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Geleitwort der Direktorin BKAD

Mit den bedeutenden VerËinderungen in Gesellschaft, Kultur, Technik und Umwelt der letzten
Jahrzehnte haben sich auch die Herausforderungen fiir das Schweizer Bildungssystem
tiefgreifend veriindert. Die Konfereru der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -
direktoren (EDK) und der Bundesrat haben mit dem Projekt <Weiterentwicklung der
gymnasialen Maturitât> (V/EGM) nun auch die Umsetzung notwendiger Neuerungen fiir die
Entwicklung der gymnasialen Ausbildung initiiert. Der Kanton Freiburg unterstiitzt die
wichtigen Revisionsarbeiten und er hat dies in seiner Antwort zur Vernehmlassung zur
Totalrevision der Maturitâtsanerkennungsverordnung (MAV) und der
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Kantonen iiber die Anerkennung von
Maturitâtszeugnisse auch ausftihrlich dargelegt. Gemâss Beschluss der Plenarversammlung
vom22. Juni2023 verfolgt die Reform verschiedene Stossrichtungen:

(1-) Stârkung der Bildungsziele der gymnasialen Maturitàt: Die beiden finalen
Bildungsziele, die persônliche Reife fiir allgemeine Studierftihigkeit und die vertiefte
Gesellschaftsreife, werden gestârkt und sind gleichwertig.

(2) Stairkung der Zukunftsftihigkeit der gymnasialen Ausbildung: Die gymnasiale
Ausbildung bereitet auf den Umgang mit den aktuellen und zukûnftigen
gesellschaftlichen Herausforderungen und deren Bewâltigung vor.

(3) Verbesserung der Vergleichbarkeit der Maturitâtszeugnisse: Die Vergleichbarkeit ist
eine zentrale Voraussetzung, um den erfolgreichen Beginn eines Studiums
sicherzustellen.

(+) Kiârung der Rahmenbedingungen fiir den Maturitâtslehrgang: Die Voraussetzungen
fiir den Zugangzum Maturitatslehrgang sowie die Qualitât und die Steuerung des
Gymnasiums werden gekliirt bzw. gestârkt.

Die Reform soll damit Bewâhrtes stârken und ausbauen, gleichzeitig aber auch Massnahmen
fi.ir notwendige Neuerungen anstossen und umsetzen. Dabei wird auch der Rahmenlehrplan
ûberarbeitet, in welchem die konkreten Bildungsziele definiert werden. Heute legen die
Gymnasien bekanntlich einen starken Akzent auf eine qualitâtvolle Bildung in den einzelnen
Fâchern. Angesichts der heutigen und kûnftigen Herausfordemngen gilt es sicher diesen
Bildungsauftragzu ûberpri.ifen und auch den ûberfachlich-interdisziplinâren Unterricht und
die transversalen Themen weiter zu stârken.

Die revidierten Vorgaben der Maturitâtsanerkennungsverordnung und der
Verwaltungsvereinbarung-sowie die Umsetzung des ktinftigen Rahmenlehrplans bieten eine
wichtige Chance, die Ausbildung an den Freiburger Kollegien neu zu ûberdenken und auch
anzupassen. Hauptziel der gymnasialen Ausbildung muss es sein, den Schtilerinnen und
Schùlern einen aktuellen und guten Unterricht zu bieten und damit eine optimale Fôrderung
zu ermôglichen. Die gute Qualitât von Schule und Unterricht ist eine komplexe
Verbundaufgabe. Nur in der gemeinsamen Diskussion, im Austarieren und Abwâgen, kônnen
heutige Strukturen und Inhalte ûberpriift und sinnvoll angepasst werden. Und so fordere ich
Sie auf, an diesem wichtigen und partizipativen Entwicklungsprozess aktiv teilzunehmen, sei
dies in Arbeitsgruppen oder im Rahmen der verschiedenen Vernehmlassungen, die
durchgefiihrt werden.

Das Amt fi.ir Unterricht der Sekundarstufe 2 wird mit der Aufgabe beauftragt, das
Gesamtprojekt zu formulieren, zu steuern und dann auch zu evaluieren. Das Projekt trâgt den
Titel Matu2027, was zum Ausdruck bringt, dass die Reformarbeit bis zu Beginn des
Schuljahre s 2027 128 abgeschlossen sein soll.
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Als Projektleiter wird Herr Matthias Wider eingesetzt. Matthias Wider kennt die gymnasiale
Ausbildung bestens. Als ehemaliger Rektor des Kollegiums St. Michael hat er viele wichtige
kantonale Projekte begleitet und umgesetzt.

Mit viel Interesse werde ich die regelmâssigen Infôrmationen zum Projektfortschritt zur
Kenntnis nehmen. Ich wiinsche allen Beteiligten viel Freude und Erfolg in diesem

ambitionierten und so wichtigen Projekt ftir unsere Jugend.

Sylvie

Freiburg, 14. Juli2023
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1. Ausgangslage

1.1 Anlass/Motive

Das Schweizer Bildungssystem hat sich in seinem gesellschaftlichen und kulturellen Kontext
in den letzten zwei Jahrzehnten tiefgreifend verândert. Megatrends wie Globalisierung und
Digitalisierung sowie aktuelle Fragestellungen in Bezug auf Partizipation und Nachhaltigkeit
wirken sich sowohl auf strukturelle als auch pâdagogische Aspekte aus. Mit dem 2018
lancierten Projekt <V/eiterentwicklung der gymnasialen Maturitât> tragen der Bund und die
EDK diesen Herausforderungen Rechnung.

Bund und Kantone sind gemeinsam verantwortlich ftir die gymnasiale Maturitât. Die
rechtliche Grundlage bilden die MAV des Bundesrats und das
Maturitàtsanerkennungsreglement (MAR) der EDK. MAV und MAR stammen aus dem Jahr
1995 und sind aktualisiert worden, um die Qualitât der gymnasialen Maturitât schweizweit
und auf lange Sicht zu sichem. Damit soll insbesondere der prûfungsfreie Zugangzu den
universittiren und den pâdagogischen Hochschulen gewâhrleistet bleiben.

Die revidierten Rechtsgrundlagen umfassen verschiedene qualitâtssteigernde Elemente. Sie
stiirken die grundlegenden fachlichen Kompetenzen in der Unterrichtssprache und in
Mathematik und werten die obligatorischen Fâcher Informatik sowie Wirtschaft und Recht zu
Grundlagenfiichern auf. Zudem wird der Katalog an Schwerpunkt- und Ergânzungsfiichern
geôffnet; die Kantone kônnen somit zusâtzliche Fâcher anbieten. Weiter werden
Chancengerechtigkeit sowie Austausch und Mobilitât geftirdert und eine verbindliche
Mindestdauer von vier Jahren fiir alle gymnasialen Lehrgiinge, die zur gesamtschweizerisch
anerkannten Maturitât ftihren, festgelegt. Die Regeln fiir das Bestehen der Maturitâtsprûfung
bleiben unver?indert.

