfektions-
erregern.DurchentsprechendeMaßnahmensollen
ansteckendeKrankheitenmöglichstverhindert(Prä-
vention)oder–beieinemKrankheitsausbruchzur
VermeidungeinerEpidemie–eingedämmtwerden.

Der6.AbschnittdesInfektionsschutzgesetzes
enthältbesondereVorschriftenfürSchulenund
sonstige Gemeinschaftseinrichtungen und be-
nenntdieanzuzeigendenKrankheitenbzw.Erreger.
Er trägt damit dem Umstand Rechnung, dass dort 
KinderundJugendlichetäglichmiteinanderund
mit dem betreuenden Personal in engen Kontakt 
kommen.EngeKontaktebegünstigendieÜbertra-
gung von Krankheitserregern, die umso schwerere 
Krankheitsverläufeerwartenlassen,jejüngerdie
betroffenenKindersind.Umzugewährleisten,
dass sie ihre gesundheitlichen Anforderungen und 
Mitwirkungspflichtenkennen,legenStudierende
zuBeginnihresPraktikumsdasProtokollüberdie
BelehrungdesInfektionsschutzgesetzesbeiihrer
Praktikumsschule vor. 

DengesamtenGesetzestextsowieausführliche
InformationenerhaltenSieüberdieInternetseiten
des Robert-Koch-Instituts: https://www.rki.de/DE/
Content/Infekt/IfSG/ifsg_node.html

ERWEITERTES FÜHRUNGSZEUGNIS
Die Studierenden erhalten das erforderliche 
Schreiben zur Beantragung des erweiterten Füh-
rungszeugnisses durch ihre Universität. Es wird 
ihnenpersönlichausgehändigtoderpostalisch
zugesandt.DaserweiterteFührungszeugnismuss
der Praktikumsschule am ersten Tag des Praxisse-
mesters im Original vorgelegt werden. Das Original 
verbleibt danach bei dem oder der Studierenden 
undsolltebeiderVorlagenichtälteralsdreiMona-
te sein. Es muss durch die Studierenden entspre-
chendrechtzeitigvorBeginndesPraxissemesters
beiderörtlichenMeldebehörde(fürStudierende
mitHauptwohnsitzinBerlindasBürgeramt)bean-
tragt werden: 

•     imRegelfallpersönlichunterVorlagedesPerso-
nalausweises oder Reisepasses, 

•     gegebenenfalls per Antragsschreiben mit amt-
lichoderöffentlichbeglaubigterUnterschrift
oder

•     überdasOnline-PortaldesBundesamtsfür
JustizmitOnline-Ausweisfunktion.

DiedurchschnittlicheBearbeitungszeitbeträgt
etwazweiWochen.DieGebührbeträgt13Euro.In
EinzelfällenkanneineGebührenbefreiungerfol-
gen. Mehr Informationen erhalten Sie unter  https://
service.berlin.de(Top-Dienstleistungen / Führungs-
zeugnis).

BeiderAntragstellungeineserweitertenFührungs-
zeugnissesistunbedingteineschriftlicheAufforde-
rungderStellevorzulegen,diedaserweiterteFüh-
rungszeugnisverlangt(§30aAbs.2Satz1BZRG).
DiesesBegleitschreibenerhaltendieStudierenden
rechtzeitigvorBeginndesPraxissemestersvonder
jeweiligenUniversität.Darüberhinausbewirktdas
Begleitschreiben,dassdasZeugnisdenStudieren-
denpersönlichausgehändigtbzw.ansiepersönlich
versandtwird(„ErweitertesFührungszeugnisfür
privateZwecke“).

ANSCHREIBEN AN DIE SCHULLEITUNGEN: 
INFORMATIONEN ZUM LERNFORSCHUNGS-
PROJEKT
Im Anschreiben an die Schulleitungen bezüglich der 
Lernforschungsprojekte, das die Studierenden der 
SchulleitungzumBeginndesPraxissemestersvor-
legenmüssen,findenSchulleitungenallerelevan-
tenInformationenzumBestätigungsverfahrender
Lernforschungsprojekte,zumöglichenThemen,
zudenAnsprechpartnerinnenund-partnernund
anderes mehr.

