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Zusammenfassung

Die nachfolgende Unterrichtseinheit beschreibt eine M�glichkeit der Integration von 

berufsorientierenden Ma�nahmen in den Unterricht. Im Rahmen der achtst�ndigen Einheit

informieren sich die Sch�lerinnen und Sch�ler in Kleingruppen zun�chst selbst�ndig �ber 

verschiedene Ausbildungsberufe in der Energiebranche. Anschlie�end werden eigene 

Pr�sentationen erstellt, die z. B. im Rahmen eines �ffentlichen Pr�sentationstages 

vorgestellt werden k�nnen. F�r die Erstellung der Pr�sentationen werden den 

Sch�lerinnen und Sch�lern vielf�ltige Informationsmaterialien zur Verf�gung gestellt: Dazu 

geh�ren neben Textmaterialien und der CD-Rom „Duale Ausbildung im Bereich 

erneuerbare Energien“1 des Bundesministeriums f�r Bildung und Forschung (BMBF) auch 

Internetlinks f�r die Unterst�tzung einer weiteren eigenst�ndigen Recherche. Sofern die 

M�glichkeit einer Kooperation mit Unternehmen oder einer Universit�t besteht, k�nnen 

auch Auszubildende in den entsprechenden Berufen von den Sch�lerinnen und Sch�lern 

befragt werden. Die letzten beiden Stunden der Unterrichtseinheit dienen einem 

„Probelauf“ der erstellten Pr�sentationen. Hier besteht die M�glichkeit eines Feedbacks 

durch Mitsch�ler, Lehrer und ggf. Kooperationspartner. 

Die folgenden Materialien beinhalten eine �bersicht �ber den Verlauf der 

Unterrichtseinheit sowie einen �berblick �ber die Ausbildungsberufe und 

Pr�sentationsformen. Im zweiten Teil werden exemplarisch die Informationsmaterialien f�r 

die Gruppe „Chemielaborant“2 sowie die Ergebnisse der Gruppenarbeit vorgestellt. Die 

Materialien f�r die weiteren Ausbildungsberufe der Unterrichtseinheit sowie die 

dazugeh�rigen Sch�lerergebnisse k�nnen auf Nachfrage bei der Zweitautorin angefordert 

werden (kerstin.haucke@uni-oldenburg.de). 

Weitere Informationen zu den Unterrichtsmaterialien

Haucke, K.; Parchmann, I. (2011): Energie im Kontext – Eine Grundlage zur Vernetzung 

von Schule, Gesellschaft und Berufsorientierung. In: Naturwissenschaften im Unterricht 

Chemie, 22, Nr. 121, S. 16 – 21. 

1 Die CD-Rom kann im Internet unter: http://www.bmbf.de/publikationen/ kostenlos bestellt werden. 

2 Aus Gr�nden der besseren Lesbarkeit werden im weiteren Verlauf nur die m�nnlichen
Berufsbezeichnungen verwendet. 
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Teil 1: Verlauf der Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit ist f�r acht Schulstunden konzipiert. Zum einen soll den 

Sch�lerinnen und Sch�lern ausreichend Zeit gegeben werden, um sich in die jeweiligen 

Berufe einzuarbeiten und zum anderen soll die Unterrichtseinheit nicht zu lang werden, 

damit sie auch im normalen Schulalltag eingesetzt werden kann. Die Planung der 

Unterrichtseinheit orientiert sich an dem Schema von Becker-Mrotzek.

Tab. 1: Grobverlauf der Unterrichtseinheit

Stunde Handlungen

1

- Begr��ung und Vorstellung
- Einf�hrung in das Thema 
- Einteilung der Gruppen
- Lesen der Arbeitsauftr�ge
- Erarbeitung der Literatur

2 - Erarbeiten der Literatur
- Erste Ideen zu den Pr�sentationen

3 - Erarbeiten der Literatur
- Erarbeiten der Pr�sentationsformen

4 - 6 - Erarbeiten der Pr�sentationsformen

7

- Pr�sentationen und Feedback
* PowerPoint
* Film
* Rollenspiel
* Modell

8

- Pr�sentationen und Feedback
* Plakat
* Brettspiel

- Fragebogen

Als Einstieg in die Unterrichtseinheit dienen Folien, die den Sch�lerinnen und Sch�lern 

zeigen, wie viele unterschiedliche Branchen es gibt, die im Bereich der erneuerbaren 

Energien arbeiten und wie die Berufe, die sie in der Unterrichtseinheit erarbeiten sollen, 

ausgew�hlt wurden. Danach erfolgt die Einteilung der Gruppen. Die Ausbildungsberufe 

und die Pr�sentationsformen sind nicht beliebig kombiniert, sondern durch verschiedene 

Voraussetzungen beeinflusst worden. 