Der Bundesrat und die EDK haben im Juni 2023 die totalrevidierten Rechtsgrundlagen fiir die
gymnasiale Maturitât verabschiedet. Nach der Konsultation im Herbst 2023 wird der neue
gymnasiale Rahmenlehrplan im Sommer 2024 verabschiedet. Die Kantone sind aufgefordert,
die Abschlûsse nach neuem Recht bis spâtestens 2033 umzusetzen.

Die Direktion fiir Bildung und kulturelle Angelegenheiten (BKAD) will diesen
Anpassungsauftrag nutzen, um an den eigenen Gymnasien die Zukunft der gymnasialen
Bildung grundsâtzlich zu thematisieren. Die-Entwicklungsperspektiven und -notwendigkeiten
sind im Austausch mit den direkt Betroffenen zu reflektieren und festzulegen. Daftir wird -
unter dem Titel Matu2027 - ein Projekt lanciert und ressourciert.

Révision RRltl / 0Rltl

(Harmonisation de la duréq ffi Dêcisions

rlinimaie et autres

rjiii,ri4tr,,miÈrij!:rrr.. :: _;È;,ii! i f,rr

iLtlLù:ût_î{:{ @Révision Plan d'études cadre [)rcision

Projekt Matu27
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1.2 Auftraggeber

Das Projekt wird von Frau Staatsrâtin Sylvie Bonvin-sansonnens mandatiert und vom Amt 52
verantwortet - auf der Grundlage des vorliegenden Projektauftrags, den die Steuergruppe
unter Leitung des Amtsvorstehers erarbeitet hat.

2. Ziele

Um die Perspektiven des Freiburger Projekts, seine Môglichkeiten und Grenzen, fassbar zu
machen, gilt es drei Zielebenen zu unterscheiden:

* *
3 Grundsâtzlichist das Projekt <<}datu2027> durch dieselben Zielsetzungen motiviert wie

das Projekt <Weiterentwicklung der gymnasialen MaturitâD von Bund und Kantonen.
Die totalrevidierten Vorgaben von MAV und MAR sind umzusetzen,das kantonale
Gymnasialgesetz in diesem Sinne zu interpretieren. Dass die gesetzlichenZiele selber
geiindert werden mûssen, ist eher unwahrscheinlich.

3 Die kantonalen Behôrden definieren, wie sie die neuen Vorgaben umsetzen wollen, mit
welchen thematischen Akzenten und strukturellen Neuerungen, in welchem Rahmen
und mit welchem Aufivand. Damit bestimmen sie, wo und wie sie welche
Entwicklungen stârken oder anschieben wollen. Im Kanton Freiburg werden diese

Entwicklungsziele aus einer Reflexion abgeleitet, die das gewachsene Profil seiner

Gymnasien mit deren erwiinschten Perspektiven konfrontiert, also die Verankerung in
der lokalen Tradition mit den Herausforderungen der globalen Zukunft abgleicht (vgl.
unten: Entwicklungsziele). Dieses bewusst gewâhlte und begrenzte Zielbfjndel soll
Politik, Verwaltung und Projekt dabei orientieren, die Schulen in Richtung
Zukunft sftihigkeit weiter voranzubringen.

3 Die Projektziele dienen dazu, die Projektbeteiligten bei der Erreichung der

Entwicklungsziele bzw. bei deren Umsetzung in die Praxis der einzelnen Schule zu
unterstûtzen - ausgehend von ihren bereits verbrieften und gelebten Qualitâten und
diese herausfordernd. Das Projekt dient also dazu, diese Charakteristiken entlang den

einzelschulischen Profilen zu befragen, zu diskutieren und weiter zu entfalten.

2.1 Gesetzliche Ziele

Der Zielkatalog der gymnasialen Maturitât - kurz: Allgemeinbildung, Hochschulreife und
Gesellschaftsreife - ist seit Jahrzehnten stabil und unbestritten, nach regelmâssiger und
zunehmend dringlicher Anpassung ruft die Zukunftsftihigkeit dàr gymnasialen Praxis, ihrer
Lehrpliine, ihrer Lehr- und Lernformen und ihrer Schulorganisation. Die Ziele des

gymnasialen Unterrichts im Kanton Freiburg sind in Art. 5 des MSG so formuliert:

Art. 5 Ziele des Unterrichts

Der Mittelschulunterricht trâgt dazu bei:

a) den Schûlerinnen und Schûlem eine breite und vertiefte Allgemeinbildung zu

vermitteln;
b) ihre geistige Reife und Offenheit, ihr eigenstândiges Urteilsvermôgen und ihre

Persônlichk eit zu entfalten;

E ntwicklu ngszieleGesetzliche Ziele Projektziele
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c) ihre intellektuellen und sozialen Kompetenzen, ihren Willen, ihr
Empfindungsvermôgen, ihre Kreativitât und ihre physischen Fâhigkeiten zu ftirdern;

d) ihr Engagement und ihr Verantwortungsbewusstsein gegeniiber sich selbst, ihren
Mitmenschen, der Gesellschaft, der Umwelt und den kiinftigen Generationen zu
stârken;

e) sie je nach Art des Unterrichts auf Bildungsgânge der Tertiârstufe vorzubereiten,
beruflich auszubilden oder ihre allgemeine Ausbildung zu vertiefen.

2.2 Entwicklungsziele

Nimmt man die dafiir aussagekrâftigen statistischen Kennzahlen, so zeigen sich die
Freiburger Gymnasien im Hinblick auf das Erreichen der gesetzlichen Ziele grundsâtzlich gut
vorbereitet. Vergleicht man ihren aktuellen Stand mit den Herausforderungen der Zukunft,
bietet ihr Profil (vgl. unten) zudem gute Voraussetzungen dafiir, an gebotene
Handlungsperspektiven anzuknûpfen, die sich aus heutiger Sicht ergeben.