ÜBERSICHT ÜBER TERMINE DER  
FACHBERATUNG
Umzugewährleisten,dassdieTerminederFach-
beratung(Kapitel2.4)beiderPlanungderAufga-
beninderSchuleberücksichtigtwerden,legendie
Studierenden, die an der Fachberatung teilnehmen, 
ihrenMentorinnenundMentorenzuBeginndes
PraxissemestersdieBescheinigungTermine der 
Fachberatung vor. Diese erhalten sie durch ihre 
Fachberaterin oder ihren Fachberater.
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3.3 ABSTIMMUNG UND PLANUNG DER 
PRÄSENZZEIT IN DER SCHULE

DasPraxissemesterbietetdieGelegenheit,daszu-
künftigeBerufsfeldübereinenlängerenZeitraum
kennenzulernenundamUnterrichtsgeschehen
sowieamSchullebenteilzunehmen.Dazuisteine
kontinuierliche Präsenz in der Schule von Anfang 
SeptemberbisEndeJanuarwichtig.Die konkreten 
Anwesenheitszeiten der Studierenden ergeben 
sich durch die Erfordernisse ihrer schulischen 
Verpflichtungen sowie der universitären Veran-
staltungen und die Termine der Fachberatung. 
In der Regel sind sie an mindestens drei Tagen in 
derWoche(durchschnittlichzwölfZeitstundenpro
Woche)anihrerSchule.Diebegleitendenuniversi-
tären Seminare werden an von den Universitäten 
festgelegtenTagenangebotenund,wennmöglich,
gebündelt(Kapitel2.2).ÜberdieTermineder
Fachberatung(Kapitel2.4)informierendieander
Fachberatung teilnehmenden Studierenden ihre 
MentorinnenundMentorenzuBeginndesPra-
xissemestersdurchVorlagederBescheinigung
Termine der Fachberatung, die sie durch ihre Fach-
beraterin oder ihren Fachberater erhalten.

PRAKTIKUMSPLAN/WOCHENPLÄNE, NACH-
WEISPFLICHT UND BESCHEINIGUNG ÜBER DAS 
ABSOLVIEREN DES PRAXISSEMESTERS
Die in den Modulbeschreibungen der Studien- und 
PrüfungsordnungenfestgelegtenPräsenz-,Vor-
undNachbereitungszeitensowiedieArbeitsleis-
tungen sind verbindlich. 

Die Wochenpläne dienen der verbindlichen Pla-
nungdereinzelnenPraktikumswochensowieder
Dokumentation der Studienleistungen während 
des schulpraktischen Teils des Praxissemesters. 
Am Ende des Praxissemesters wird der Prakti-
kumsplaninAbsprachemitdenVerantwortlichen
der Fachdidaktiken den schriftlichen Leistungen 
(Praktikumsbericht / Portfolio)inKopiebeigefügt
(gegebenenfallseinschließlichderTeilnahmebe-
scheinigunganderFachberatung).

AufderInternetseitedesjeweiligenZentrumsfür
Lehrkräftebildungbzw.derSchoolofEducationder
UniversitätenstehenderPraktikumsplan,dieVorla-
gefürdieWochenpläneunddieBescheinigungüber

dasordnungsgemäßeAbsolvierendesPraxisse-
mesteralsDownloadzurVerfügungundsollten
vervielfältigtwerdenzumAusfülleninderSchule.

DieWochenplänesindvondenStudierendenzur
wöchentlichenPlanungderPräsenzzeitenanden
Schulenfortlaufendauszufüllenundmitihren
Mentorinnen und Mentoren sowie gegebenenfalls 
denUniversitätslehrendenderBegleitseminare
unddenFachberaterinnenundFachberaternabzu-
stimmen.SieerfüllenzweiFunktionen:

PLANUNG DER PRAKTIKUMSWOCHE
 •     VerabredungderTätigkeitenmitdenMentorin-

nen und Mentoren

•     Berücksichtigungvon
•     StundentafelundschulischenBedingungen
•     obligatorischenuniversitärenVeranstaltungen
•     ggf. Terminen der Fachberatung
•     familiärenBedingungenundsichdarauserge-

bendenWegzeiten(z.B.ÖffnungderKita)
•      privaten Erwerbstätigkeiten

NACHWEIS DER PRAKTIKUMSLEISTUNGEN
•     angeleitete Unterrichtsvor- und -nachbereitungs-

gespräche mit der Mentorin oder dem Mentor 
und den Universitätslehrenden

•     selbstständigerteilterUnterricht(vollstän- 
dige Unterrichtsstunden, anteilige Unterrichts-
stunden)

