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>> 0. Zielstellung – Methodik – Datenbasis 

die erfahrungen der Stadt Mülheim an der ruhr im zusammenhang mit der Übernahme der aufgaben als Options-
kommune für die grundsicherung für arbeitsuchende (Sgb ii) seit 2005 ließen schon früh die notwendigkeit einer 
präventiven, rechtkreisübergreifenden kommunalen Strategie für den Übergang Jugendlicher von der Schule in den 
beruf erkennen. die 2007 dazu eingerichtete kommunale koordinierung des regionalen Übergangsmanagements 
Schule – beruf verfolgte deshalb das ziel, ein strategisches konzept zur strukturellen Verbesserung der kooperation 
der regionalen akteure im Übergang Schule – beruf umzusetzen: das vorhandene netzwerk in Mülheim an der ruhr 
sollte unterstützt und effizienter gestaltet, kooperationen und abstimmungsprozesse qualitativ weiterentwickelt wer-
den, um ein regionales beratungs- und begleitungssystem mit zusammenhängenden förderwegen zu etablieren. die 
vielfältigen kommunalen Übergangsangebote für Schülerinnen und Schüler sollten (auch nach außen) transparent 
gemacht werden, um unklarheiten und doppelstrukturen zu beseitigen und zukünftig zu vermeiden.1 grundlage für 
die Steuerung sollten valide daten sein – diese werden seit dem Schuljahr 2006/2007 durch die kommunale ko-
ordinierung – erhoben, ausgewertet und im sogenannten Übergangsreport für die beteiligten akteure veröffentlicht. 

das neue Übergangssystem Schule – beruf in nrw verfolgt auf landesebene nun einen ähnlichen präventiven 
ansatz:2 Über die flächendeckende einführung eines systematischen, begleiteten prozesses der berufs- und Studien-
orientierung auf der grundlage verbindlicher Standardelemente soll erreicht werden, dass keine Schülerin und kein 
Schüler der allgemeinbildenden Schulen ohne anschluss die Schule verlässt. das Übergangssystem für Jugendliche 
mit nicht ausreichend ausgeprägter berufseignung oder ausbildungsreife, für lernbeeinträchtigte, sozial oder markt-
benachteiligte Jugendliche sowie rehabilitanten soll systematisiert, die duale ausbildung gestärkt werden. die Stadt 
Mülheim an der ruhr hat als eine der sieben referenzkommunen nun eine besondere Verantwortung übernommen.3 

hinsichtlich der aufgaben, die das konzept des neuen Übergangssystems den kommunalen koordinierungen zu-
weist, kann man in Mülheim an der ruhr auf der bisher geleisteten arbeit aufbauen. hier soll der Übergangsreport 
unterstützen, transparenz zu schaffen, einen abgleich der nachfrage nach ausbildungs- und Studienplätzen sowie 
der angebote des Übergangssystems zu ermöglichen, und eine datengrundlage für das Monitoring der umsetzungs-
fortschritte zu liefern.

erhoben wird der Verbleib der Mülheimer Schülerinnen und Schüler nach beendigung einer allgemeinbildenden 
Schule bzw. eines bildungsgangs am berufskolleg sowie daten zu unentschuldigten fehlzeiten. die Methodik der 
datenerhebung wurde seitdem grundsätzlich nicht geändert: Sowohl die Übergangsdaten als auch die daten zu 
unentschuldigten fehlzeiten beruhen auf einer befragung der klassenlehrerinnen und -lehrer. erfasst werden die 
Übergänge der neunten und zehnten Jahrgangsstufe sämtlicher Mülheimer allgemeinbildenden Schulen und der 
bildungsgänge der berufskollegs4, sowie die anzahl unentschuldigter fehlzeiten der Jahrgangsstufen fünf bis zehn 
der allgemeinbildenden Schulen5. 

1 Vgl. internetauftritt der Stadt Mülheim an der ruhr zum projekt „regionales Übergangsmanagement in Mülheim/ruhr“:  

http://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action =auswahl&fuid=6d7f7c840eeeebb6600bacb0d12ff4ab (zugriff 20.11.2012).

2 Vgl. neues Übergangssystem Schule – beruf in nrw. zusammenstellung der instrumente und angebote (arbeitspapier/Stand: 31.1.2012).

3 Vgl. internetauftritt der Stadt Mülheim an der ruhr zum „neuen Übergangssystem Schule – beruf“:  

http://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=aeb87c6862ba05616ecfddf9aa511f39  

sowie http://www.stadt-mh.de/cms/index.php ?action =auswahl&fuid=a7012641c301faee027edb2735d 823fb (zugriff: 20.11.2012).

4 nicht in die erhebung eingeschlossen sind die klassen der freien waldorfschule sowie an den berufskollegs die unterstufen der vollzeitschulischen ausbildungsgänge,  

der fachoberschule und die fachklassen des dualen Systems der berufsausbildung.

5 da der anteil der Schülerinnen und Schüler der fünf gymnasien, die entschuldigt im unterricht gefehlt haben, im Vorjahr nur bei 5 % lag,  

wurde in diesem Schuljahr auf eine abfrage verzichtet.
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die fragebögen für die diesjährige befragung wurden am 20.06.2011 über die Schulleitungen an die entspre-
chenden klassenlehrerinnen und klassenlehrer versendet. die rückgabefrist wurde auf vier wochen festgesetzt. wie 
bereits in den Vorjahren basieren damit die angaben auf dem kenntnisstand des voraussichtlichen Verbleibs der 
Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien sowie auf der anzahl der unentschuldigten fehlzeiten zum zeit-
punkt der zeugniskonferenzen. Veränderungen hinsichtlich des Übergangs, die sich für die Schülerinnen und Schüler 
ggf. im lauf der Sommerferien ergaben, können in diesem Übergangsreport somit nicht abgebildet werden.

in die auswertung der Übergangsdaten konnten daten zu 128 klassen aus 17 Schulen einbezogen werden. ein 
gymnasium gab keine rückmeldung, zum teil konnten zudem fragebögen aufgrund fehlerhafter angaben in der 
auswertung nicht berücksichtigt werden. die fehlzeiten konnten für 230 klassen aus zwölf Schulen ausgewertet 
werden. auch hier wurden einige fragebögen aufgrund fehlerhafter angaben nicht einbezogen.

>> 1. einleitung

Seit wenigen Jahren werden bundesweit umfangreiche datenerhebungen durchgeführt, um die empirischen dimensi-
onen der Übergangsproblematik von der Schule in den beruf genauer zu erfassen.6 die prekäre lage Jugendlicher mit 
Migrationshintergrund ist damit weitgehend bekannt und hinreichend durch Studien belegt, wenn auch die ursachen 
nicht vollständig geklärt sind. die Stadt Mülheim an der ruhr legt erstmalig einen Übergangsreport mit dem Schwer-
punkt Jugendliche mit Migrationshintergrund7 vor, der den blick auf benachteiligungen und Verdrängungseffekte, aber 
auch besondere erfolge im Übergang Schule – beruf unter den spezifischen bedingungen in Mülheim an der ruhr wirft. 
dies bildet eine wichtige grundlage dafür, die Situation vor Ort genau zu untersuchen und gezielte Maßnahmen zu 
ergreifen, die Übergänge mit besonderem augenmerk auf junge Migrantinnen und Migranten in Mülheim an der ruhr 
erfolgreicher zu gestalten. 

im folgenden werden die Mülheimer Übergangsdaten und daten über unentschuldigte fehlzeiten für 2011 dargestellt 
und in bezug zu entsprechenden bundesdaten gesetzt. kapitel 1 beschäftigt sich mit der Verteilung der Mülheimer 
Schulabsolventinnen und -absolventen auf die unterschiedlichen allgemeinbildenden Schulformen als ausgangssi-
tuation für die einmündung in die arbeitswelt. kapitel 2 widmet sich den Übergängen nach der allgemeinbilden-
den Schule insgesamt, differenziert nach anschlussperspektiven. kapitel 3 untersucht die Verbleibe der Schülerinnen 
und Schüler differenziert nach zuvor besuchter Schulform. kapitel 4 behandelt den Verbleib der absolventinnen und  
-absolventen der berufskollegs insgesamt und differenziert nach zuvor besuchtem bildungsgang. kapitel 5 geht auf die 
unentschuldigten fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe i der allgemeinbildenden Schulen ein. 

6 besonders zu erwähnen sind hier die bibb-Übergangsstudie (http://www.bibb.de/de/wlk16029.htm) und das dJi-Übergangspanel  

(http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=276).

7 diese sind hier definiert als alle Schülerinnen und Schüler mit mindestens einem im ausland geborenen elternteil.  

die begriffe Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie Migrantinnen und Migranten werden in diesem report synonym verwendet.
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Veranschaulicht werden die Übergangsdaten über kreisdiagramme und/oder tabellen. während die kreisdiagramme 
die voraussichtlichen anschlüsse der Schülerinnen und Schüler im Überblick aufzeigen, bilden die tabellen die Über-
gänge unterschieden nach Migrationshintergrund und geschlecht ab und ermöglichen eine differenzierte Sicht auf die 
performance unterschiedlicher gruppen von Jugendlichen.

>> 2. Die schulische Qualifikation als ausgangsbedingung im Übergang in den beruf  
 – wer besucht welche schule?

die Schulabschlüsse und Schulnoten der Jugendlichen stellen die individuellen Qualifikationen und damit die aus-
gangsbedingungen beim Übergang in eine berufsausbildung dar. die erfolgschancen im Übergang Schule – beruf 
hängen deutlich von der schulischen Qualifikation und damit in erster linie von der Schulform ab, die eine Schülerin 
oder ein Schüler besucht. bundesweit bleiben die Schulabschlüsse der Jugendlichen mit Migrationshintergrund hinter 
denen ohne Migrationshintergrund zurück, wie folgende tabelle zeigt:

Schulabschluss insges. weibl. männl.
mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

insges. weibl. männl. insges. weibl. männl.