Gymnasien legen bekanntlich einen starken Akzent auf den fachlichen Unterricht bzw. auf
eine qualitâtvolle Bildung in den einzelnen Fâchern. Die Kultur und die Organisation des
Gymnasiums, aber auch die Ausbildung und das SelbstverstÈindnis der Lehrpersonen stûtzen
diese traditionelle Ausrichtung bis heute. Diese Fokussierung auf einzelne Fâcher wirkt heute
jedoch zunehmend antiquiert: Was zweifellos ein Qualitâtszeichen der gymnasialen Bildung
ist, muss angesichts kiinftiger Herausforderungen gleichzeitig als ein zunehmendes Risiko
gewertet werden. Heute gilt es, den fachlich-diszipliniiren und den ûberfachlich-
interdiszipliniiren Unterricht in eine neue Balance zu bringen - was bedeutet, im gymnasialen
Curriculum sowohl die Behandlung transversaler Themen als auch die Ausbildung
transversaler Kompetenzen stârker zu gewichten. Wenn dies - wie bis anhin hâufig - nicht ein
Lippenbekenntnis bleiben soll (denn die Erkenntnis ist ja keineswegs neu), mûssen auch
strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen so definiert und umgesetzt werden,
dass das Anliegen eine Chance zur Verwirklichung hat. Frûhere Versuche scheiterten - wenig
ûberraschend - im Verteilungskampf der Fâcher. Im Projekt Matu2027 soll deshalb versucht
werden, auf die Transversalitat zu fokussieren - selbstverstândlich nicht im Sinne eines
Entweder-Oder bzw. auf Kosten der fachlichen Bildung, sondern mit dem Ziel der erwtihnten
neuen Balance auf der Grundlage qualitâtvoller fachlicher Bildung.

Frei burger Gym nasia I bildu ng

Profil

. Qualitâtvolle fachliche Bildung

. Erfahru nessemâss erfolsreiche
StudierfâÏrilkeit (Nâhe zîr Uni)

. Betonung von Werten und
Haltungeî aufgrund der
christliChen Hérkunft

r Betonung der humanistischen
TraditionÏ Philosophie,
Religionskunde, Kûnst als eigene
Fàcher

' Zwqisprachigkeit D/F - ein Gebot
auf der Sprachgrenze

Perspektiven

. Qualitâtvolle fachliche Bildung

. Erfolgreiche Studierfâhigkeit an
allen"Hochschultypen

. Stàrkung von Werten und
Haltungèn im Sinne transversaler
Kompetenzen

. Stârkung von transversalen
Themen im Sinne einer Reaktion
auf die neuen Herausforderungen
der Zukunft

. Fôrderung der Zweisprachigkeit D/F
- ein Gebot auf der Sprachgrenze

+
+
+
+
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Ob digitale Transformation oder globale Phânomene, ob kritisch-kreatives Denken oder
Problemlôsef;ihigkeiten, stets geht es darum, dass junge Menschen - gerade nach einer
gymnasialen Maturitât - imstande sind, auf der Basis einer fachlich qualitâtvollen Bildung
quer zu den Fâchern souverân zu denken und zu handeln. TransversalitAt ist das Stichwort der

Stunde, das sich auf die vermehrte Betonung sowohl ûberfachlicher Kompetenzen als auch
tiberfachlicher Fragestellungen bezieht (vgl. ausfiihrlicher Kap. 3 Letrztpu: FReleuncpR
PsRsperrrvuN). Beides ist - mit Blick auf heutige und kiinftige Herausforderungen - so

gefordert wie geftihrdet.

Dasselbe gilt schliesslich auch fi.ir die deutsch-franzôsische Zweisprachigkeit in einem
Kanton, der sein Profil vom Zusammenleben der Sprachgemeinschaften bezieht. Globale
Zweisprachigkeiten stellen die lokale in Frage, wenn sie nicht bewusst gepflegt wird. Daraus

ergeben sich fiir die gymnasiale Bildung die folgenden Handlungsperspektiven:

- Transversale Kompetenzen und transversale Themen (nicht zuletzt im Sinne

Nachhaltiger Entwicklung): Optimierung der Rahmenbedingungenzu ihrer Stiirkung
- Zweisprachigkeit DÆ: Optimierung der Rahmenbedingungen zu ihrer Stârkung

2.3 Projektziele

Aktuelle Starken und Erfolge der Freiburger Gymnasialbildung erhalten und
weiterentwickeln: Das Projekt stellt Qualitât und Stand der Freiburger Gymnasien keineswegs
in Frage, sondern bietet vielmehr die Chance, angesichts der offensichtlichen
Herausforderungen Optimierun gen ztr erkunden und anzugehen

Vorgaben lcreativ und umsichtig umsetzen:Die Neuerungen in den totalrevidierten MAV und
MAR werden in den kantonalen Rechtsgrundlagen und Reglementen nachgefi.ihrt und so

formuliert, dass weitere Neuerungen im Zeichen der geschilderten Entwicklungsziele
ermôglicht werden

Massnahmen mit Fokus auf Werte und Haltungen gestalten:Die V/irkungsziele gemâss den

FRersuRceR PERSrEKTTveN sind keine Selbstlâufer, sondern dienen der Zukunftsftihigkeit
sowohl der Maturi und Maturae als auch der gewachsenen Verankerung der Gymnasien in
ihrer wertebasierten Freiburger Tradition

Ilirkungsziele analysieren, kkiren und konlvetisieren: Chancen und Potenziale der

FnereuRceR PERSrEKTIVeN klâren, ausloten und konkretisieren - dafi.ir wird genûgendZeit
und Raum fiir eine breite Diskussion vorgesehen

Schulen und Lehrpersonen involvier'en und untersttitzetn: Gymnasien dabei unterstiitzen, die
kantonalen Profilelemente bzw. die Wirkungsziele so zu verwirklichen (Ideen, exemplarische
Handlungsvorschlâge, V/eiterbildungen usw.), dass sie an ihren eigenen Stârken anknûpfen
kônnen und ihr schulisches Profil geschârft wird - Schulprofile sind weiterhin wichtig!

Bestehendes stimmig und kohcirent weiterentwickeln: Unterrichts-, Organisations- und
Personalentwicklung eng koordinieren - zeitliche und râumliche Strukturen sowie finanzielle
und personelle Ressourcen ermôglichen es, ambitionierte Ziele im Rahmen der FRersuRceR

PgRspnrrrvEN zu erreichen

Mut zum AuJbruch strirken: Das Projekt làdt daztt ein, angesichts der grossen

Herausforderungen, auf die es flexibel und innovativ zureagieren gilt, ûberkommene und
hinderliche Strukturen aufzubrechen und die Akzeptanzfiir notwendige, oft auch mutige neue

Lôsungen zu vergrôssern (proaktive Kommunikationsarbeit)
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Ressourcen thematisieren, um die Machbarkeit der als wesentlich erkannten Neuerungen zu
erhôhen: Entlang der erkannten Neuerungen kônnen die Ressourcen neu zugeteilt werden.
Ftir erkannte zusâtzliche Aufgaben mùssen Ressourcen beantragt werden

Projektprozesse auswerten, bilanzieren und evaluieren: Eneicht das Projekt die
ambitioniertenZiele, sind die Ergebnisse fTir die Schulen gut umsetzbar? Solche und iihnliche
Fragen gehôren zu den Aufgaben eines Projekts, das sich als Beitrag zu einer lernenden
Organisation versteht - und zwar laufend, nicht erst bei Projektende.