Dem Industriekaufmann wird die PowerPoint Pr�sentation zugeordnet, da 

Industriekaufm�nner im Berufsleben viel mit dem Computer arbeiten und auch unter 

Umst�nden PowerPoint Pr�sentationen vorbereiten m�ssen. Der Beruf des 

Industriemechanikers wird mit der Pr�sentationsform des Rollenspiels kombiniert. Dieses 
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liegt daran, dass der Industriemechaniker als Handwerker viele typische T�tigkeiten 

durchf�hrt, die sich gut schauspielerisch darstellen lassen. Dem Beruf des Mechatronikers 

wird die Pr�sentation mit einem Modell zugeteilt. Der Mechatroniker weist beim Aufbau 

von Windkraftanlagen viele T�tigkeitsfelder auf, welche am Modell der Windkraftanlage 

dargestellt werden k�nnen. So bauen zum Beispiel einige Mechatroniker in der Ausbildung 

in ihren Berufsklassen Modelle von Windkraftanlagen. Dem Beruf des Elektronikers f�r 

Betriebstechnik wird das Brettspiel zugeordnet, da von der EWE Fotos bereitgestellt 

wurden, die den Ausbildungsrahmen und die Ausbildungsverordnung anschaulicher 

gestalten. Da diese Materialien die wichtigsten Informationsquellen f�r die Gestaltung des 

Brettspiels darstellen, werden dieser Beruf und diese Pr�sentationsform zusammengef�gt. 

Dem Beruf des Technischen Zeichners wird die Plakatpr�sentation zugeteilt. Fr�her haben 

Technische Zeichner viel mit Papier gearbeitet und dort ihre Zeichnungen angefertigt. 

Mittlerweile arbeiten sie jedoch mehr am Computer. Dennoch m�ssen Technische 

Zeichner immer noch kreativ sein und ein Gef�hl f�r Formen haben, sodass sich die 

Plakatpr�sentation bei diesem Beruf anbietet. Der Beruf des Chemielaboranten wird mit 

der Filmpr�sentation kombiniert, da sich eine Chemielaborantin der Universit�t Oldenburg 

freiwillig zur Verf�gung gestellt hat, sich interviewen und filmen zu lassen. 

Die Sch�lerinnen und Sch�ler werden somit in folgende sechs Gruppen eingeteilt (s. 

Tabelle 2). Jede Gruppe muss sich einen Ausbildungsberuf aussuchen, den sie erarbeiten 

und mit der vorgegebenen Pr�sentationsform darstellen will. 

Tab. 2: Einteilung der Gruppen

Gruppe Ausbildungsberuf Pr�sentationsform

1 Industriekaufmann Pr�sentation mit PowerPoint

2 Industriemechaniker Pr�sentation mit einem 
Rollenspiel

3 Mechatroniker Pr�sentation mit einem Modell

4 Elektroniker f�r Betriebstechnik Pr�sentation mit einem Brettspiel

5 Technischer Zeichner (Fachrichtung 
Maschinen und Anlagetechnik) Plakatpr�sentation

6 Chemielaborant Filmpr�sentation

Nach der Einteilung der Gruppen beginnen die Sch�lerinnen und Sch�ler mit der Sichtung 

der Materialien. Insgesamt haben die Sch�ler etwas mehr als f�nf Schulstunden Zeit, um 

die Materialien zu erarbeiten und die Pr�sentationen zu gestalten. Im Anschluss daran soll 

die Pr�sentation der Gruppenergebnisse stattfinden. Hierbei soll jede Gruppe von den 

anderen Gruppen und von den Lehrkr�ften ein kurzes Feedback bekommen. Zum Schluss 



Ausbildungsberufe in der Energiebranche Eva-Maria Vo�mann und Kerstin Haucke
Beispiel Chemielaborant/-in

Seite 5 von 34 www.energiebildung.uni-oldenburg.de

der achten Stunde wird dann ein Fragebogen ausgegeben, der zur Evaluation der 

Unterrichtseinheit und der Pr�sentationsformen dient.
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Teil 2: Exemplarische Materialien f�r die Gruppe „Chemielaborant“ 

a) Arbeitsauftr�ge und Anleitungen 
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b) Informationsmaterialien 

Ausbildungsverordnung und Ausbildungsrahmenplan
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Quelle:
Bundesinstitut f�r Berufsbildung (2009): Ausbildungsordnung. 
URL: http://www2.bibb.de/tools/aab/ao/210809.pdf. 
Zugriff am 07.12.2009.
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Lexikon zur Ausbildungsverordnung und zum Ausbildungrahmenplan 

Addition (3) Reaktionstyp

An die Molek�le eines Ausgangsstoffes mit mindestens einer 

Mehrfachbindung werden Atome oder Molek�le angelagert.