Ohne Schulabschluss / 
förderschulabschluss*

9,2 % 8,6 % 9,7 % 15,6 % 16,5 % 14,8 % 7,3 % 6,2 % 8,2 %

hauptschulabschluss 32,6 % 26,6 % 38,1 % 39 % 30,3 % 47,6 % 30,7 % 25,5 % 35,5 %

fachoberschulreife 40,1 % 42,7 % 37,8 % 33,3 % 39,1 % 27,6 % 42,1 % 43,8 % 40,6 %

fachhochschulreife / 
abitur

18,1 % 22,1 % 14,4 % 12,1 % 14,1 % 10 % 19,8 % 24,5 % 15,6 %

Insgesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

tabelle 1: Schulabschlüsse der Jugendlichen bei Verlassen des allgemeinbildenden Schulsystems

Quelle: beicht, ursula/granato, Mona (2010), S. 5.

der anteil derer, die ohne Schulabschluss bzw. mit förderschulabschluss8 und mit hauptschulabschluss (hSa) die 
Schule verlassen ist bei Migrantinnen und Migranten überdurchschnittlich hoch. der anteil derer, die mit der facho-
berschulreife (fOr) die Schule verlassen, liegt bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei 33,3 % gegenüber 
42,1 % ohne Migrationshintergrund. Ähnlich verhält es sich mit dem (fach-)abitur, das nur 12,1 % der Migrantin-
nen und Migranten erreichen, gegenüber 19,8 % der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. die unterschiede 
zeigen sich besonders bei gleicher schulischer benotung (bibb 2011, S. 102). dabei kann festgehalten werden:

8 alle förderschulen (außer jene mit förderschwerpunkten lernen oder geistige entwicklung) führen grundsätzlich zu den gleichen abschlüssen wie die anderen 

allgemeinbildenden Schulen. die Schule mit förderschwerpunkt lernen führt zum „abschluss des bildungsgangs im förderschwerpunkt lernen“ – hier definiert als 

förderschulabschluss; es kann dort aber auch ein dem hauptschulabschluss nach klasse 9 gleichwertiger abschluss erworben werden. Vgl. http://www.it.nrw.de/

statistik/d/daten/ textdateien/r513text_schul8.html (zugriff: 5.12.2012).
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•  wenn maximal ein hSa mit schlechten noten vorliegt, fallen die chancen der aufnahme einer berufsausbildung 
geringer aus. 

• günstig für den beginn einer berufsausbildung wirkt sich ein fOr mit guten noten aus. 
• Junge frauen sind im allgemeinbildenden Schulsystem inzwischen erfolgreicher als junge Männer. 

ein blick auf die Verteilung der Mülheimer absolventinnen und absolventen mit Migrationshintergrund auf alle 
absolventinnen und absolventen9 ergibt folgendes bild:

10. Jgst.
Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

förderschulen 41 3,8 % 14 34,1 % 27 65,9 %

hauptschulen 181 16,8 % 90 49,7 % 91 50,3 %

realschulen 207 19,2 % 51 24,6 % 156 75,4 %

gesamtschulen 259 24,1 % 86 33,2 % 173 66,8 %

gymnasien 388 36,1 % 51 13,1 % 337 86,9 %

Alle Schulformen 1.076 100 % 292 27,1 % 784 72,9 %

tabelle 2: absolventinnen und absolventen der 10. Jahrgangsstufen der förder-, haupt-, real- und gesamtschulen und gymnasien der Stadt Mülheim an der ruhr, 
differenziert nach Migrationshintergrund

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 

der anteil der Migrantinnen und Migranten an den absolventinnen und absolventen beträgt gut ein Viertel. am 
höchsten ist er unter denen der hauptschulen mit 49,7 %. der anteil an Migrantinnen und Migranten liegt bei denen 
der realschulen mit 24,6 % knapp unter dem durchschnitt und fällt bei den absolventinnen und absolventen der 
gymnasien mit 13,1 % weit unterdurchschnittlich aus.

lässt man die förderschulen, die sich an bestimmte zielgruppen wenden, sowie die gesamtschulen, an denen alle Schul-
abschlüsse erworben werden können, außer acht, sinkt also – wie tabelle 1 verdeutlicht – der anteil der Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund mit steigendem erreichbaren bildungsniveau. bei den Schülerinnen und Schülern 
ohne Migrationshintergrund verhält es sich konträr (hauptschulen 50,3 %, realschulen 75,4 %, gymnasien 86,9 %). 

9 bei den absolventinnen und absolventen handelt sich um alle Schülerinnen und Schüler, die an den genannten Schulformen zuletzt die 10. Jahrgangsstufe besucht 

haben – eingeschlossen sind diejenigen, die diese wiederholen werden und damit nicht die Sekundarstufe i beenden bzw. das allgemeinbildende Schulsystem 

verlassen, sowie diejenigen, die eine gymnasiale Oberstufe besuchen werden und damit nicht das allgemeinbildende Schulsystem verlassen.
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10. Jgst.
Insgesamt davon Hauptschule davon Gymnasium

n % n % n %

Insgesamt

   davon ohne Migrationshintergrund

davon mit Migrationshintergrund

1.076 100 % 181 16,8 % 388 36,1 %

784 100 % 91 11,6 % 337 43 %

292 100 % 90 30,8 % 51 17,5 %

tabelle 3: absolventinnen und absolventen der 10. Jahrgangsstufen, differenziert nach Migrationshintergrund und besuchter Schulform (hauptschule und gymnasium)

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 

unter den absolventinnen und absolventen der förderschulen und der gesamtschulen liegt der anteil von Migrantinnen und 
Migranten mit 34,1 % bzw. 33,2 % über dem durchschnitt.10  

insgesamt reproduziert sich in Mülheim an der ruhr das bild der bundesweiten Verhältnisse. auch in Mülheim an der ruhr 
haben es Schülerinnen und Schüler aus familien mit einwanderungsgeschichte schwerer, qualifizierte bildungsabschlüsse 
zu erhalten. in realschule und gymnasium sind sie unterrepräsentiert, in hauptschule und förderschule hingegen beson-
ders häufig vertreten. 

noch deutlicher wird der unterschied, wenn man den anteil der hauptschülerinnen und -schüler und der  
abiturientinnen und abiturienten unter Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund vergleicht: 

durch diesen Vergleich zwischen den Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund wird der unterschied 
im Schulbesuch noch auffälliger. während fast ein drittel aller Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund eine 
hauptschule besucht hat, sind es unter den absolventinnen und absolventen ohne Migrationshintergrund nur 11,6 %. 
umgekehrt bei den gymnasien: während 43 % der abgängerinnen und abgänger ohne Migrationshintergrund ein gym-
nasium besucht haben, besuchte nur jede/r sechste Schülerin bzw. Schüler mit Migrationshintergrund die Schulform, die 
zum abitur führt.

10 allerdings verlassen die Schülerinnen und Schüler diese Schulformen mit unterschiedlichen abschlüssen (ohne abschluss, mit förderschulabschluss, mit hSa, mit 

fOr, mit abitur), wodurch eine zuordnung zu den einzelnen Schulformen nicht möglich ist. dadurch kann es sein, dass der anteil der Migrantinnen und Migranten 

unter den Schulabgängerinnen und -abgängern mit qualifizierten Schulabschlüssen höher (oder auch geringer) ist, als es die zahlen der abgangsschülerinnen und 

-schüler aus den einzelnen Schulformen aussagen.
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>> 3. allgemeinbildende schule – was dann? 
 – anschlussperspektiven Mülheimer schülerinnen und schüler im Überblick

die Schwierigkeiten am Übergang Schule – arbeitswelt kommen besonders deutlich durch den hohen anteil von 
Schulabgängerinnen und -abgängern zum ausdruck, die bildungsangebote im sogenannten „Übergangssystem“11 
wahrnehmen, ohne einen berufsabschluss zu erhalten. bundesweit beläuft sich dieser anteil auf ca. ein drittel. 
Jugendliche mit Migrationshintergrund nehmen häufiger an Übergangsmaßnahmen teil als junge Menschen ohne 
Migrationshintergrund, männliche Jugendliche mehr als weibliche.
 
in Mülheim an der ruhr stellen sich die Übergänge folgendermaßen dar: Von allen erfassten 1.117 abgangs-
schülerinnen und -schülern12 der 9. und 10. Jahrgangsstufe in Mülheim an der ruhr werden 591 (52,9 %) in die 
gymnasiale Oberstufe eines gymnasiums oder einer gesamtschule versetzt. 526 Schülerinnen und Schüler (47,1 %) 
verlassen das allgemeinbildende Schulsystem.

der anteil der abgangsschülerinnen und -schüler, die nach abschluss einer 9. oder 10. klasse direkt in duale und 
schulische, d.h. vollqualifizierende ausbildung übergehen, entspricht in etwa dem derjenigen, die zunächst in das Über-
gangssystem13 einmünden – zwar streben demnach 45,3 % der Schülerinnen und Schüler zunächst einen (weiteren) 
Schulabschluss an, 46 % der Schülerinnen und Schüler nehmen aber gleichzeitig eine ausbildung auf.

11 der erste nationale bildungsbericht aus dem Jahr 2006 fasst unter das Übergangssystem „Maßnahmen außerschulischer träger und schulische bildungsgänge, 

sofern sie keinen qualifizierenden berufsabschluss anbieten“, d.h. „(aus-) bildungsangebote, die unterhalb einer qualifizierten berufsausbildung liegen bzw. zu keinem 

anerkannten ausbildungsabschluss führen, sondern auf eine Verbesserung der individuellen kompetenzen von Jugendlichen zur aufnahme einer ausbildung oder beschäf-

tigung zielen und zum teil das nachholen eines allgemein bildenden Schulabschlusses ermöglichen“. konsortium bildungsberichterstattung (hrsg.) (2006): bildung in 

deutschland. bielefeld, S. 79 und 84.