3. Leitziel: Freiburger Perspektiven

V/âhrend das erste Entwicklungsziel (siehe oben) auf die Notwendigkeit vermehrter
Transversalitât antwortet, einerseits der iiberfachlichen Kompetenzen der Schûler/innen,
anderseits der fticheriibergreifenden Themen und Zusammenhânge quer durch die
gymnasialen Fachinhalte, fokussiert das zweite Entwicklungsziel auf eine Thematik, die fiir
einen Kanton an der Sprachgrenze eigentlich fast <gesetzt> ist: die weitere Stiirkung der
Zweisprachigkeit.

3.1 Transversale Themen und Kompetenzen

Die curriculare Primârstruktur der Fâcher bewirkt an den Gymnasien bis heute hâufig, dass
die Maturitâtslernenden in <Fachschubladen> denken, jedenfalls das transversale Denken
kaum kennen und wenig anwenden. Das ist seit Langem erkannt. Ebenso lange und
gleichermassen wird betont, wie wichtig ft.ir die gymnasiale Bildung die Entwicklung
transversaler Kompetenzen und die Behandlung transversaler Themen sind. Denn <viele
Aufgaben bzw. Lebenssituationen, auf die das Gymnasium gemâss dem dualen Bildungsziel
vorbereiten soll, lassen sich nicht aus der Perspektive eines einzelnen Faches lôsen. Sie
erfordern Wissen und Kônnen aus verschiedenen Fâchern, interdisziplinâre Verbindungen
zwischen mehreren Fâchern, fachûbergreifende und fachergânzende Kompetenzen.> So und
âhnlich wird in einschlâgigen Schriften auch zum neuen Rahmenlehrplan der Sachverhalt
geschildert. In diesem Projekt wird er zu einem Teil der <Freiburger Perspektiven> und so zu
einem Schwerpunkt in der V/eiterentwicklung gymnasialen Untenichtens gemacht.

Angesichts zahlreicher unterschiedlicher Kompetenzmodelle ist es nicht einfach, die
transversale Herausforderung klar und in jeder Hinsicht schltissig zu strukturieren. Vermutlich
deshalb wird recht haufig auf die altbewâhrte Unterscheidung von Sach-, Selbst- und
S ozialkompetenzen zurûckgegriffen :

o Sachbezogene Kompeten zen-Fâhigkeit des Umgangs mit einem
Gegenstandsbereich und seinem Umfeld, insbesondere mit Blick auf systemische
Zusammenhânge zwischen den Fachdisziplinen und/oder Herausforderungen in der
Gesellschaft

o Selbst- bzw. persônlichkeitsbezogene Kompetenzen - Fàihigkeit zur
Weiterentwicklung der eigenen Persônlichkeit, besonders im Hinblick auf die
Bewâltigung von anspruchsvollen Aufgaben gerichtet

o Sozial-kommunikativen interpersonale Kompetenzen - Fâhigkeit zum Dialog und
zur Kooperation mit Anderen, um auf diese Weise Lôsungen ftir Probleme in
komplexen Situationen zu finden

Der Zusammenhang zwischen der Vermittlung, besser: Ausgestaltung und Weiterentwicklung
von transversalen Kompetenzen einerseits und der Bearbeitung transversaler Themen
anderseits ist offenkundig. Beide sind wechselseitig aufeinander angewiesen. In Art. 20 des
Maturitâtsanerkennungs-Reglements figurieren sie unter der Unterschrift <Transversale
Unterrichtsbereiche> .
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In den Diskussionen und Dokumenten, die sich in den letzten Jahren zunehmend mit den
Inhalten transversal erworbenen Wissens und Kônnens auseinandergesetzt haben, tauchen die
folgenden Stichworte immer wieder auf - einerseits als transversale Themen bzw.'
Themenbereiche, anderseits als anzustrebende transvers ale Kompetenzen;

(1) Interdisziplinarit,dit - allgemeine interdiszipliniire Kompetenzez. Generelle Ver-
knûpfungen zwischen allen Fâchern, namentlich der folgenden Art: fachwissenschaft-
liche Grenzbereiche und Schnittstellen verwqndter Fdcher; verknûpftes inhaltliches
Wissen und Kônnen zur Bearbeitung von Problemstellungen aus der Lebenswelt

(z) Ûberfachlichkeit - iibedachliche Kompetenzen. Fachkompetenzen, die sich in meh-

reren oder allen Fdchern und damit relativ fachwissensunabhr)ngig in vergleichbarer
Art und Ileise zeigen, und ergiinzende Kompetenzen, die sich nicht direkt aus den

Fachkompetenzen der Unterrichtsfricher ergeben, aber im Zusammenhang mit diesen

als wichtig erachtet werden (vor allem im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenzen)
(3) Wissenschaftspropâdeutik - wissenschaftspropiideutische Kompetenzen.Erganzend

zur fachspezifischen Wissenschaftspropâdeutik als fachdidaktisches Prinzip in den

einzelnen Fâchemfachgruppenspezffische I(issenschaftstraditionen (Sprachfiicher:

Linguistik und Literaturwissenschaften; Naturwissenschaften: naturwissenschaftliche

Modellbildung und Experimente; usw.); ergânzend: iibergeordnete Wissenschaftssys-

tematik und -theorie, die nicht bereits integraler Bestandteil eines Unterrichtsfachs ist
(a) Digitalitât - transversale digitale Kompetenzerz. Anwendungsbezogene Kompetenzen

im gymnasialen Informatikunterricht (ICT-Kompetenzen, computational thinking,
Programmieren im Fach), verknûpft mit der Haltung, sich mit den neusten Entwicklun-
gen im digitalen Bereich auseinanderzusetzen (generative kiinstliche Intelligenz
u.a.m.)

(s) Bildung fiir Nachhaltige Entwicklung (BNE) - Kompetenzenfiir nachhaltige Ent-
wicklung. Verkntipfungen aus verschiedenen Fachkompetenzbereichen und nament-

lich mit der Lebenswelt, entsprechend denfùnf Bereichen der BNE: Umweltbildung,

Globale s Lernen, Ge sundheit sfôrderung, P olitische Bildung und Mens chenrecht sbil-
dung sowie Okonomische Bildung

(6) Politische Bildung - Kompetenzenfiir politisches Verstehen und Handeln. Verlntùp-

fungen aus verschiedenen Fachkompetenzbereichen und namentlich mit der Lebens-

welt (kannauch als Teil von BNE gesehen werden, wo die Politische Bildung im
Sinne des Demokratielernens tatsâchlich dazugehôrt)

V/âhrend die Punkte (1) und (2) relativ traditionell von einer Fachorientierung ausgehen, um
zu betonen, dass es zwischen und jenseits der einzelnen Fâcher ftir das gymnasiale
Curriculum wesentliche Themen und Kompetenzen gibt, die es - namentlich im
Fachunterricht - zu beachten gilt, bezeichnet Punkt (3) ein Thema, welches das Lemen am

Gymnasium perspektivisch auf die Hochschulwelt ausrichtet, und fokussiert Punkt (4) ein
ebenfalls das gesamte gymnasiale Lernen durchdringendes und herausforderndes
Medienthema. Diese Themen gehôren seit lângerem und unwidersprochen zum Kern der
gymnasialen Bildung.