Chromatographie (3) Mit chromatographischen Verfahren lassen sich Stoffgemische 

trennen und ihre Bestandteile identifizieren.

Cyclisierung Reaktionstyp

Unter einer Cyclicierung versteht man die Bildung einer 

ringf�rmigen Verbindung. Diese Reaktion kann innerhalb einer 

einzigen Verbindung ablaufen oder eine Reaktion aus mehreren 

offenkettigen Verbindungen sein.

Eliminierung (3) Reaktionstyp

Unter einer Eliminierung versteht man die Abspaltung von zwei 

Atomen oder Atomgruppen von einem Molek�l unter Bildung einer 

Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung

Ergonomie (1) Es ist ein Teilgebiet der Arbeitswissenschaft. Es besch�ftigt sich mit 

der Anpassung der Arbeit an die Eigenschaften des menschlichen 

Organismus. Mit Hilfe der Ergonomie sollen technische Prozesse 

aufgrund von Messungen (der oft einseitigen Beanspruchung) und 

Erkenntnissen der Arbeitsmedizin, -physiologie und -psychologie 

sowie hinsichtlich humanit�re wie auch �konomische Ziele optimal 

gestaltet werden. Die k�rpergerechten Konstruktionen und 

Anordnungen von Arbeitsmitteln (z.B. Werkzeug, B�rom�bel) sowie 

die Gestaltung von Arbeitsabl�ufen und Umwelteinfl�ssen zur 

Begrenzung von physiologischen und psychologischen 

Gef�hrdungen dienen einerseits der Gesundheit des Arbeitenden, 

andererseits der Entfaltung der Leistungsf�higkeit und der 

dauerhaften Erhaltung der Leistungsbereitschaft.

Fotometrie (2) Analyseverfahren

Mit Fotometrie oder Photometrie (zu altgr. φωσ „Licht“ sowie 

„messen“) werden Messverfahren im Wellenl�ngenbereich des 

sichtbaren Lichtes bezeichnet.
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Gravimetrie (2) Analyseverfahren

Die Gravimetrie ist ein quantitatives Analyseverfahren, bei dem die 

Messung von Stoffmengen auf der Bestimmung der Massen 

(Auswaage) beruht.

Ma�analyse (6) Die Ma�analyse ist ein in der analytischen Chemie angewendetes 

Verfahren zur quantitativen Bestimmung eines in einer L�sung 

gel�sten Stoffs. Dazu ben�tigt man eine zweite L�sung bekannten 

Gehalts, die eine mit dem zu bestimmenden Stoff reagierende 

Verbindung enth�lt. Von dieser L�sung l�sst man aus einer B�rette 

(Messr�hre) so viel zu der L�sung des zu bestimmenden Stoffs 

zuflie�en, bis der Endpunkt der Reaktion erreicht ist; dieser kann 

z. B. mit Hilfe von Indikatoren erkannt werden. Aus dem 

verbrauchten Volumen kann aufgrund der Reaktionsgleichung die 

Menge des zu bestimmenden Stoffs berechnet werden.

Polymerisation (3) Reaktionstyp

Die Polymerisation ist eine Additionsreaktion, bei der jeweils viele 

gleiche Molek�le mit Mehrfachbindung unter Bildung eines 

Makromolek�ls zusammentreten.

Pr�parative 

Chemie (6)
Zweig der Chemie, der sich mit Herstellung und Reinigung von 

Substanzen im Labor befasst.

Reaktionskinetik (4) Die Thermodynamik untersucht station�re Zust�nde, in denen sich 

chemische Reaktionen im Gleichgewicht befinden. Sie interessiert 

sich nicht f�r Art, Weg und Zeitraum des Zustandswechsels, 

sondern nur f�r die Differenz der Zustandsfunktionen vor und nach 

der �nderung. Das betrifft neben energetischen auch die stofflichen 

Ver�nderungen.