12 es handelt sich hier um Schülerinnen und Schüler, die das allgemeinbildende Schulsystem nach der Sekundarstufe i (nach der 9. oder 10. Jahrgangsstufe) verlassen.

beginn einer dualen ausbildung 23,4 %

beginn einer schulischen ausbildung 22,6 %

andere (buS, bund, fSÖJ) 1,9 % Sonstige, unbekannt, unversorgt 6,8 %

Maßnahmen (wstJ., bvb, eQ) 12,4 %

berufskolleg (ableisten berufsschul-
pflicht, bOJ, kOMbi, bgJ, bfS, hö. 
bfS, gymn. ObSt. bk) 32,9 %

abbildung 1: Übergänge der abgängerinnen und abgänger der 9. und 10. Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden Schulen

n=526
Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 



U25-Übergangsreport 2011

13

tabelle 4: Übergänge der abgängerinnen und abgänger der 9. und 10. Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden Schulen, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Jgst. 9 und 10
Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

123 23,4 % 49 39,8 % 74 60,2 %

51 41,5 % 25 51 % 26 35,1 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

119 22,6 % 33 27,7 % 86 72,3 %

53 44,5 % 16 48,5 % 37 43 %

Vollqualifizierende Ausbildung
davon weiblich

242 46 % 82 33,9 % 160 66,1 %

104 43 % 41 50 % 63 39,4 %

Übergangssystem
davon weiblich

238 45,3 % 86 36,1 % 152 63,9 %

119 50 % 40 46,5 % 79 52 %

Sonstige, unbekannt,  
unversorgt, andere

davon weiblich

46 8,6 % 14 30,4 % 32 69,6 %

18 39,1 % 5 35,7 % 13 40,6 %

Abgängerinnen und Abgänger 
allgem.bild. Schulsystem gesamt 

davon weiblich

526 100 % 182 34,6 % 344 65,4 %

241 45,8 % 86 47,3 % 155 45,1 %

Oberstufe
davon weiblich

591 52,9 % 122 20,6 % 469 79,4 %

321 54,3 % 74 60,7 % 247 52,7 %

Absolventinnen und Absolventen
allgem.bild. Schulsystem gesamt 

davon weiblich

1.117 100 % 304 27,2 % 813 72,8 %

562 50,3 % 160 52,6 % 402 49,5 %

im hinblick auf die anschlussangebote, in denen Migrantinnen und Migranten hohe anteile aufweisen, ergibt sich für 
Mülheim an der ruhr ein ähnliches bild wie bundesweit (vgl. tab. 4): bezogen auf ihren anteil an allen abgängerinnen 
und abgängern des allgemeinbildenden Schulsystems (34,6 %) sind sie in bildungsangeboten des Übergangssystems 
häufiger vertreten (36,1 %). geringer ist ihr anteil mit perspektive auf eine schulische ausbildung (27,7 %) bzw. auf 
vollqualifizierende ausbildung insgesamt (33,9 %). positiv fällt der hohe anteil von Migrantinnen und Migranten von 
knapp 40 % unter allen abgängerinnen und abgängern auf, die eine duale berufsausbildung anstreben. 

13 im folgenden wird unter der rubrik Übergangssystem in anlehnung an die o.g. definition des nationalen bildungsbericht das werkstattjahr (wstJ.), die berufsvor-

bereitende bildungsmaßnahme (bVb), die einstiegsqualifizierung (eQ), das ableisten der berufsschulpflicht, der kOMbi-bildungsgang (kOMbi), das berufsorientie-

rungsjahr (bOJ), das berufsgrundschuljahr (bgJ), die berufsfachschule (bfS), die höhere berufsfachschule (hö. bfS) sowie die gymnasiale Oberstufe am berufskolleg 

zusammengefasst. all diese bildungsangebote, die das berufskolleg anbietet bzw. Maßnahmen, die durch die Sgb ii- oder Sgb iii-leistungsträger zugewiesen 

werden, können nicht mit einem berufsabschluss beendet werden.

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
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unterschiede in den bildungsverläufen von Migrantinnen und Migranten und nicht-Migrantinnen und -Migranten 
kommen auch zum ausdruck in ihren unterschiedlichen anteilen an den Schülerinnen und Schülern der gymnasialen 
Oberstufe an gymnasien oder gesamtschulen (20,6 % bzw. 79,4 %), in der man das abitur erlangen kann, und an 
den abgängerinnen und abgängern des allgemeinbildenden Schulsystems (34,6 % bzw. 65,4 %). der jeweilige Ver-
gleich mit dem durchschnittlichen anteil (27,2 % bzw. 72,8 %) weist auf Selektionsmechanismen hin, die am ende 
der allgemeinbildenden Schule zu einer ungleichen Verteilung weiterführender bildungsperspektiven führen.

>> 3.1 aufnahme einer betrieblichen ausbildung

trotz intensiver Such- und bewerbungsaktivitäten – so der bundesweite trend – gelingt Migrantinnen und Migran-
ten eine einmündung in vollqualifizierende ausbildung seltener als der Vergleichsgruppe ohne Migrationshinter-
grund. die einmündungsquote in duale berufsausbildung der Jugendlichen, die sich vor ihrem Schulabschluss für 
eine betriebliche ausbildung interessierten, unterscheiden sich deutlich: während immerhin 60 % der interessierten 
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund einen ausbildungsplatz fanden, waren es nur 37 % der interessierten 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund (bibb 2011, S. 90).

Von jenen, die nach der allgemeinbildenden Schule eine betriebliche ausbildung suchen, schneiden junge frauen 
mit Migrationshintergrund – trotz ihres Vorsprungs hinsichtlich der erreichten Schulabschlüsse vor den jungen Män-
nern – bundesweit am ungünstigsten ab. ein Jahr nach Verlassen der Schule sind nur 34 % in eine betriebliche 
ausbildung eingemündet, und selbst nach drei Jahren nur 59 %. Jungen Männern mit Migrationshintergrund gelingt 
dies ein wenig besser (47 % / nach drei Jahren 66,5 %). am erfolgreichsten sind junge Männer ohne Migrationshin-
tergrund: die Übergangsquote liegt nach einem Jahr bei 68 % und nach drei Jahren bei 86 %.
 
auch in Mülheim an der ruhr mündet nur ein geringer anteil der abgängerinnen und abgänger der allgemeinbildenden 
Schulen direkt in eine duale ausbildung. insgesamt streben nur 123 – 23,4 % aller erfassten abgängerinnen und abgänger, 
die das allgemeinbildende Schulsystem verlassen – eine duale ausbildung an (vgl. tab. 5), davon sind 41,5 % weiblich. 

Jgst. 9 und 10
Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

123 100 % 49 39,8 % 74 60,2 %

51 41,5 % 25 51 % 26 35,1 %

Duale Ausbildung
davon weiblich

123 23,4 % 49 26,9 % 74 21,5 %

51 41,5 % 25 51 % 26 35,1 %

Abgängerinnen und Abgänger
allgem.bild. Schulsystem gesamt

davon weiblich

526 100 % 182 100 % 344 100 %

241 45,8 % 86 47,3 % 155 45,1 %

tabelle 5: abgängerinnen und abgänger der allgemeinbildenden Schulen, die voraussichtlich eine duale ausbildung aufnehmen werden, 
differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
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Mit 39,8 % befinden sich aber überdurchschnittlich viele Jugendliche mit Migrationshintergrund unter ihnen. beson-
ders hoch ist hier der anteil der Migrantinnen. bemerkenswert ist, dass der anteil der absolventinnen und absolven-
ten, die direkt in eine ausbildung einmünden, bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund etwas höher ausfällt als 
bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (26,9 % bzw. 21,5 %). zudem fällt auf, dass die hauptschülerinnen 
und hauptschüler mit 59,4 % den größten anteil aller Übergänge in eine duale ausbildung (73 von 123) stellen.

39,5 % aller erfassten hauptschulabgängerinnen und -abgänger14 werden voraussichtlich direkt in eine duale aus-
bildung münden. Von den 90 hauptschulabgängerinnen und -abgängern mit Migrationshintergrund münden 40 % 
voraussichtlich in eine duale ausbildung ein, die hälfte von ihnen sind junge frauen. Jugendliche, die eine haupt-
schule besuchen – und darunter besonders diejenigen mit Migrationshintergrund – profitieren in Mülheim demnach 
in besonderem Maße von der Übergangsbegleitung an den hauptschulen.

>> 3.2 beginn einer schulischen ausbildung

Übergangserfolg drückt sich nicht allein darin aus, ob die aufnahme einer betrieblichen berufsausbildung gelingt. 
werden auch Jugendliche in die betrachtung einbezogen, die eine schulische ausbildung anstreben, verbessert sich 
das bild erfolgreicher einmündungen. bundesweit profitieren durch vollzeitschulische ausbildung besonders junge 
frauen ohne Migrationshintergrund. frauen mit Migrationshintergrund erreichen immerhin die einmündungsquote 
der jungen Männer mit Migrationshintergrund. nach drei Jahren gehen 30 % der jungen frauen mit Migrationshin-
tergrund, die eine ausbildung suchen, immer noch leer aus, bei den männlichen Jugendlichen sind es 26 % (beicht/
granato 2010. S. 11).

9. & 10. Jgst.  
Hauptschulen

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Übergang in duale Ausbildung
davon weiblich

73 39,5 % 36 40 % 37 39 %

33 45,2 % 18 50 % 15 40,5 %

Abgängerinnen und Abgänger 
Hauptschulen gesamt

davon weiblich

185 100 % 90 100 % 95 100 %

77 41,6 % 37 41,1 % 40 42,1 %

tabelle 6: abgängerinnen und abgänger der 9. und 10. Jahrgangsstufen der hauptschulen, die voraussichtlich eine duale ausbildung aufnehmen werden,  
differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

14 abgängerinnen und abgänger der 9. und 10. Jahrgangsstufe ohne gymnasial-/gesamtschul-Oberstufengängerinnen und -gänger.

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
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unter den erfassten abgängerinnen und abgängern der allgemeinbildenden Schulen in Mülheim an der ruhr mün-
den 119 (22,6 %) in schulische ausbildung (vgl. tab. 3). Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sind 
hier mit 27,7 % relativ gering vertreten. nur 18,1 % von ihnen wählen eine schulische ausbildung gegenüber 25 % 
der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (tab. 7).

allerdings ist im gegensatz zum bundestrend der anteil junger frauen, die in schulische berufsausbildung einmün-
den, geringer als der anteil männlicher Jugendlicher. unter den Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind 48,5 % 
weiblich und bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sogar nur 43 %. 

>> 3.3 Umweg Übergangssystem

besonders Migrantinnen und Migranten münden überdurchschnittlich häufig in das Übergangssystem. bundesweit 
durchlaufen Jugendliche mit Migrationshintergrund erheblich häufiger langwierige und schwierigere Übergangs-
prozesse. ein drittel durchläuft eine oder mehrere Maßnahmen bzw. bildungsgänge, die nicht zu einem berufsab-
schluss führen (beicht 2009; eberhard/ulrich 2010). der besuch einer solchen Maßnahme trägt bei Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund seltener als bei jenen ohne Migrationshintergrund dazu bei, dass sie im anschluss in eine 
vollqualifizierende ausbildung einmünden (beicht/granato 2011).
 
in Mülheim an der ruhr beläuft sich der anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger, die ins Übergangssystem 
einmünden auf 45,3 %, unter den weiblichen sogar auf die hälfte. 