Fûr die Themen, die mit den Punkten (5) und (6) verbunden werden, gilt in der gymnasialen
Welt nicht derselbe Grad an Selbstverstândlichkeit. Es sind Themen, die stark mit der

Lebenswelt und den aktuellen Entwicklungen in der - lokalen und globalen - Gesellschaft
verbunden sind, Themen, die junge Menschen als Gestalterinnen und Gestalter der kûnftigen
Welt besonders herausfordern. Das Projekt Matu2027 will mit der Betonung transversaler
Themen namentlich diese beiden letzten Themenkreise in den Blick nehmen und dazu
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einladen, ihnen nicht bloss zwischen und jenseits bestehender Fâcher einen gewichtigenPlatz
einzurâumen, sondern sie auch unabhiingig von Schulfiichern mit Gewicht zu versehen.

3.2 Zweisprachigkeit

Wie in kaum einem anderen Kanton gehôrt das Zusammenleben zweier Sprach- und
Kulturgemeinschaften zum konstitutiven Moment des Kantons Freiburg. Es gilt, dieses
Alleinstellungsmerkmal zu pflegen. Schulen und Gymnasien im Besonderen sind Orte, wo die
Voraussetzungen dafi.ir geschaffen werden und entsprechend nôtige Kompetenzen
eingefordert und geftirdert werden miissen.

Politische Impulse in diese Richtung sind im Kanton Freiburg allerdings nicht alt. Wâhrend in
der alten Kantonsverfassung die Fôrderung der Zweisprachigkeit noch unerwÈihnt war, stehen
in der aktuellen Verfassung, in Kraft getreten am L Januar 2005, die folgenden Grundsâtze:

Art. 6 Sprachen

1. Franzôsisch und Deutsch sind die Amtssprachen des Kantons.
2. Ihr Gebrauch wird in Achtung des Territorialprinzips geregelt: Staat und Gemeinden

achten auf die herkômmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen
Riicksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.

3. Die Amtssprache der Gemeinden ist Franzôsisch oder Deutsch. In Gemeinden mit
einer bedeutenden angestammten sprachlichen Minderheit kônnen Franzôsisch und
Deutsch Amtssprachen sein.

4. Der Staat setzt sich einfùr die Verstcindigung, das gute Einvernehmen und den
Austausch zwischen den knntonalen Sprachgemeinschaften. Er ftrdert die
Zweisprachigkeit.

5. Der Kanton ftirdert die Beziehungen zwischen den Sprachgemeinschaften der
Schweiz.

Das knntonale Konzept ùber den Sprachenunterrichl vom Januar 2009 bezeichnet interessante
V/ege fiir die Volksschule, aber auch fi.ir die Sekundarstufe2.Im aktuellen MSG ist dem
Anliegen ein eigener Artikel gewidmet:

1lrt. 7 Fôrderung der Zweisprachigkeit

1. Um die Zweisprachigkeit zu ft)rdem und die Kenntnisse der Kultur der anderen
Sprachgemeinschaft im Kanton zu vertiefen, bieten die Mittelschulen namentlich
besondere Unterrichtsformen an, fiihren zweisprachige Klassen und beteiligen sich an
Austauschprogrammen

2. Die Direktion erlâsst Bestimmungen ùber die Unterrichtsangebote, die
Zulassungsbedingungen und die Voraussetzungen fiir die Verleihung zweisprachiger
Mittelschulausweise.

4. Strukturelle Fragen bzw. Vorgaben

Die Zielsetzungen sind in den bestehenden Strukturen, mit den aktuellen Regelungen und
Ressourcenzuteilungen nicht oder nur schwer zu erreichen. Es stellen sich daher eine Reihe
von Fragen, wo und in welcher Tiefe Verânderungen nôtig bzw. môglich sind. Die folgenden
Fragestellungen stellen eine erste Sammlung dar.

Es muss entschieden werden, welche Fragen vor Projektbeginn(als Rahmenvorgaben) und
welche Fragen im Laufe des Projekts (als Klârungsauftrag) bearbeitet und beantwortet
werden. Klar ist, dass sich âhnliche Fragen auch erst mit der Projektarbeit ergeben und dann
im Projekt beantwortet werden mûssen - wichtig ist daher, dass die Projektverantwortlichen
(Steuergruppe und Proj ektleiter) dafiir den notwendigen Gestaltungsraum erhalten.
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Neben strukturellen Fragen stellen sich in ambitionierten pâdagogischen

Verânderungsprozessen natûrlich auch infrastrukturelle oder finanzielle Frager. Im Projekt
Matu2027 sind sie nicht ganz ausgeklammert, stehen aber nicht im Vordergrund - es sei denn,
Mehrausgaben kônnten mit Minderausgaben hnanziert werden. Heute wird mit der Formel

,,1.88 Lehrpersonen pro Klasse" gerechnet (: 1.88 YZAbzw. Vollzeitâquivalente). Davon
kann und muss man heute ausgehen, auch wenn denkbar ist, dass deren Nutzung noch
verbessert werden kann.

Was ist wo und wann zu klâren? Cd
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Rhythmisierung des Schuljahrs

Kônnen die Studien-/IJnterrichtsorganisation und die
Wochenstundentafel angetastet und veriindert werden?

-> Blockzeiten, Unterri chtsbkicke, Proj ekttage/-wochen, 45' -

Lektionen, Anteile Selbststudium (analog zu IVE auf Sekl usw.)

-> Stundenplan (Verteilung der Lektionen wâhrend des Tages?)

x x

Schûlerinnen und Schûler

Braucht es Geftisse der Selektion: Unterstûtzung oder
Begabtenforderung?

x

Individualisierung - wenn ja, in welchen Gefàissen?
x

Zweisprachigkeit -in welchen Gefiissen?
x X

Klasse

Gibt es grundsâtzlich Niveau-Unterricht und, wenn ja, in welchen
Fâchern?

-> Mathematik 1 und 2, Chemie 1 und 2

x x

Lehrpersonen

Kônnen die Aufgaben und Rollen der Lehrpersonen in Teilen neu
gedacht und verândert werden?

X X

Fâcher

Kônnen Grundlagenfticher bzw. V/ahlfticher zeitlich neu gestaltet

werden?