•     HospitationenmitBeobachtungsaufgaben
•     außerunterrichtlicheAktivitäten
•     DurchführungdesLernforschungsprojekts
•     Termine im Rahmen der Fachberatung

DieindenWochenplänenfestgelegtenVerein-
barungensindverbindlich.BegründetesFehlen
bedarfeinerrechtzeitigenEntschuldigungund
gegebenenfallsKennzeichnungderÄnderungen.

Sofern abgestimmte schulpraktische Aktivitäten 
nichtwahrgenommenwerdenkönnen,informieren
die Studierenden ihre Mentorinnen und Mentoren 
rechtzeitig.EineAnwesenheitvondreiTagenpro
Woche sollte nicht unterschritten werden, es sei 
denn,eswurdeimRahmeneinesTeilzeitstudiums
etwas anderes mit den Studienfachberatungen 
vereinbart.
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FürwährenddesPraxissemestersentstandene 
entschuldigte Fehlzeiten gelten die Studienord-
nungenderUniversitäten.BeiKrankheitmelden
sich die Studierenden am ersten Tag vor Unter-
richtsbeginn an den Schulen krank.

InAusnahmefällenkönnenStudierendeFehlzeiten
in Abstimmung mit ihren Mentorinnen und Mento-
ren und der Schulleitung sowie den Universitäts-
lehrendenunddemPraktikumsbüronachholen.

BESCHEINIGUNG ÜBER DAS  
ORDNUNGSGEMÄSSE ABSOLVIEREN DES  
PRAXISSEMESTERS
Die Mentorinnen und Mentoren oder gegebe-
nenfalls die Schulleitung bestätigen am Ende 
derPräsenzzeitinderSchulenachVorlagedes
Praktikumsplans gemeinsam mit den gesam-
melten Wochenplänen mit ihrer Unterschrift auf 
der Bescheinigung über das ordnungsgemäße 
Absolvieren des Praxissemesters, dass die Studie-
rendendenUnterrichtmittelsBeobachtungsauf-
gaben hospitiert, eigenen Unterricht im vorgege-
benenUmfangangeleitet,durchgeführtundihn
gemeinsam mit ihren Mentorinnen und Mentoren 
vor-undnachbereitetunddasssiesichamaußer-
unterrichtlichen Leben der Schule beteiligt haben.

3.4 SONDERFÄLLE

TEILZEIT
DasPraxissemesterkanninbegründetenFällen
alsTeilzeitstudiumabsolviertwerden.Studieren-
de,dieeinTeilzeitstudiumabsolvierenwollen,
zeigendiesdemPraktikumsbüroihrerUniversität
möglichstmitderAnmeldungzumPraxissemes-
teran,umesimPlatzvergabeverfahrenberück-
sichtigenzukönnen.Sielassensichrechtzeitig
vomPraktikumsbüroihrerUniversitätberaten,
um ein auf die jeweiligen universitären und 
schulischen Rahmenbedingungen abgestimmtes 
Teilzeit-Modellfestzulegen.IndiesemZusam-
menhang wird auch der jeweilige Umfang der 
Schulpräsenzabgestimmt.

GrundsätzlichgeltenfolgendePrinzipien:
•     VoraussetzungisteinbewilligterAntragauf

Teilzeitstudium.

•     DiebeidenTeilzeit-Praxissemesterwerdenin
zweiaufeinanderfolgendenWintersemestern
studiert. 

•     BeideTeilzeit-Praxissemesterwerdennach
MöglichkeitanderselbenSchuleabsolviert.

•     DieorganisatorischeAbstimmungerfolgtzwi-
schendemPraktikumsbüroundderSchule.