Jgst. 9 und 10
Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

119 100 % 33 27,7 % 86 72,3 %

53 44,5 % 16 48,5 % 37 43 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

119 22,6 % 33 18,1 % 86 25 %

53 44,5 % 16 48,5 % 37 43 %

Abgängerinnen und Abgänger 
allgem.bild. Schulsystem gesamt 

davon weiblich

526 100 % 182 100 % 344 100 %

241 45,8 % 86 47,3 % 155 45,1 %

tabelle 7: abgängerinnen und abgänger der allgemeinbildenden Schulen, die voraussichtlich eine schulische ausbildung aufnehmen werden, 
differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
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Jugendliche mit Migrationshintergrund nehmen mit 47,3 % häufiger an Übergangsmaßnahmen bzw. -bildungsgän-
gen teil als junge Menschen ohne Migrationshintergrund (44,2 %). bei den jungen Migrantinnen und Migranten 
sind es anteilig mehr männliche Jugendliche, die ins Übergangssystem münden; bei den Jugendlichen ohne Migra-
tionshintergrund ist der anteil der weiblichen Jugendlichen mit 52 % besonders hoch – dies korrespondiert mit dem 
geringen anteil junger frauen ohne Migrationshintergrund in dualer (35,1 %) und schulischer ausbildung (43 %).

>> 3.4 Wechsel in die oberstufe 

Von allen erfassten 1.117 abgangsschülerinnen und -schülern der 9. oder 10. Jahrgangsstufe werden 591 (52,9 %) 
in die gymnasiale Oberstufe des gymnasiums oder einer gesamtschule versetzt und setzen ihren Schulbesuch auf 
dem weg zur allgemeinen hochschulreife fort. unter den Schülerinnen und Schülern, die in die Oberschule versetzt 
werden, ist der anteil der Migrantinnen und Migranten mit 20,6 % vergleichsweise gering. 

Jgst. 9 und 10
Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Übergangssystem
davon weiblich

238 100 % 86 36,1 % 152 63,9 %

119 50 % 40 46,5 % 79 52 %

Übergangssystem
davon weiblich

238 45,3 % 86 47,3 % 152 44,2 %

119 50 % 40 46,5 % 79 52 %

Abgängerinnen und Abgänger
allgem.bild. Schulsystem gesamt

davon weiblich

526 100 % 182 100 % 344 100 %

241 45,8 % 86 47,3 % 155 45,1 %

Jgst. 9 und 10
Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Versetzung Oberstufe
davon weiblich

591 100 % 122 20,6 % 469 79,4 %

321 54,3 % 74 60,7 % 247 52,7 %

Versetzung Oberstufe
davon weiblich

591 52,9 % 122 40,1 % 469 57,7 %

321 54,3 % 74 60,7 % 247 52,7 %

Absolventinnen  
und Absolventen gesamt

davon weiblich

1.117 100 % 304 100 % 813 100 %

562 50,3 % 160 52,6 % 402 49,5 %

tabelle 8: abgängerinnen und abgänger der allgemeinbildenden Schulen, die voraussichtlich ins Übergangssystem einmünden werden, 
differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

tabelle 9: absolventinnen und absolventen der allgemeinbildenden Schulen, die voraussichtlich die gymnasiale Oberstufe an einem gymnasium  
oder an einer gesamtschule besuchen werden, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
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der anteil junger frauen ist sowohl bei den Jugendlichen mit (60,7 %) als auch ohne Migrationshintergrund (52,7 %) 
überdurchschnittlich hoch. dies unterstreicht den bundesweiten trend auch für Mülheim an der ruhr, dass junge 
frauen mit Migrationshintergrund – ebenso wie junge frauen ohne Migrationshintergrund – im allgemeinbildenden 
Schulsystem inzwischen einen klaren Vorsprung vor der männlichen Vergleichsgruppe erreicht haben.

>> 4. schulische Qualifikation und anschlussperspektive

im folgenden werden die Übergänge der Mülheimer Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe i nach ende des 
Schuljahrs 2010/2011 differenziert nach Schulformen dargestellt15.

>> 4.1 Übergänge nach der Förderschule

wie schon in den beiden vorangehenden Jahren (Übergangsreport 2009 und 2010) geht der größte teil aller von 
einer förderschule abgehenden Schülerinnen und Schüler zunächst in eine berufsvorbereitende bildungsmaßnahme 
der agentur für arbeit über, ein Viertel der abgängerinnen und abgänger besucht ein werkstattjahr (vgl. abb. 2).

wie im Vorjahr bleibt eine vollqualifizierende ausbildung für förderschülerinnen und -schüler als Übergangsperspek-
tive die ausnahme: in 2010 erfolgte eine einmündung in duale ausbildung, in 2011 nahmen insgesamt zwei ab-
gängerinnen und abgänger eine schulische berufsausbildung auf. das berufsorientierungsjahr scheint in 2011 keine 
anschlusslösung mehr zu sein (in 2010: 4), ebenso wenig wie der kOMbi-bildungsgang (in 2010: 0), obwohl 11 
abgängerinnen und abgänger die förderschule ohne abschluss verlassen. beide angebote bieten den Jugendlichen 
die Möglichkeit, den hauptschulabschluss nach klasse 9 nachzuholen.

die Versorgung der förderschulabgängerinnen und -abgänger wird folglich überwiegend (zu 60,8 %) durch die agentur 
für arbeit sowie durch das berufskolleg Stadtmitte, Standort Von-bock-Straße, bewerkstelligt, das in kooperation mit 
der gemeinnützigen gesellschaft für beratung, begleitung und weiterbildung mbh (bbwe) das werkstattjahr anbietet.

15 ausgeschlossen sind klassenwiederholungen.
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beginn einer schulischen ausbildung 3,9 %

wstJ. 25,5 %

bgJ 5,9 %

buS 5,9 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt 21,6 %

eQ 2 %

bvb 35,3 %

abbildung 2: Übergänge der abgängerinnen und abgänger der förderschulen

kritisch zu sehen ist, dass ein weiteres fünftel der abgängerinnen und abgänger unversorgt ist bzw. ihr Übergang 
unbekannt ist (unbekannt / unversorgt + Sonstiges). 

>> 4.2 Übergänge nach der Hauptschule

hervorzuheben beim Verbleib nach der hauptschule ist, dass sowohl die Quote der in duale ausbildung als auch 
der in schulische ausbildung übergehenden hauptschulabgängerinnen und -abgänger deutlich angestiegen ist auf 
insgesamt 52,3 %. Mehr als der hälfte der hauptschulabgängerinnen und -abgänger gelingt damit nach abschluss 
der 9. oder 10. klasse die direkte aufnahme einer berufsausbildung.

gymn. ObSt. gymn./gS/bk 4,7 %
bvb 6,3 %

eQ 3,1 %
bund, fSÖJ 2,6 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt 5,2 %

beginn einer dualen ausbildung 38,2 %

beginn einer schulischen ausbildung 14,1 %

ableisten der berufsschulpflicht 3,1 %
bOJ 1,6 %
wstJ. 2,6 %

bgJ 12 %

hö. bfS 6,3 %

abbildung 3: Übergänge der abgängerinnen und abgänger der hauptschulen

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 

n=51

n=191
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nahezu 40 % der Jugendlichen werden zunächst weiter zur Schule gehen bzw. an einer Maßnahme teilnehmen. 
während im letzten Jahr noch 12 % der hauptschulabgängerinnen und -abgänger zunächst einen berufsfachschul-
bildungsgang an einem berufskolleg anstrebten, ist diese anschlussmöglichkeit in diesem Jahr nicht mehr vertreten. 
dagegen gelang 6,3 % der abgängerinnen und abgänger der hauptschulen erstmals der Übergang in die bildungs-
gänge der höheren berufsfachschule an einem berufskolleg.

>> 4.3 Übergänge nach der realschule

Mehr als die hälfte der realschulabgängerinnen und -abgänger strebt 2011 den besuch der gymnasialen Oberstufe 
am berufskolleg, an einer gesamtschule oder am gymnasium an. auch der anteil derer, die direkt im anschluss 
an die 9. oder 10. klasse der realschule eine duale ausbildung beginnen, ist von 7 % im Vorjahr auf nun 9,5 % 
angestiegen. für den Übergang in schulische ausbildung wurde durch die klassenlehrerinnen und klassenlehrer ein 
deutlich höherer anteil der abgängerinnen und abgänger genannt als noch im letzten Jahr (2010: 11 %, in diesem 
Jahr: 28 %). zusammen mit den einmündungen in schulische ausbildungen ergibt sich ein Übergang in vollqualifi-
zierende ausbildung von 37,5 %. 

gymn. ObSt. gymn./gS/bk 52,6 %

beginn einer schulischen ausbildung 28 %

bOJ 1,4 %

bgJ 0,5 %

hö. bfS 4,3 %

bfS 2,4 %

beginn einer dualen ausbildung 9,5 %
unbekannt 0,9 %bund, fSÖJ 0,5 %

abbildung 4: Übergänge der abgängerinnen und abgänger der realschulen

die stärksten abweichungen in den Übergangszahlen der realschulabgängerinnen und -abgänger der klassen 9 und 
10 im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich für den Übergang an die (höhere) berufsfachschule: gaben die lehrerin-
nen und lehrer für das letzte Jahr noch an, dass 28 % der abgängerinnen und abgänger zunächst einen ein- oder 
zweijährigen berufsfachschulbildungsgang besuchen, ist dessen anteil nun insgesamt nur noch gering (6,7 %).

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
n=211
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>> 4.4 Übergänge nach der gesamtschule

weiterhin geht nach abschluss der Sekundarstufe i der großteil der gesamtschulabgängerinnen und -abgänger 
in eine gymnasiale Oberstufe über (42 %). gleichbleibend beginnt etwa jeder fünfte eine duale oder schulische 
ausbildung (je 10,9 %).

bOJ & kOMbi 3,3 %
bgJ 10,9 %

bfS 1,1 %

hö. bfS 13,8 %

gymn. ObSt. gymn./gS/bk 42,2 %

beginn einer schulischen ausbildung 10,9 %

beginn einer dualen ausbildung 10,9 %

buS 0,4 %
Sonstiges, unbekannt 2,9 %

eQ 0,4 %
bvb 3,3 %

abbildung 5: Übergänge der abgängerinnen und abgänger der gesamtschulen

erstmals von gesamtschülerinnen und -schülern als Übergangsoption gewählt wurden die berufsvorbereitende bil-
dungsmaßnahme der agentur für arbeit sowie die bildungsgänge an berufskollegs, die zu einem hauptschulab-
schluss nach klasse 9 führen16 – jeweils neun Schülerinnen und Schüler nehmen diese Möglichkeiten wahr.