-> SF? V/elche EF? Stundendotation? V/ochenlektionen - mit oder
ohne Studienwoche?

x x

Wieviel Prozente pro Fachbereich in welchen Gef;issen? x
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5. Auftrag an Teilprojekte

Das Projekt dient dazu, insbesondere die Entwicklungsziele so zu operationalisieren, dass die
Schulen bei der Umsetzung der Projektergebnisse gut vorbereitet und entsprechend entlastet
sind. Die im Projekt erarbeiteten Resultate miissen also konkret genug sein, um sie in die
jeweilige Schulkultur integrieren zu kônnen. Wûnschbar wâre es, wenn im Projekt Varianten
prâsentiert wûrden bzw. eine Reihe von Lôsungen, aus denen Schulen auswÈihlen kônnten -
denn nicht alle mùssen alles realisieren (vgl. unten).

Die Auftrâge an die Teilprojekte werden zu Beginn des Projekts (Phase I) vom
Proj ektleitungs-Team formuliert.

6. Auftrag an Schulen

Die Schulen werden beauftragt, pro Entwicklungsziel 2-3 im Projekt erarbeitete Ergebnisse
umzusetzen und in einem schulischen Mandat nachzuweisen, dass sie so zu deren Erreichung
beitragen.

Der prâzise Auftrag an die Schulen wird gegen Ende der Phase II von der Steuergruppe -
nach Anhôrung der Projektleitung und weiterer Gremien - definiert.

7. Zeitplan

Das Projekt beginnt - nach den Vorbereitungsarbeiten im ersten Halbjahr 2023 - mit dem
Schuljahr 2023124 und dauert frinf Jahre. Laut Vorgabe von Bund und Kantonen sind die
ersten Maturazeugnisse nach totalrevidierter MAR/MAV im Jahre 2033 ftillig, die kantonalen
Anpassungen und Lehrpliine sind daher spâtestens ab SJ 2029/30 in Kraft zuietzen. Der
Kanton Freiburg strebt die Umsetzung auf Herbst2027 an.

Kônnen Kunstfiicher (Bildnerisches Gestalten und/oder Musik)
kombiniert werden?

-> Welche Fâcher auf welcher Stufe?

x X

Fachliche Spezialisierung

Eine breite Ausbildung beibehalten oder vermehrt spezialisieren?
V/ieder Typen einftihren oder uneingeschrânkte V/ahl?

X X

Gibt es (mehr) Freifricher? x

Finanzen

Gibt es fiir unterschiedliche Aufgaben von Lehrpersonen
unterschiedliche Entlôhnungen? (B sp. Maturaarbeit)

X x

Schulen

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen den Gymnasien verstârkt
und weiter verbessert werden? Gibt es schulentibergreifende
gemeinsame Zeitstrukturen fiir gemeinsame Angebote?

X (")

Riiumlichkeiten und Ausstattung

Braucht das neuere Lernen andere zusâtzliche Ausstattungen und
Râume?

x
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8. Phasen und Meilensteine

Das ProjektMatu2}27 wird grundsâtzlich und schwerpunktmâssig in zwei groben Zeitphasen
und auf zwei Ebenen realisiert:

Herbst 2023 - Herbst 2026: kantonale Ebene

Herbst 2025 - Sommer 20272 schulische Ebene

Die Arbeitsschwerpunkte unterscheiden sich entsprechend:

Phase I Ûberschulisch zusammengesetzte Arbeitsgruppen konkretisieren Ideen, Konzepte,
Werkzeuge und Vorlagen aller Art - als Dienstleistung an die Schulen, die sich davon
anïegen lassen, und als Erleichterung der Umsetzungsarbeit an den Schulen in Phase IL Im
Projekt wird der Bedarf an Weiterbildung erhoben. Es entsteht ein Know-how, das spâter auf
der schulischen Ebene zur Verfligung steht, aber auch fiir die Arbeit an den kantonalen
Lehrplânen gentû werden kann.

Phase II: Die einzelnen Gymnasien setzen gemâss kantonalem Auftrag Projektelemente um,
die der Erreichung der Entwicklungsziele dienen. Sie kônnen auf die Vorarbeiten der Phase I
zurùckgreifen und werden laufend von gezielten Weiterbildungsangeboten unterstûtzt.
Parallel dazu erfolgt die Arbeit an den Lehrplânen (hier tiberlagem sich kantonale und
schulische Ebene), die sich ebenfalls auf die Erkenntnisse bzw. Ergebnisse aus der
Projektphase I abstûtzt

Die beiden groben Phasen entsprechen den Meilensteinen 2bis 4 in der nachfolgenden
Meilenstein-Planung. Meilenstein 1 ist mit der Mandatierung des Projekts durch das BKAD
zwar effeicht (kursiv), wird aber zwecks Transparenzhier weiter aufgeflihrt. Meilenstein 5
macht den integralen Charakter des Projekts deutlich: Sowohl die Arbeiten auf der kantonalen
als auch auf der einzelschulischen Ebene sind Bestandteile des Projekts, werden aufeinander
bezogen geleistet und auch entsprechend evaluiert.
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bis Sonrnrer 2023cktnranclatI)rolVlcilcrrstcin I: Vorbe rcitun

Aafgaben Bis wann Verantwortlich Bemerkungen

Klarung < Freibur ger P er spektivew
(Ziele Matu2027)

24. Mdrz
2023

Steuergruppe MiT CODESS,
Codicol

Kldrung der strukturellen Fragen:
Vorgaben, Projektfragen oder No-
go's?

24. Marz
2023

Steuergruppe Mit CODESS,
Codicol

B er e ini gt er Entw urf P r oj e hmandat April 2023 Steuergruppe Feedback
CODESS /
Codicol'

Besprechung des Projekts in BKAD 24. April
2023

Steuergruppe SR S. Bonvin-
Sansonnens

Information und Fee db ack
P r oj e kt mandat im B e gl e itfor um

30. Mai
2023

Steuergruppe Begleitforum
(vgl. S. t9)

S c hl u s s e ntw urf P r oj e kt m andat Juni 2023 Steuergruppe evt. Skizze der
Teilprojekte

Info u. Konsultation Schlus s entwurf
bei Schulleitungen

Juni 2023 Steuergruppe ST

B e s c hlus s P r oj ektmandat Juli 2023 BKAD SR S. Bonvin-
Sansonnens

Einsetzung Projektleiter (PL) und
P ub I ikat i o n P r oj e ktmandat

August
2023

Amt 52 Ubliche Info-
prozesse

Sonrnrer bis I lcrbst 2023cktaufb:rLrMe ilcnstcin ?: Prcr

Aufgaben Bis wann Verantwortlich Bemerkungen

Konstituierung von Unterproj ekten
(Mandat, Personal, Zeitplan)

Oktober
2023

PL bereitet vor,
StGrp
entscheidet

Diverse Konsultationen Ende Okt.