Die Reaktionskinetik untersucht den zeitlichen Ablauf der 

�nderungen dieser Zust�nde durch chemische Reaktionen.

Spektrometer (2) Ein Spektrometer ist ein Ger�t zur Darstellung eines Spektrums. 

Ein Spektrum ist die Intensit�t als Funktion der Wellenl�nge, der 

Frequenz, der Energie oder – im Falle von Elementarteilchen, 

Atomen oder Ionen – der Masse.
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Ein einfaches optisches Spektrometer hat nur wenige Bestandteile: 

 die zu untersuchende Lichtquelle Q 

 eine Linse L1 zum Strahlungseintritt (sie parallelisiert das 

Licht) 

 ein lichtbrechendes Prisma oder -beugendes Gitter B, um 

die zu analysierende Strahlung abzulenken 

 eine zweite Linse L2 am Strahlaustritt (sie bildet das 

Lichtb�ndel auf den Ausgang ab) 

 einen Schirm bzw. eine Fl�che S, auf der das Spektrum 

mittels der Linsen abgebildet, betrachtet und vermessen 

werden kann. Dies kann auch ein punktf�rmiger bewegter 

Empf�nger oder eine Empf�ngerzeile sein 

Spektroskopie (6) Untersuchung der von Gasen, Fl�ssigkeiten und festen K�rpern 

ausgesandten Spektren.

Substitution (3) Reaktionstyp

Ein Atom oder eine Atomgruppe im Molek�l des Ausgangstoffes 

wird durch ein andres Atom oder eine andere Atomgruppe ersetzt.

Thermodynamik (3) Gegenstand der chemischen Thermodynamik ist die 

Untersuchung der bei chemischen Reaktionen auftretenden 

Energieumwandlungen. Erkenntnisse der chemischen 

Thermodynamik erm�glichen Voraus-sagen, ob eine bestimmte 

chemische Reaktion ablaufen kann. 

Titration (3) Die Titration ist eine Methode der quantitativen Analyse. Eine 

L�sung mit bekannter Konzentration wird zu einer Probel�sung mit 

unbekannter Konzentration gegeben, bis die Konzentrationen 

ausgeglichen sind. �ber st�chiometrische Umrechnungen k�nnen 

dann Stoffmenge oder Konzentration des gesuchten Stoffes 

berechnet werden.

Umlagerung (2) Reaktionstyp

Als Umlagerung bezeichnet man eine chemische Reaktion, bei der 

durch die Neugruppierung der Atome eines meist organischen 

Molek�ls eine neue chemische Verbindung entsteht. Bei 
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Umlagerungsreaktionen in der organischen Chemie findet immer 

eine C-C-Bindungsspaltung und -bildung statt.

Volumetrie (5) Bei der Volumetrie erfolgt die Konzentrations- oder Stoffmengen-

bestimmung, wie schon der Namen sagt, durch die Messung eines 

Volumens. Die wichtigsten Analyseverfahren der Volumetrie sind 

die Titrationen.

Quellen:

1. Brockhaus Enzyklop�die - Sechster Band DS – EW: 19. Auflage, F.A. Brockhaus
GmbH, Mannheim 1988.

2. Chemie.de: URL: http://www.chemie.de/lexikon/d/. Zugriff am 04.01.2010.

3. Demuth, Reinhard; Parchmann, Ilka & Ralle, Bernd: Chemie im Kontext, Cornelsen 
Verlag, Berlin 2006.

4. Prof. Blumes: Was ist Reaktionskinetik. URL: http://www.chemieunterricht.de/ 
dc2/rk/rk-wasist.htm. Zugriff am 04.01.2010.

5. TU-Dresden: URL: http://www.chm.tu-dresden.de/oc/med/WS06_07/v3.pdf. Zugriff 
am 07.01.2010.

6. Wissen.de: URL: http://www.wissen.de. Zugriff am 04.01.2010.
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Ausbildungsprofil 
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Quelle:

Bundesinstitut f�r Berufsbildung (2007): Ausbildungsprofil – Chemielaborant/ 

Chemielaborantin. 

URL: http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_1774.htm. Zugriff am 08.12.2009.
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Eine Auszubildende berichtet

Quelle:

Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (CD): Duale Ausbildung im Bereich 

erneuerbarer Energien. 

Bestellt am 26.10.2009 unter: http://www.bmbf.de/publikationen/2673.php. 
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c) Ergebnisse 
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