>> 4.5 Übergänge nach dem gymnasium

Von den 389 Schülerinnen und Schülern der gymnasien, die in diesem Jahr die Sekundarstufe i beendet haben, 
besuchen 383 eine gymnasiale Oberstufe, davon lediglich drei an einem berufskolleg (wirtschaftsgymnasium).
ein abgänger der 9. klasse geht in schulische ausbildung über. bei den verbleibenden fünf abgängerinnen und 
abgängern der 9. und 10. klasse ist der Übergang unbekannt.

16 der kOMbi-bildungsgang und das berufsorientierungsjahr führen zu einem hauptschulabschluss nach klasse 9.

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
n=275
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>> 5. angebotsvielfalt am berufskolleg und Übergänge

bundesweit durchläuft ein drittel aller Schulabgängerinnen und -abgänger eine oder mehrere Maßnahmen bzw. 
bildungsgänge, die nicht zu einem berufsabschluss führen (beicht 2009; eberhard/ulrich 2010). der besuch einer 
solchen Maßnahme trägt bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund seltener als bei jenen ohne Migrationshinter-
grund dazu bei, dass sie im anschluss in eine vollqualifizierende ausbildung einmünden (beicht; granato 2009).
 
ein blick auf die erfassten Schülerinnen und Schüler aller bildungsgänge an Mülheimer berufskollegs zeigt, dass dort 
der anteil Jugendlicher mit Migrationshintergrund mit 38,1 % im Verhältnis zu den absolventinnen und absolventen 
der 10. klasse der allgemeinbildenden Schule (27,1 %) hoch ist. die größte anzahl Jugendlicher mit Migrationshin-
tergrund besucht mit 121 Schülerinnen und Schülern die fOS bzw. höhere bfS. ihr anteil liegt dort bei rund 35 %. 

BK-Bildungsgänge
Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

59 6,7 % 16 27,1 % 43 72,9 %

30 50,9 % 11 68,8 % 19 44,2 %

Wirtschaftsgymnasium
davon weiblich

137 15,6 % 29 21,2 % 108 78,8 %

63 46 % 14 48,3 % 49 45,4 %

Hö. BFS + FOS
davon weiblich

345 39,3 % 121 35,1 % 224 64,9 %

156 45,2 % 52 43 % 104 46,4 %

BFS
davon weiblich

144 16,4 % 67 46,5 % 77 53,5 %

67 46,5 % 28 41,8 % 39 50,7 %

BGJ
davon weiblich

129 14,7 % 69 53,5 % 60 46,5 %

49 38 % 23 33,3 % 26 43,3 %

BOJ + KOMBI 
davon weiblich

22 2,5 % 13 59,1 % 9 40,9 %

11 50 % 6 46,2 % 5 55,6 %

Maßnahme*
davon weiblich

41 4,7 % 19 46,3 % 22 53,7 %

12 29,3 % 5 26,3 % 7 31,8 %

Absolventinnen  
und Absolventen BK gesamt

davon weiblich

877 100 % 334 38,1 % 543 61,9 %

385 43,9 % 139 41,6 % 247 45,5 %

tabelle 10: absolventinnen und absolventen der bildungsgänge der berufskollegs der Stadt Mülheim an der ruhr, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
* hinzugezählt wurden wstJ., bvb, ifk.
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auffällig ist, dass in den anderen bildungsgängen, die dem Übergangssystem zugerechnet werden, der anteil von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich hoch liegt: berufsfachschule (bfS) 46,6 %, 
berufsgrundschuljahr (bgJ) 53,5 %, berufsorientierungsjahr (bOJ) und kOMbi-bildungsgang 59,1 % und Maßnah-
men (werkstattjahr, berufsvorbereitende bildungsmaßnahme, internationale förderklasse) 46,3 %.

beschränkt man sich in der betrachtung der Struktur der Schülerinnen und Schüler am berufskolleg auf die bildungsgän-
ge, die vorrangig lediglich zu einem (weiteren) Schulabschluss führen und lässt somit die schulischen ausbildungsgänge 
sowie die Maßnahmen außer acht, wiederholt sich das bild der Struktur der allgemeinbildenden Schulen (vgl. tab. 2): 
wie tabelle 10 verdeutlicht, sinkt der anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund mit steigendem 
erreichbaren bildungsniveau. bei den Schülerinnen und Schülern ohne Migrationshintergrund verhält es sich erneut 
konträr. die beteiligung von Migrantinnen und Migranten an schulischer ausbildung (27,1 %) und am besuch des 
wirtschaftsgymnasiums (21,2 %) liegt weit unter dem durchschnittlichen anteil von 38,1 % am berufskolleg gesamt. 

die Mehrheit der Jugendlichen an den Mülheimer berufskollegs ist männlich (56,1 %). die höchsten frauenanteile 
finden sich in der schulischen ausbildung (50,9 %) und berufsorientierungsjahr bzw. kOMbi-bildungsgang (50 %). 
der Migrantinnenanteil ist mit über zwei dritteln (68,8 %) in der schulischen ausbildung besonders hoch. 

Maßnahme 4,7 %
ausbildung 6,7 %

wirtschaftsgymnasium 15,6 %

hö. bfS / fOS 39,3 %

bOJ / kOMbi 2,5 %

bgJ 14,7 %

bfS 16,4 %

abbildung 6: absolventinnen und absolventen der bildungsgänge an der berufskollegs

für die Mülheimer Situation im Übergang Schule – beruf ist es interessant zu untersuchen, zu welchen anschlüssen der be-
such eines berufskollegs und unterschiedlicher bildungsgänge am berufskolleg führen. was leisten die einzelnen bildungs-
angebote? welche führen eher zu erfolgen (duale ausbildung, schulische ausbildung, weiterführende Schule)? welche 
Schülerinnen und Schüler profitieren besonders? wie sieht es mit der gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund aus? 

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
n=877
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Von den insgesamt 877 erfassten Schülerinnen und Schülern aller bildungsangebote der berufskollegs in Mülheim an 
der ruhr verbleiben nach dem Schuljahr 2010/2011 mit 210 etwa ein Viertel in demselben bildungsgang inklusive 
Versetzung oder wiederholung der klasse (vgl. tab. 12). Von den 667 Schülerinnen und Schülern, die den besuchten 
bildungsgang verlassen – hier definiert als abgängerinnen und abgänger der berufskollegs – mündet gut ein Viertel 
in ein duales ausbildungsverhältnis (27,9 %). 6,5 % gehen in eine schulische ausbildung über, 5,9 % nehmen ein 
fachhochschul- und universitätsstudium auf. ein Viertel verbleibt im Übergangssystem, davon ein kleiner teil, der die 
gymnasiale Oberstufe beginnt und ein größerer teil, der ein angebot im Übergangssystem besucht. arbeitstätigkeiten 
unterschiedlicher art gehen 12,9 % der Jugendlichen nach, sei es bei der bundeswehr, dem bundesfreiwilligendienst, 
dem freiwilligen sozialen bzw. ökologischen Jahr, in einem praktikum oder in sozialversicherungspflichtiger beschäfti-
gung. unbestimmt ist das Schicksal rund eines fünftels aller abgängerinnen und abgänger, zusammengefasst in den 
rubriken „Sonstiges“, „unbekannt“ und „unversorgt“. im Überblick ergibt sich folgendes bild: 

Anschlussperspektiven nach Bil-
dungsangebot des Berufskollegs

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

186 27,9 % 54 29 % 132 71 %

92 49,5 % 28 51,9 % 64 48,5 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

43 6,5 % 19 44,2 % 24 55,8 %

34 79,1 % 17 89,5 % 17 70,8 %

Studium
davon weiblich

39 5,9 % 9 23,1 % 30 76,9 %

14 35,9 % 3 33,3 % 11 36,7 %

Vollqualifizierende Ausbildung
davon weiblich

268 40,2 % 82 30,6 % 186 69,4 %

140 52,2 % 48 58,5 % 92 49,5 %

Verbleib im Übergangssystem*
davon weiblich

169 25,3 % 87 51,5 % 82 48,5 %

70 41,4 % 33 37,9 % 37 45,1 %

Soz.vers.pfl. Besch., Praktikum, 
Bund, FSÖJ

davon weiblich

86 12,9 % 36 41,9 % 50 58,1 %

37 43 % 10 27,8 % 27 54 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt
davon weiblich

144 21,6 % 58 40,3 % 86 59,7 %

51 35,4 % 20 34,5 % 31 36,1 %

Abgängerinnen und Abgänger 
Berufskolleg gesamt

davon weiblich

667 100 % 263 39,4 % 404 60,6 %

298 44,7 % 112 42,6 % 187 46,3 %

Verbleib im Bildungsgang**
davon weiblich

210 24 % 70 33,3 % 140 66,7 %

87 41,4 % 27 38,6 % 60 42,9 %

Absolventinnen und Absolventen 
Berufskolleg gesamt

davon weiblich

877 100 % 333 38 % 544 62 %

385 43,9 % 138 41,4 % 247 45,4 %

tabelle 11: Übergänge der abgängerinnen und abgänger der bildungsgänge der berufskollegs, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
* hinzugezählt wurden gymnasiale Oberstufe an gymnasium/gesamtschule und berufskolleg, bgJ, bfS, hö. bfS, fOS, wstJ, bvb, eQ.           ** hinzugezählt wurden klassenwiederholungen, Versetzung nächste Stufe.
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insgesamt sieht das bild von anschlussangeboten, in denen Migrantinnen und Migranten hohe anteile aufweisen, 
nach dem besuch eines berufskollegs ähnlich aus wie direkt im anschluss an die allgemeinbildende Schule. 39,4 % 
aller abgängerinnen und abgänger haben einen Migrationshintergrund. Überdurchschnittlich hoch sind ihre anteile 
beim Verbleib im Übergangssystem (51,5 %), der aufnahme einer arbeitstätigkeit (41,9 %) aber auch bei beginn 
einer schulischen ausbildung (44,2 %). geringer ist ihr anteil unter allen abgängerinnen und abgängern, die eine 
duale berufsausbildung (29 %) oder ein Studium (23,1 %) anstreben. 

fasst man die einmündung aller erfassten abgängerinnen und abgänger in vollqualifizierende ausbildungsangebote 
zusammen – also duale, schulische ausbildung und Studium an einer fachhochschule oder universität – ergibt 
sich, dass in Mülheim an der ruhr insgesamt 40,2 % aller abgängerinnen und abgänger eines berufskollegs einer 
vollqualifizierenden ausbildung nachgehen.