2023

PL Forum,
Berufsverbânde

Kickoff-Tagung zu Projekt und
Lehrplanarbeit

8.

November
2023

Amt 52, PL Breite Info,
Referat SBS

Informationen ûber dieZiele und die
Organisation des Proj ekts

November
2023

PL, StGrp plus,
Schuldirektion

Breite Info der
Lehrpersonen,
Schulkommis-
sionen, Eltern-
vereinigungen,
weitere Âmter,



)
Amt fùr Unterricht der Sekundarstufe 2 52
Seite 16 von 21

cll Ilcrbst 2023 bis llcrbst 2025\,.IciIcnstcin 3 : Inhaltlicltc Ltncl strr.rktr.n'cIIc (irLrnclI

Aufgaben Bis wann Verantwortlich. Bemerkungen

Vernehmlassung der
Rahmenlehrplâne (RLP)

15.Dez.
2023

S2 Fachschaften (in
Zusammenhang
mit Tagung vom
8. November)

Notwendige Klârungen vor Beginn
der Lehrplanarbeiten

August
2025

PL / PL-Team Reflexions- und
Konzeptarbeit in
Teilprojekten im
Zentrum

Anpassungen der kantonalen
Rechtsgrundlagen (mit
Vernehmlassung)

August
2025

S2lSR shrt2024

Erstellen der Stundentafel (mit
Vernehmlassung)

August
2025

BKAD

Weiterbildungsangebote 2024-2027 PL / Stcrp Laufende
Aufgabe PL

liine I lerbst 2025 bis Ilerbst 2026Meilenstein 4a: Kautonale I-e

Aufgaben Bis wann Verantwortlich Bemerkungen

Erarbeitung der kantonalen
Lehrplâne

Von Aug.
2025 bis
Iuli2026

CODESS/S2

Validierung der Lehrpliine Herbst
2026

S2 Unter Beizug
von Experlnnen

Weiterbildungsangebote 2025-2021 PL / StGrp Laufende
Aufgabe PL

Meilcnstein 4b: IJmsetzungsarbeiten an clcrr Schulen llerbst 2025 bis ï:ncle 2026

Aufgaben Bis wann Verantwortlich Bemerkungen

Durchftihrung S chulproj ekte Friihjahr
2027

Schuldirektion

Unterstûtzung der Schulen bzw. der
S chulproj ekt-Verantwortlichen

PL laufend

Unterricht von Schûlerinnen und
Schûlem nach neuem Modus

Ab
Sommer
2027

Amt 52

Schuldirektion
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N4cilcnstcirr 5: .;\usu crtu Jl l:r alLratiort l;riilr.]ahr bis Sonrnrcr 20)l

Aufgaben Bis wann Verantwortlich Bemerkungen

Bilanzierung der Projektarbeit i.S
einer Selbstevaluation

Sommer
2027

Steuergruppe /
PL

Offizieller Abschluss des Projekts Sommer
2027

Steuergruppe /
PL

9. Rahmen

9.1 BetroffeneBereiche

Grundsâtzlich sind alle Bereiche und Dimensionen der Schule von diesem Projekt betroffen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass alles in Frage gestellt wird und alles sich veriindert. Vielmehr
ist es so, dass die Arbeit an den Entwicklungszielen inhaltliche, organisatorische oder
personelle Strukturen tangieren und nur dann aussichtsreiche Lôsungen prâsentieren kann,
wenn eben diese Strukturen reflektiert und bei erkanntem Bedarf weiterentwickelt werden.
Der Handlungsbedarf wird priorisiert. Das Projekt ist explizit kein Sparprojekt, sondern dient
dazu, das Bewâhrte und das Herausfordemde abzugleichen.

9.2 Betroffene Regelungen

Das Mittelschulgesetz ist nicht betroffen. Im Zentrum stehen das Reglement ùber die
gymnasiale Ausbildung (GAR) und das Reglement ùber die Maturitcitsprùfungen (MPR):
beide Reglemente sollen angepasst und zu einem einzigen verschmolzen werden.
https://www.fr.chlde/bildung-und-schulen/mittelschulen/amt-fuer-unterricht-der-
sekundarstufe-2-s2/gesetze-verordnungen-und-richtlinien-der-sekundarstufe-2-s2

Das Reglement fi.ir das Lehrpersonal, das der Direktion fiir Bildung und kulturelle
Angelegenheiten untersteht (LPR), wird unabhtingig vom Projekt Matu2027 revidiert, ist aber
auch fi.ir dieses relevant. https://bdlf.fr.ch/applde/texts_ollad4l5.0.1l

Weiter mùssen auch folgende Richtlinien iiberprùft werden: Maturarbeit, 7-weisprachigkeit,
Aufnahme an die Mittelschulen, Sport-Kunstprogramm etc.

9.3 Beteiligte Gremien und Personenkreise

Es ist wichtig, dass die im Projekt lancierten Diskussionen breit abgestûtzt sind:
Grundsâtzlich sind alle Personen, die an einem Collège arbeiten, und alle Schûlerinnen ùnd
Schûler so am Projekt zu beteiligen, dass sie ihren Beitrag zu gûltigen Antworten auf die
Herausforderungen der Zukunft einbringen kônnen.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft iiber den Partizipationsgrad der Beteiligten:
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Bildungs- und Kulturdirektorin (BKAD) X x

CODESS x X x X x

CCSE x

CODICOL x x x X X

Einzelnes Collège X x

Kantonale Fachschaften X X x

Verbânde VFM, VPOD X X x

Plattform Uni-Collèges X

Interface S I -S2 (CDCO-SDK, SEnOF-DOA) x X

Kantonale Prûfungskommission x x

Schulkommissionen X x X x

Didaktiker/innen X

Lehrpersonen X x x x

Schtilerinnen und Schûler X X

Elternrâte an den Schulen x x

BBA X

BEA X

B ildungsinstitutionen x

Rektorat der UniFr X x

10. Ressourcen

10.1 Personelle Ressourcen (intern/extern)

Fiir die folgenden Aufgaben stehen Ressourcen zur Verftigung:

Steuergruppe
externe Proj ektleitung
externe Proj ektberatung
Leiter/innen und Mitglieder von Teilproj ekten
einzelne Personen oder Arbeitsgruppen fi.ir definierte Teilauftrâge

10.2 Finanzielle Ressourcen

Es muss unterschieden werden zwischen den Entwicklungskosten des Projekts und den

Umsetzungskosten auf der Basis der Projektergebnisse:
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- Fiir die Durchfùhrung des Projehs stehen Ressourcen zur Verftigung.
- Ftir die Umsetzung von Ergebnissen des Projefrls stehen grundsâtzlich die Ressourcen

im heutigen Umfang zur Verfi.igung, es werden also keine Ressourcen reduziert.