MUTTERSCHUTZ IM RAHMEN DES  
PRAXISSEMESTERS
ImJanuar2018istdasneueMutterschutzge-
setz(MuSchG)inKraftgetreten.Esumfasstnun
auchdenSchutzschwangererundstillender
StudentinnenundhatsomitAuswirkungenfür
das Praxissemester. Den Hochschulen obliegt 
dieVerantwortungfürdenMutterschutzihrer
Studentinnen.DerSchutzdeswerdendenKindes
obliegt der Kindsmutter. Studentinnen sollten 
sich in ihrem eigenen Interesse frühzeitig an die 
Praktikumsbüros der Universitäten wenden (siehe 
Seite 29), um eine Gefährdungsbeurteilung im 
Sinne des Schutzes der werdenden Mutter und 
des ungeborenen Kindes zu initiieren und weitere 
InformationenzudenjeweiligenProzessensowie
Beratungs-undUnterstützungsangebotenanden
Hochschulenzuerhalten.Siesolltenauchdie
Schulleitung informieren. Nach Erstinformation 
desPraktikumsbürosüberdieSchwangerschaft
einerStudentininformiertdasPraktikumsbürodie
Schulleitung und es folgt eine Unterbrechung des 
schulpraktischen Teils des Praxissemesters bis 
zumErgebnisderGefährdungsbeurteilung.

Nach§27MuSchGsindallemitpersönlichen
Informationen betrauten Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnenderHochschulenzurVerschwiegenheit
verpflichtet.AuchdieSchulleitungsowiederbe-
triebsärztlicheDienstunterliegender(ärztlichen)
Schweigepflicht.DiePraktikumsbürosinformieren
dieSchulleitunglediglichüberdieKenntniseiner
Schwangerschaftundanschließendüberdas
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. 

BeiErstinformationderSchulleitungmussdiese
derRegelungdesMutterschutzgesetzesfolgen
unddasPraktikumsbüroinformieren.Auchhier
folgt eine Unterbrechung des schulpraktischen 
TeilsdesPraxissemestersbiszumErgebnisder
Gefährdungsbeurteilung. Nur in Fällen, in denen 



LEITFADEN PRAXISSEMESTER26

im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung durch den 
BetriebsarzteineunverantwortbareGefährdungfür
die schwangere oder stillende Studentin oder ihr 
Kind im Rahmen des Praxissemesters festgestellt 
wird,istdieFortsetzungdesschulpraktischen
Teils des Praxissemesters ausgeschlossen. Im 
Zuge einer Gefährdungsbeurteilung wird geklärt, 
welche Tätigkeiten im Praxissemester und welche 
PrüfungenundLehrveranstaltungenandenUniver-
sitätenwährendderSchwangerschaftundStillzeit
ausgeführtbzw.absolviertwerdendürfenund
welche nicht. 

FehlzeitenandenSchulen,diedurchdieUnterbre-
chung des schulpraktischen Teils des Praxissemes-
tersbiszurFestlegungeinernegativenGefähr-
dungsbeurteilungentstandensind,könnennach
Abstimmung der Universität mit der Schule in der 
Regel nachgeholt werden. Studentinnen mit einer 
positiven Gefährdungsbeurteilung wenden sich an 
diePraktikumsbüros,damitindividuelleLösungen
gefundenwerdenkönnen.

PRAXISSEMESTER AUSSERHALB BERLINS
Das Praxissemester ist grundsätzlich in Berlin 
zu absolvieren, insofern ein fachlich adäquater 
PraktikumsplatzinBerlinzurVerfügungsteht.
InbegründetenFällenkanninAbstimmungmit
der jeweiligen Universität das Praxissemester im 
Auslandabsolviertwerden.Anlaufstelleisthierfür
dasPraktikumsbüroderjeweiligenUniversität.Bei
solchenVorhabensindinsbesonderedieBetreu-
ungderStudierendensowiedieErmöglichung
derLernforschungsprojektezuberücksichtigen.
Entsprechende Programme an den Universitäten 
werden weiterentwickelt.

AlleAusführungendiesesLeitfadensbeziehensich
aufdasPraxissemesterimBerlinerLehramtsstu-
dium,dasheißtaufdieLehramtsstudierendender
BerlinerUniversitäten.SolltenSchulenStudieren-
den,dieaneinerUniversitätaußerhalbBerlinsstu-
dieren,Praxissemesterplätzeermöglichenmöchten,
istzubeachten,dassSchulenindiesemFallkeine
Anrechnungsstundenzugemessenwerdenkönnen
undessiezudemnichtvonderVerpflichtungent-
bindet,PlätzefürStudierendeimBerlinerPraxisse-
mesterzurVerfügungzustellen.