abgängerinnen und abgänger mit Migrationshintergrund sind in vollqualifizierenden bildungsgängen unterdurchschnitt-
lich repräsentiert (30,6 %). bei den jungen frauen hingegen liegt der anteil aller abgängerinnen, die einer vollqualifi-
zierenden ausbildung nachgehen, sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund weit über dem durchschnitt (58,5 % 
bzw. 49,5 %). dies unterstreicht den bundesweiten trend auch für Mülheim an der ruhr, dass junge frauen mit und 
ohne Migrationshintergrund auf dem weg in qualifizierte ausbildung sehr viel besser abschneiden als junge Männer. 

nach dem Überblick über die Verbleibe aller erfassten abgängerinnen und abgänger soll es nun darum gehen, die 
Situation nach unterschiedlichen angeboten differenziert zu untersuchen: zu welchen anschlüssen führt der besuch 
unterschiedlicher bildungsgänge am berufskolleg?

abbildung 7: Übergänge der abgängerinnen und abgänger der Maßnahmeklassen, der bildungsgänge oder der schulischen ausbildungsgänge  
(abschlussjahre) der berufskollegs 

Verbleib an einer Schule/bk (bgJ, bfS,  
hö. bfS, gymn. ObSt. gymn./gS/bk) 22,3 %

Maßnahmen (wstJ., bvb, eQ) 3 %

Soz.ver.pfl. besch., praktikum, bund, fSÖJ 12,9 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt 21,6 %

beginn einer dualen ausbildung 27,9 %

beginn einer schulischen ausbildung 6,4 %
fh-/uni-Studium 5,8 % 

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.
n=667
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>> 5.1 Übergänge nach einer schulischen ausbildung

insgesamt 59 Schülerinnen und Schüler, die das berufskolleg nach einer schulischen ausbildung verlassen, wurden 
im hinblick auf ihren anschluss erfasst. zusammengenommen beginnt ein drittel entweder eine ausbildung im dualen 
System (11,9 %), eine erneute schulische ausbildung (11,9 %) oder ein Studium an einer fachhochschule (10,2 %). 
der Versuch, die schulische oder berufliche Qualifikation zu verbessern, ist durchaus als positiv zu bewerten, auch 
wenn als ziel einer schulischen ausbildung zunächst eine sozialversicherungspflichtige tätigkeit im gelernten beruf 
anzusehen ist. nur ein Viertel mündet in eine sozialversicherungspflichtige beschäftigung – nicht unbedingt im ge-
lernten beruf – geht zur bundeswehr oder leistet ein freiwilliges soziales bzw. ökologisches Jahr ab. 15,3 % besuchen 
weiter die Schule, und ein weiteres Viertel fällt in die kategorien von „Sonstiges“, „unbekannt“ und „unversorgt“.

beim Vergleich zwischen absolventinnen und absolventen mit und ohne Migrationshintergrund fällt besonders ins 
auge, dass die Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter den abgängerinnen und abgängern fast alle (13 von 
16) eine vollqualifizierende ausbildung beginnen – im gegensatz zu den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
(7 von 43). nur einer der 16 abgänger mit Migrationshintergrund (6,3 %) nimmt eine sozialversicherungspflichtige 
beschäftigung auf gegenüber fast einem drittel ohne Migrationshintergrund (7 von 43). die anschlüsse junger frauen 
mit Migrationshintergrund in vollqualifizierende bildungsgänge fallen weitaus positiver aus als bei jungen frauen 
ohne Migrationshintergrund, deren anteil beim Verbleib im Übergangssystem und bei der aufnahme einer sozialver-
sicherungspflichtigen beschäftigung am höchsten ist. 

beginn einer dualen ausbildung 11,9 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt 25,4 %

beginn einer schulischen ausbildung 11,9 %

fh-Studium 10,2 %

Soz.ver.pfl. besch., bund, fSÖJ 25,4 %
Verbleib an einer Schule (hö. bfS,  
gymn. ObSt. gymn./gS) 15,3 %

abbildung 8: Übergänge der absolventinnen und absolventen der schulischen ausbildungsgänge der berufskollegs

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.
n=59
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Anschlussperspektiven  
schulische Berufsausbildung

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

7 11,9 % 3 42,9 % 4 57,1 %

3 42,9 % 2 66,7 % 1 25 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

7 11,9 % 6 85,7 % 1 14,3 %

7 100 % 6 100 % 1 100 %

Fachhochschulstudium
davon weiblich

6 10,2 % 4 66,7 % 2 33,3 %

1 16,7 % 1 25 % 0 0 %

Vollqualifizierende Ausbildung
davon weiblich

20 33,9 % 13 65 % 7 35 %

11 55 % 9 69,2 % 2 28,6 %

Verbleib im Übergangssystem*
davon weiblich

9 15,3 % 0 0 % 9 100 %

6 66,7 % 0 0 % 6 66,7 %

Soz.vers.pfl. Besch., Bund, FSÖJ
davon weiblich

15 25,4 % 1 6,7 % 14 93,3 %

8 53,3 % 0 0 % 8 57,1 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt
davon weiblich

15 25,4 % 2 13,3 % 13 86,7 %

5 33,3 % 2 100 % 3 23,1 %

Abgängerinnen und Abgänger
davon weiblich

59 100 % 16 27,1 % 43 72,9 %

30 50,9 % 11 68,8 % 19 44,2 %

tabelle 12: Übergänge der absolventinnen und absolventen der schulischen ausbildungsgänge der berufskollegs, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
* hinzugezählt wurden hö. bfS, fOS.
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>> 5.2 Übergänge nach dem 3. Jahr des Wirtschaftsgymnasiums 

31 Schülerinnen und Schüler verlassen die 13. klasse des wirtschaftsgymnasiums. die Mehrheit beginnt eine duale 
ausbildung, weitere 45 % ein Studium. damit münden alle absolventinnen und absolventen dieses bildungszweigs 
in eine vollqualifizierende ausbildung. Migrantinnen und Migranten sind allerdings absolut unterrepräsentiert. 

>> 5.3 Übergänge nach abschluss der Unterstufe der Höheren berufsfachschule 

Mit 40 % aller Schülerinnen und Schüler der Mülheimer berufskollegs bildet die zweijährige berufsfachschule den 
stärksten bildungsgang. Sie umfasst 2010/2011 im ersten Jahr 162 und im zweiten Jahr 181 Schülerinnen und 
Schüler. die überwiegende anzahl der Jugendlichen bleibt nach ablauf des ersten Jahres in der berufsfachschule (66 %) 
und wird zum überwiegenden teil in das zweite Jahr versetzt, ein kleiner teil wiederholt die klasse. 12,9 % ent-
scheiden sich, eine schulische oder berufliche ausbildung bzw. 6,8 % eine arbeit aufzunehmen. die absolventinnen 
und absolventen des ersten Jahres der berufsfachschule verhalten sich – ob Migrationshintergrund oder nicht, ob 
männlich oder weiblich – bezüglich ihres Verbleibs sehr ähnlich. nur diejenigen, die in duale ausbildung übergehen 
bzw. am berufskolleg/im Übergangssystem verbleiben, haben überwiegend keinen Migrationshintergrund und sind 
überwiegend männlich, wobei die anteile aber größtenteils ungefähr dem durchschnitt entsprechen.

Anschlussperspektiven  
nach dem 3. Jahr des Wirt-

schaftsgymnasiums

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

17 54,8 % 1 5,9 % 16 94,1 %

6 35,3 % 1 100 % 5 31,3 %

FH- bzw. Uni-Studium
davon weiblich

14 45,2 % 1 7,1 % 13 92,9 %

8 57,1 % 1 100 % 7 53,9 %

Abgängerinnen und Abgänger
davon weiblich

31 100 % 2 6,5 % 29 93,5 %

14 45,2 % 2 100 % 12 41,4 %

tabelle 13: Übergänge der absolventinnen und absolventen des 3. Jahrs des wirtschaftsgymnasiums, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.

abbildung 9: Übergänge der absolventinnen und absolventen der unterstufen der höheren berufsfachschule 

beginn einer dualen ausbildung 11,7 %
beginn einer schulischen ausbildung 1,2 %

praktikum, bund, fSÖJ 6,8 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt 14,2 %

Verbleib am bk (wiederholung, Versetzung Oberstufe, 
hö. bfS, gymn. ObSt. gymn./gS) 66 %

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.
n=162
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Anschlussperspektiven nach 
1. Jahr höhere BFS

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

19 11,7 % 7 36,8 % 12 63,2 %

6 31,6 % 1 14,3 % 5 41,7 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

2 1,2 % 1 50 % 1 50 %

2 100 % 1 100 % 1 100 %

Verbleib im Übergangssystem*
davon weiblich

107 66 % 42 39,3 % 65 60,7 %

43 40,2 % 18 42,9 % 25 38,5 %

Praktikum
davon weiblich

11 6,8 % 6 54,5 % 5 45,5 %

4 36,4 % 1 16,7 % 3 60 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt
davon weiblich

23 14,2 % 9 39,1 % 14 60,9 %

10 43,5 % 6 66,7 % 4 28,6 %

Abgängerinnen und Abgänger
davon weiblich

162 100 % 65 40,1 % 97 59,9 %

65 40,1 % 27 41,5 % 38 39,2 %

tabelle 14: Übergänge der absolventinnen und absolventen der unterstufen der höheren berufsfachschule, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
*hinzugezählt wurden klassenwiederholungen, Versetzung in die nächste Stufe sowie gymnasiale Oberstufe an gymnasium/gesamtschule.

>> 5.4 Übergänge nach abschluss der oberstufe der Höheren berufsfachschule 
 und der Fachoberschule 

das zweite Jahr der berufsfachschule bzw. einer fachoberschule verlassen 2010/2011 183 Schülerinnen und Schüler. 
der großteil von ihnen geht im anschluss einer vollqualifizierenden bildung nach, davon mehrheitlich einer betriebli-
chen berufsausbildung, 9,4 % beginnen eine schulische ausbildung und 10,4 % nehmen ein Studium auf. 