Es kann sein, dass entlang von als notwendig erkannten Neuerungen Ressourcen entweder
neu zugeteilt oder ftir erkannte zusâtzliche Aufgaben neu beantragt werden mûssen. Die Frage
der Ressourcen fiir die Umsetzung wird mit der Entwicklung des Projekts geklÈirt. Die
Projektanlage ist derart, dass eine vorgângige Beantwortung der Ressourcenfrage weder
môglich noch sinnvoll ist.

11. Organisation

Das Projekt ist einfach organisiert: Eine Steuergruppe steuert strategisch, eine Projektleitung
mit einem verantwortlichen Projehleiter leitet das Projekt operativ.

Die Vorsteherin der BKAD erteilt das ProjektmandTt. Das Amt 52 setzt die Steuergruppe ein,
vermittelt zwischen BKAD und Projekt und sorgt ft.ir die nôtigen Ressourcen. Der
Amtsvorsteher leitetdie Steuergruppe. Diese setzt den Rahmen fiir das Projekt und legt, auf
der Basis der Berichte des Projektleiters, Rechenschaft ab i.iber Prozess und Ergebnisse des
Projekts. Der Projektleiter organisiert setzt Teilprojekte ein, beauftragt und begleitet sie (die
im Organigramm bezeichneten TP sind nur exemplarisch).

Steuergruppe

François Piccand, Amtsvorsteher 52, Leiter; Ursula Reidy Aebischer, stv. Amtsvorsteherii.r
52; Piene Marti, Recteur; Gisela Bissig Fasel, Prâsidentin/Vertretung CODESS (ab Juli
2023); Matthias Wider, emeritierter Rektor, Projektleiter (mit beratender Stimme);

Steuergruppe plus

Steuergruppe und Projektleitungs-Team, co-geleitet; bei Bedarf zusâtzlich erweitert um die
Mitglieder der CODESS

Projektleiter
Matthias Wider

Projektleitung bzrv. Projektleitungs-Team
Projektleiter und alle Leiter/innen der Teilprojekte

Projektleiter

Begleitforum

Steuergruppe

externer
Berater

PL-TeamSekreta riat

TP ]-

Tra ns

TP2

Tra ns-
versalitât 2

TP3

Zwei-
sprach igkeit

TP4

Leh rpla n
a rbeit
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Weiter-
bildu ng
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NNversalitât 1"
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Teilprojekte
Arbeitsgruppen à 4-6 Lehrpersonen, geleitet von einem Mitglied der Codicol, mandatiert
durch den Projektleiter; der Projektleiter kann auch Einzelauftrrige vergeben, welche die
Arbeit in den Teilprojekten vorbereiten, unterstitzen, entlasten

Sekretariat
Der Projektleiter hat Zugriff auf administrativen Support, im Sekretariat des Collège St.

Michel oder des Amts 52.

Begleitforum

Fachlich und politisch relevante Akteure gemâss Tabelle Pkt. 9.3; trifft sich zur Begutachtung
und Kommentierung von Zwischenergebnissen

Beratung

Beat Bucher, www.ratundtext.ch ,Luzem; berât und unterstûtzt die Steuergruppe und den
Projektleiter

12. Kommunikation

Durch die Zusammensetzung der Steuergruppe ist gewiihrleistet, dass die Kommunikationen
in alle Richtungen fliessen kônnen. Der Projektleiter stellt sicher, dass umfassend und zeitnah
iiber den Fortschritt und die (Zwischen-)Ergebnisse des Projekts berichtet wird.

Als Formate der Kommunikationsarbeit, fiir Austausch und Information gleicherrnassen,

dienen regelmâssige Sitzungen, Tagungen und ein schriftlicher Newsletter. Die regelmâssige

Berichterstattung ûber die Projektfortschritte und -erkenntnisse in Form eines Newsletters der
P r oj ektl e it ung hat sich bereits in frûheren Reformprozes sen bewiihrt.

13. Ghancen und Risiken

Erfolgsbedingungen

- Leistbarkeit
- Personelle Kontinuitat der Projektgremien bei gleichzeitiger Durchlâssigkeit fiir neue

Personen bzw. Offenheit ffir neue Ideen
- Neuerungen thematisieren durch Anbindung an den Schulalltag und seine

Fragestellungen (induktive Vorgehensweise)
- Periodische Rûckbindung an Schulen und Politik (Kommunikation zwecks

Mitsteuerung der Projektakzente und -aktivitâten)
- Konzentration auf das Notwendige (bei der Auswahl der Themen ebenso wie beim

Diskutieren dariiber)
- Transparente und gute Kommunikation ûber Fortschritte im Projekt

Vorbeugemassnahmen

- Transparente Zeitplanung, fixe Zeitfenster fiir die Projektarbeit
- Regelmâssiger Einbezug namentlich von CODESS und Codicol

1 4. Qualitâtssicherung

Evaluation der Zielerreichung :

- Nutzung der externen Prozessbegleitung und Resonanz
- Inteme Evaluation nach Abschluss einer Projektphase (vgl. Zeitplan)

Abschliessende Auswertung der Projektarbeit
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Abkûrzungen

BBA

BEA

BKAD

CCSE

CODESS

CODICOL

DOA

EDK

Amt fiir Berufsbildung

Amt ftir Berufsberatung und Erwachsenenbildung

Direktion ftir Bildung und kulturelle Angelegenheiten

Konferenz der Vorsteherinnen und Vorstehei der
Unterrichtsâimter Freibuig

Konferenz der Mittelschuldirektoren bzw. -direktorinnen
Freiburg

Konferenz der Mittelschuldirektionen - Freiburg

Amt fiir deutschsprachigen obli gatori schen Unterricht

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -
direktoren

Ergiinzungsfach

Reglement ûber die gymnasiale Ausbildung

Reglement fiir das Lehrpersonal

Maturitâtsanerkennungsre glement

Maturitâts-Anerkennung sverordnung

Reglement tiber die Maturitâtspri.ifungen

Gesetz iiber den Mittelschulunterricht

Projektleitung

Schuldirektorenkonferenz der Orientierungsschulen

Amt ftir franzôsi schsprachi gen obli gatori schen Unterricht

Schwerpunktfach

Schuljahr

Schulleitung

Staatsrat

Steuergruppe

Verein Freiburger Mittelschullehrpersonen

Schweizerischer Verband des Personals ôffentlicher Dienste

EF

GAR

LPR

MAR

MAV

MPR

MSG

PL

SDK

SEnOF

SF

SJ

SL

SR

StGrp

VFM

VPOD