TÄTIGKEITEN IM RAHMEN DER PERSONAL- 
KOSTENBUDGETIERUNG
FürStudierende,diebereitsimRahmenderPerso-
nalkostenbudgetierung(PKB)füreineSchuletätig
sind,geltenaufgrunddesGleichheitsgrundsatzes
ebenfallsdieRegelungendeszentralenPlatz-
vergabeverfahrens(Kapitel3.1).Es wird ihnen 
ausdrücklich empfohlen, die zeitgleiche Absolvie-
rung des Praxissemesters und der PKB-Tätigkeit 
an derselben Schule zu vermeiden, denn dabei 
entstehendeRollenkonfliktekönnenzuBeein-
trächtigungendesStudiumsführen.DieseEmp-
fehlunggiltgleichermaßenfürStudierende,dieals
ErzieherinnenundErzieheranSchulentätigsind.
PKB-Tätigkeitenwährend des Praxissemesters 
werdennichtaufdasPraktikumangerechnet.PKB-
Tätigkeiten, die vordemPraxissemesterausgeübt
wurden, werden in der Regel insbesondere nicht 
auf Unterrichtshospitationen sowie angeleiteten 
Unterricht angerechnet.

In Ausnahmefällen gilt für Kompetenzen, die 
durch außeruniversitäre Schul- und Unterrichts- 
tätigkeiten erworben wurden, dass sie auf das 
Praxissemester angerechnet werden können, 
wenn folgende Kriterien in Einheit, also vollständig 
erfülltsind:DieTätigkeitwurdenachweislichange-
leitetundtheoriegeleitetreflektiertundentsprach
inInhaltundNiveaudenzuerwerbendenKompe-
tenzen/QualifikationszielengemäßStudien-und
Prüfungsordnung.UmInhaltundNiveauderim
PraxissemesterzuerwerbendenKompetenzen
sicherzustellen,geltenalsMindestanforderungen
an das Praxissemester in der Regel auch unter 
BerücksichtigungvonAnrechnungen:

•     die vorgesehene Dauer des Praxissemesters 
wird nicht unterschritten,

•     dieStudierendensindanmindestenszwei
TageninderWochefürjeweilsdurchschnittlich
vier Stunden an der Schule.

Sollten Anrechnungen von Studienleistungen vor-
genommen worden sein, legen die Studierenden 
zuBeginndesPraxissemestersanihrerSchuleein
entsprechendes Formular ihrer Universität vor, aus 
dem hervorgeht, welche Leistungen an der Schule 
zuerbringensind.
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KERNFACH BERUFLICHE FACHRICHTUNG UND 
ZWEITFACH SONDERPÄDAGOGIK
StudierendedesLehramtsanBeruflichenSchulen
könnendasPraxissemesterindemFallanBerufs-
schulen mit sonderpädagogischer Aufgabe ab-
solvieren, wenn das fachliche Unterrichtsangebot 
denAnforderungenderBeruflichenFachrichtung
umfassend entspricht und in den Lerngruppen 
SchülerinnenundSchülermiteinemFörderbedarf
in der von den Studierenden gewählten sonderpä-
dagogischen Fachrichtung unterrichtet werden. 
Trifftdasnichtzu,bestehtabweichendvondem
Grundgedanken, das Praxissemester an einer 
Schuledurchzuführen,fürStudierendemitder
FächerkombinationeinerBeruflichenFachrichtung
unddemZweitfachSonderpädagogik(TUund
HU)dasErfordernis,dasPraxissemesteranzwei
BeruflichenSchulen/OSZdurchzuführen.

3.5 WEISUNGSRECHT

DieStudierendenbeachtendiefürdenUnterricht
unddieErziehunginderSchulegeltendenVor-
schriften und leisten den Weisungen der Schullei-
tung Folge. Universitätslehrende stimmen etwaige 
WeisungenfürTätigkeitenStudierenderanden
Schulen mit der Schulleitung ab. Schulleitungen 
und Studierende wenden sich bei auftretenden 
Schwierigkeiten und Fragen an das Praktikums-
büroderzuständigenUniversität(sieheSeite29).