Soz.ver.pfl. besch., praktikum, bund, fSÖJ 19,7 %

unbekannt, unversorgt 13,1 %

Verbleib am bk (wiederholung, gymn. ObSt. bk) 10,9 %
beginn einer dualen ausbildung 36,1 %

beginn einer schulischen ausbildung 9,8 %

fh-Studium 10,4 %

abbildung 10: Übergänge der absolventinnen und absolventen der Oberstufen der höheren berufsfachschule und fachoberschule

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.
n=183
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tabelle 15: Übergänge der absolventinnen und absolventen der Oberstufen der höheren berufsfachschule und fachoberschule (jeweils 2. Jahr), 
differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sind unter den abgängerinnen und abgängern dieses bildungs-
gangs mit einem anteil von 30,1 % unterrepräsentiert. Von ihnen haben weniger absolventeninnen und absolventen 
eine anschlussperspektive in einer vollqualifizierenden ausbildung. während über die hälfte aller abgängerinnen 
und abgänger in schulische, betriebliche ausbildung oder ein Studium mündet, ist es unter den Migrantinnen und 
Migranten gerade einmal ein drittel. 

Anschlussperspektiven  
nach Hö. BFS und FOS

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

66 36,1 % 13 19,7 % 53 80,3 %

36 54,6 % 7 53,9 % 29 54,7 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

18 9,8 % 1 5,6 % 17 94,4 %

12 66,7 % 1 100 % 11 64,7 %

Fachhochschulstudium
davon weiblich

19 10,4 % 4 21,1 % 15 78,9 %

5 26,3 % 1 25 % 4 26,7 %

Verbleib im Übergangssystem*
davon weiblich

20 10,9 % 10 50 % 10 50 %

10 50 % 5 50 % 5 50 %

Soz.vers.pfl. Besch., Praktikum, 
Bund, FSÖJ

davon weiblich

36 19,7 % 17 47,2 % 19 52,8 %

17 47,2 % 6 35,3 % 11 57,9 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt
davon weiblich

24 13,1 % 10 41,7 % 14 58,3 %

10 41,7 % 4 40 % 6 42,9 %

Abgängerinnen und Abgänger
davon weiblich

183 100 % 55 30,1 % 128 69,9 %

90 49,2 % 24 43,6 % 66 51,6 %

>> 5.5 Übergänge nach der berufsfachschule (einjährige bFs und oberstufe der bFs)

die berufsfachschule verlassen 2010/2011 144 Schülerinnen und Schüler. die größte gruppe unter ihnen wird nach anga-
ben der klassenlehrerinnen und klassenlehrer im Übergangssystem verbleiben (41 %). nur ein gutes Viertel beabsichtigt 
im anschluss, einer vollqualifizierenden bildung nachzugehen, davon mehrheitlich einer betrieblichen berufsausbildung.
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Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.

abbildung 11: Übergänge der absolventinnen und absolventen der Oberstufe der berufsfachschule und der einjährigen berufsfachschule 

beginn einer dualen ausbildung 23,6 %

beginn einer schulischen ausbildung 3,5 %

Verbleib am bk (wiederholung, bfS, 
hö. bfS, gymn. ObSt. gymn./gS/bk) 37,5 %Maßnahmen (bvb, eQ) 3,5 %

Soz.ver.pfl. besch., praktikum, bund, fSÖJ 10,4 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt 21,5 %

der anteil unter den Migrantinnen und Migranten, die im Übergangssystem verbleiben werden, liegt mit 52,2 % höher 
als unter den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (31,2 %). am höchsten ist er bei den jungen Migrantinnen (57,1 
%). während nur 12 von 67 (17,9 %) Jugendlichen mit Migrationshintergrund der Übergang in eine vollqualifizierende 
ausbildung gelingt, sind dahingehend 35,1 % der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund erfolgreich (27 von 77). 

Anschlussperspektiven nach ein-
jähriger BFS und Oberst. der BFS

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

34 23,6 % 7 20,6 % 27 79,4 %

17 50 % 3 42,9 % 14 51,9 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

5 3,5 % 5 100 % 0 0 %

3 60 % 3 60 % 0 0 %

Verbleib im Übergangssystem*
davon weiblich

59 41 % 35 59,3 % 24 40,7 %

26 44,1 % 16 45,7 % 10 41,7 %

Soz.vers.pfl. Besch., Praktikum, 
Bund, FSÖJ

davon weiblich

15 10,4 % 5 33,3 % 10 66,7 %

6 40 % 3 60 % 3 30 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt
davon weiblich

31 21,5 % 15 48,4 % 16 51,6 %

13 41,9 % 3 20 % 10 62,5 %

Abgängerinnen und Abgänger
davon weiblich

144 100 % 67 46,5 % 77 53,5 %

65 45,1 % 28 41,8 % 37 48,1 %

tabelle 16: Übergänge der absolventinnen und absolventen der Oberstufe der berufsfachschule und der einjährigen berufsfachschule,  
differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
*hinzugezählt wurden klassenwiederholungen, Versetzung Oberstufe, bfS, hö. bfS, fOS, gymnasiale Oberstufe am berufskolleg, bvb und eQ.

n=144



32

>> 5.6 Übergänge nach dem berufsgrundschuljahr

für die meisten der 129 absolventinnen und absolventen des berufsgrundschuljahrs (bgJ) bedeutet das Verlassen 
des bgJ den besuch eines weiteren bildungsangebots am berufskolleg. Über die hälfte wechselt in die berufsfach-
schule, die höhere berufsfachschule oder wiederholt das berufsgrundschuljahr. den weg in eine duale ausbildung 
oder schulische ausbildung findet nur ein gutes Viertel. 

abbildung 12: Übergänge der absolventinnen und absolventen des berufsgrundschuljahrs 

beginn einer dualen ausbildung 23,3 %

beginn einer schulischen ausbildung 4,7 %

Verbleib am bk (wiederholung,  
bgJ, bfS, hö. bfS) 55 %

Maßnahmen (bvb, eQ) 1,6 %
Soz.ver.pfl. besch., bund, fSÖJ 3,9 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt 11,6 %

im berufsgrundschuljahr hat die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund (53,5 %) und 
ist männlich (62 %). während die Schüler mehrheitlich weiter das berufskolleg besuchen oder unversorgt bleiben, 
dient es über der hälfte der jungen Migrantinnen (56,5 % bzw. 13 von 23) dazu, im anschluss in eine vollqualifi-
zierende ausbildung zu wechseln (im gegensatz zu 17,4 % bzw. 8 von 46 der Schüler mit Migrationshintergrund). 

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.
n=129
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Anschlussperspektiven  
nach dem BGJ

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

30 23,3 % 17 56,7 % 13 43,3 %

15 50 % 9 52,9 % 6 46,2 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

6 4,7 % 4 66,7 % 2 33,3 %

6 100 % 4 100 % 2 100 %

Verbleib im Übergangssystem*
davon weiblich

73 56,6 % 39 53,4 % 34 46,6 %

25 34,3 % 9 23,1 % 16 47,1 %

Soz.vers.pfl. Besch., Bund, FSÖJ
davon weiblich

5 3,9 % 4 80 % 1 20 %

1 20 % 0 0 % 1 100 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt
davon weiblich

15 11,6 % 5 33,3 % 10 66,7 %

2 13,3 % 1 20 % 1 10 %

Abgängerinnen und Abgänger
davon weiblich

129 100 % 69 53,5 % 60 46,5 %

49 38 % 23 33,3 % 26 43,3 %

tabelle 17: Übergänge der absolventinnen und absolventen des berufsgrundschuljahrs, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
*hinzugezählt wurden klassenwiederholungen, bgJ, bfS, hö. bfS, bVb und eQ. 

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.

>> 5.7 Übergänge nach dem berufsorientierungsjahr und dem KoMbI-bildungsgang

das berufsorientierungsjahr (bOJ) und der kOMbi-bildungsgang bilden mit 22 Schülerinnen und Schülern nur ein 
kleines bildungssegment im berufskolleg. nach abschluss des bOJ bzw. des kOMbi-bildungsgangs nehmen über 40 % 
eine vollqualifizierende ausbildung auf. auffällig ist der hohe anteil von über 30 % der Jugendlichen, der im an-
schluss an das bOJ unversorgt ist. 

abbildung 13: Übergänge der absolventinnen und absolventen des berufsorientierungsjahrs und des kOMbi-bildungsgangs

beginn einer schulischen ausbildung 13,6 %

Verbleib am bk (bgJ) 9,1 %

Maßnahmen (wstJ., bvb) 9,1 %

Soz.ver.pfl. besch. 9,1 %unversorgt 31,8 %

beginn einer dualen ausbildung 27,3 %

n=22
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auch das bOJ besuchen mehr Schülerinnen und Schüler mit (59,1 %) als ohne Migrationshintergrund (40,1 %). 
Von den jungen Migranten ist über die hälfte im anschluss unversorgt. die jungen Migrantinnen gehen je zur hälfte 
in duale ausbildung über bzw. verbleiben im Übergangssystem.

Anschlussperspektiven  
nach BOJ + KOMBI

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

6 27,3 % 4 66,7 % 2 33,3 %

4 66,7 % 3 75 % 1 50 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

3 13,6 % 0 0 % 3 100 %

2 66,7 % 0 0 % 2 66,7 %

Verbleib im Übergangssystem*
davon weiblich

4 18,2 % 3 75 % 1 25 %

3 75 % 3 100 % 0 0 %

Soz.vers.pfl. Beschäftigung
davon weiblich

2 9,1 % 2 100 % 0 0 %

0 0 % 0 0 % 0 0 %

Unversorgt
davon weiblich

7 31,8 % 4 57,1 % 3 42,9 %

2 28,6 % 0 0 % 2 66,7 %

Abgängerinnen und Abgänger
davon weiblich

22 100 % 13 59,1 % 9 40,9 %

11 50 % 6 46,2 % 5 55,6 %

tabelle 18: Übergänge der absolventinnen und absolventen des berufsorientierungsjahrs und des kOMbi-bildungsgangs, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
*hinzugezählt werden wstJ., bvb, bgJ.