3.6 VERSICHERUNGSSCHUTZ IM  
PRAXISSEMESTER

AnBerlinerSchulenundUniversitätenbestehtim
RahmenderAusbildungbzw.dervertraglichgere-
geltenLehr-undForschungstätigkeiteinegesetz-
licheUnfallversicherungfürStudierende,Lehrende
sowiefürSchülerinnenundSchüler.Einebetrieb-
licheHaftpflichtversicherungbestehthingegen
nichtderartflächendeckend.

UNFALLVERSICHERUNG
ZuständigfürdiegesetzlicheUnfallversicherung
derBerlinerUniversitätenundSchulenistdieUn-
fallkasseBerlin.DieAufwendungenfürdenVersi-
cherungsschutzwerdenvomLandBerlingetragen.

UnfallversicherungsschutzbestehtbeiArbeiten
undaufWegen,dieimunmittelbarenzeitlichen,
räumlichen und ursächlichen Zusammenhang mit 
der Universität oder der Praktikumsschule während 
desPraktikumsstehen.ImEinzelfallistzuprüfen,
inwiefern ein unmittelbarer Zusammenhang besteht 
undobderVersicherungsträgerderPraktikums-
schuleoderderderUniversitätzuständigist.

FALLBEISPIELE
EineStudierendeverletztsichaufdemWegzur
Praktikumsschule oder in der Praktikumsschule. 
EsbestehtVersicherungsschutzüberdiePrakti-
kumsschule.

EinStudierenderverletztsichimGebäudeeiner
StadtbibliothekbeiRecherchearbeitenfürdas
Schulpraktikum.EsbestehtkeingesetzlicherUn-
fallversicherungsschutz,weildieRechercheineiner
Stadtbibliothek nicht dem rechtlichen und organi-
satorischenVerantwortungsbereichderUniversität
bzw.derPraktikumsschulezuzurechnenist.

EineSchülerinverletztsichaufdemSchulgelände.
EsbestehtVersicherungsschutzüberdiePrakti-
kumsschule.

WAS IST NACH EINEM UNFALL ZU TUN?
NacheinemversichertenUnfall,beidemärztliche
Hilfe in Anspruch genommen wurde, muss dieser 
derUnfallkasseBerlingemeldetwerden.Zudem
musseinDurchgangsarztaufgesuchtwerden.
DurchgangsärztesindbestellteFachärzte,die
entscheiden, ob die versicherte Person einer 
besonderenärztlichenVersorgungbedarf.Dies
ist wichtig etwa bei drohender Arbeitsunfähigkeit 
oderbeieinerBehandlungsdauervonlängerals
einerWoche.EinFormularzurUnfallanzeigesowie
eineListemitDurchgangsärztenfindensichunter
www.unfallkasseberlin.de/service

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
JedeprivatePersonsollteübereinePrivathaft-
pflichtversicherungverfügen,dieallerdingsnicht
zwingendinarbeitsbezogenenSituationengilt.
AußerdemverfügendieSchulenundUniversi-
täteninBerlinoftnichtübereinebetriebliche
Haftpflichtversicherung. Es wird empfohlen, sich 
bei der privaten Haftpflichtversicherung vor dem 

03. ORGANISATION UND RECHTLICHE FRAGEN



InnerhalbdesPraxissemesters(…)
wareinganzanderesArbeiten
und EintauchenindenSchulalltag
möglich,alsbeidenkurzen
Praktika. (Student*in)
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SchulpraktikumüberdieAbdeckungetwaiger
SchadensfälleinderPraktikumsschulezuinfor-
mieren(z.B.Schulschlüsselverlust).

BESTEHT EIN VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI 
EINEM PRAXISSEMESTER IM AUSLAND?
Nein,fürPraktikaimAuslandbestehtregelhaft
keinVersicherungsschutz.Studierende,dieein
Praxissemester im Ausland planen, sollten sich 
beispielsweisebeiihrerHaftpflichtversicherung
undihrerKrankenkasseüberVersicherungs- 
möglichkeitenimAuslandinformierenund 
gegebenenfallseinenentsprechendenVersi- 
cherungsschutzvereinbaren.

DasPraxissemesterhatmirvielSpaß
gemacht.Eswartoll,ohneBewer-
tungsdruckUnterrichtsmethodenzu
testen; manche funktionierten besser 
als erwartet. Ich bin durch das Praxis-
semester mutiger geworden Neues 
auszuprobieren.(Student*in)
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