>> 5.8 Übergänge nach einer Maßnahmeklasse (berufsvorbereitende bildungs-
 maßnahme, Werkstattjahr) bzw. der Internationalen Förderklasse

die kategorie Maßnahmeklasse umfasst die klassen des werkstattjahrs (wstJ.), der berufsvorbereitenden bildungs-
maßnahme (bvb) sowie die internationale förderklasse (ifk). diese bildungsangebote bilden mit knapp 5 % aller 
Schülerinnen und Schüler nur einen kleinen zweig innerhalb des gesamtangebots am berufskolleg. hier ist der anteil 
der Schülerinnen und Schüler, die eine vollqualifizierende ausbildung beginnen, mit 12,2 % besonders gering. Mehr 
als 40 % besucht weiter das berufskolleg (14,6 % das berufsgrundschuljahr) oder eine Maßnahme bei der agentur 
für arbeit (26 % die bvb).die Mehrheit allerdings ist unversorgt oder wird hinsichtlich des Verbleibs nicht erfasst. 
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abbildung 14: Übergänge der absolventinnen und absolventen einer Maßnahmeklasse 
(werkstattjahr, berufsvorbereitende bildungsmaßnahme) sowie der internationalen förderklasse 

tabelle 19: Übergänge der absolventinnen und absolventen einer Maßnahmeklasse (werkstattjahr, berufsvorbereitende bildungsmaßnahme)  
sowie der internationalen förderklasse, differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
*hinzugezählt wurden bvb, bgJ 

Über den möglichen Verbleib der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund lässt sich keine aussage 
treffen, da fast 60 % in die rubrik „Sonstiges, unbekannt, unversorgt“ fallen. 

Maßnahmen (bvb) 26,8 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt 46,3 %

beginn einer dualen ausbildung 9,8 %

beginn einer schulischen ausbildung 2,4 %

Verbleib am bk (bgJ) 14,6 %

Anschlussperspektiven  
nach Maßnahmeklasse

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Duale Ausbildung
davon weiblich

4 9,8 % 1 25 % 3 75 %

2 50 % 1 100 % 1 33,3 %

Schulische Ausbildung
davon weiblich

1 2,4 % 1 100 % 0 0 %

1 100 % 1 100 % 0 0 %

Verbleib im Übergangssystem*
davon weiblich

17 41,5 % 6 35,3 % 11 64,7 %

4 23,5 % 0 0 % 4 36,4 %

Sonstiges, unbekannt, unversorgt
davon weiblich

19 46,3 % 11 57,9 % 8 42,1 %

5 26,3 % 3 27,3 % 2 25 %

Abgängerinnen und Abgänger
davon weiblich

41 100 % 19 46,3 % 22 53,7 %

12 29,3 % 5 26,3 % 7 31,8 %

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer.
n=41
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>> 5.9 aus dem berufskolleg in vollqualifizierende ausbildung – ein Überblick

das berufskolleg bietet eine große Vielfalt an bildungsangeboten für ein breites Spektrum an Schülerinnen und 
Schülern, die eine allgemeinbildende Schule verlassen. Sie unterscheiden sich nach zielgruppen und zugangsvoraus-
setzungen, dauer des angebots und vor allem durch die wahrscheinlichkeit, in eine vollqualifizierende ausbildung 
einzumünden. Sie führen also zu unterschiedlichen ergebnissen bei den Schülerinnen und Schülern im hinblick auf 
erfolgreiche berufseinmündung. folgende tabelle zeigt die unterschiedlichen ergebnisse nur im hinblick auf den 
Verbleib in vollqualifizierenden bildungsangeboten17.

Absolventinnen und Absolventen 
Bildungsgänge BK-Übergang in 

vollqual. Ausbildung

Insgesamt mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

n % n % n %

Schul. Ausbildung (n=59)
davon weiblich

20 33,9 % 13 65 % 7 35 %

11 55 % 9 69,2 % 2 28,6 %

Wirtschaftsgymnasium  
(Abschlussjahr, n=31)

davon weiblich

31 100 % 2 6,5 % 29 93,5 %

14 45,2 % 2 100 % 12 41,4 %

Hö. BFS + FOS  
(Abschlussjahr, n=183)

davon weiblich

103 56,3 % 18 17,5 % 85 82,5 %

53 51,5 % 9 50 % 44 51,8 %

BFS (n=144)
davon weiblich

39 27,1 % 12 30,8 % 27 69,2 %

20 51,3 % 6 50 % 14 51,9 %

BGJ (n=129)
davon weiblich

36 27,9 % 21 58,3 % 15 41,7 %

21 58,3 % 13 61,9 % 8 53,3 %

BOJ + KOMBI (n=22)
davon weiblich

9 40,9 % 4 44,4 % 5 55,6 %

6 66,7 % 3 75 % 3 60 %

Maßnahme (n=41)
davon weiblich

5 12,2 % 2 40 % 3 60 %

3 60 % 2 100 % 1 33,3 %

BK gesamt (n=609)
davon weiblich

268 44 % 82 30,6 % 186 69,4 %

140 52,2 % 48 58,5 % 92 49,5 %

tabelle 20: absolventinnen und absolventen der Maßnahmeklassen, der bildungsgänge und der schulischen ausbildungsgänge der berufskollegs, die voraussichtlich eine 
vollqualifizierende ausbildung aufnehmen werden (schulische o. duale ausbildung, Studium), differenziert nach Migrationshintergrund und geschlecht

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 

17 hier definiert als Übergang in schulische oder betriebliche ausbildung sowie (fh- oder uni-)Studium.
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am höchsten sind die Übergänge in vollqualifizierende ausbildungsgänge nach dem abschluss des wirtschafts-
gymnasiums und der höheren berufsfachschule bzw. der fachoberschule. alle absolventinnen und absolventen der 
abschlussklassen des wirtschaftsgymnasiums und mehr als die hälfte derer der höheren berufsfachschule bzw. der 
fachoberschule beginnen im anschluss an diese bildungsgänge entweder eine duale/schulische ausbildung oder ein 
fachhochschul-/universitätsstudium. betrachtet man beide bildungsgänge differenziert nach Migrationshintergrund, 
fällt auf, dass gerade in diesen angeboten der anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund mit 6,5 % 
bzw. 17,5 % weit unter dem durchschnitt liegt.

lässt man die schulischen ausbildungsgänge sowie die Maßnahme-bildungsgänge außer acht, nimmt die differenz 
zwischen den anteilen der absolventinnen und absolventen mit und ohne Migrationshintergrund mit zunehmendem 
erreichbaren bildungsniveau zu, d.h. die anteile derer mit und ohne Migrationshintergrund entwickeln sich zuneh-
mend auseinander (differenz bOJ/kOMbi 11,2 %, differenz wirtschaftsgymnasium 87 %).

dabei ist beachtenswert, dass nach abschluss einer schulischen ausbildung (65 %) sowie nach abschluss eines 
berufsgrundschuljahrs (58,3 %) die absolventinnen und absolventen mit Migrationshintergrund hinsichtlich der ein-
mündung in eine vollqualifizierende ausbildung erfolgreicher sind als diejenigen ohne Migrationshintergrund – bei 
allen anderen bildungsgängen verhält es sich konträr.

generell kann gesagt werden, dass Migrantinnen und Migranten im hinblick auf vollqualifizierende ausbildung in 
den angeboten der Mülheimer berufskollegs erheblich schlechter abschneiden als Jugendliche ohne Migrationshin-
tergrund und junge Männer insgesamt etwas schlechter als junge frauen. 
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>> 6. Unentschuldigte Fehlzeiten

Schulabsenz gefährdet durch die entstehenden wissenslücken nicht nur die Versetzung oder den erwerb eines Schul-
abschlusses – im bewerbungszeugnis vermerkte (unentschuldigte) fehlzeiten stellen darüber hinaus neben der schu-
lischen Qualifikation ein weiteres entscheidendes kriterium bei der besetzung von ausbildungsplätzen für betriebe 
dar und wirken sich damit negativ auf die ausgangsbedingungen beim Übergang in eine berufsausbildung aus. um 
die Situation in Mülheim an der ruhr zu verdeutlichen, werden seit dem Schuljahr 2008/2009 die als im Jahres-
zeugnis als unentschuldigt vermerkten fehlzeiten erhoben.

auch die folgenden daten zu den unentschuldigten fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Stadt Mülheim an der ruhr beruhen auf einer befragung der klassenleh-
rerinnen und -lehrer und geben deren kenntnisstand über die anzahl der unentschuldigten fehlzeiten zum zeitpunkt 
der zeugniskonferenzen für insgesamt 230 klassen wieder.18

1 – 10 fehlstunden 39,6 %

11 – 30 fehlstunden 26,2 %

über 120 fehlstunden 8 %
91 – 120 fehlstunden 3,3 %

61 – 90 fehlstunden 6,1 %

31 – 60 fehlstunden 16,8 %

Über alle Schulformen betrachtet hat jede/r Vierte der 5.901 über die fehlzeitenerhebung gemeldeten Schülerinnen 
und Schüler im zweiten halbjahr des Schuljahrs 2010/2011 mindestens eine Stunde des unterrichts unentschuldigt 
versäumt. ihr anteil hat damit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5 % zugenommen. die Verteilung der anteile in 
den einzelnen fehlstundenkategorien ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. bei ca. 40 % der 
Schülerinnen und Schüler werden zwischen einer und zehn unentschuldigt versäumte unterrichtsstunden im Jahr-
gangszeugnis vermerkt. 

18 da der anteil der Schülerinnen und Schüler der fünf gymnasien Mülheims, die unentschuldigt im unterricht gefehlt haben, im Vorjahr nur bei 5 % lag, wurde in 

diesem Schuljahr auf eine abfrage in dieser Schulform verzichtet.

abbildung 15: Schülerinnen und Schüler mit unentschuldigten fehlzeiten im zweiten Schulhalbjahr 2010/2011

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
n=1.497
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abbildung 16: Schülerinnen und Schüler mit unentschuldigten fehlzeiten im zweiten Schulhalbjahr 2010/2011, differenziert nach Schulform

eine differenzierung nach den einzelnen Schulformen zeigt zum einen die überwiegend nur leichten Veränderungen 
im Vergleich zum Vorjahr, zum anderen aber auch den nach wie vor deutlichen unterschied in den unterschiedlichen 
Schulformen hinsichtlich der anteile der Schülerinnen und Schüler, die unentschuldigt im unterricht fehlten:

zwar fehlten im Vergleich zum Vorjahr weniger förder- und hauptschülerinnen und -schüler unentschuldigt im unter-
richt; jedoch ist der anteil derer, die dem unterricht dieser beiden Schulformen unentschuldigt fernblieben, mit jeweils 
deutlich über 50 % immer noch sehr hoch. zudem fehlten förder- und hauptschülerinnen und -schüler häufiger über 
einen längeren zeitraum als gesamt- und realschülerinnen und -schüler. an den gesamtschulen hat im Schuljahr 
2010/2011 „nur“ jede/r Vierte unterricht versäumt, an den realschulen „nur“ jede/r Siebte, wobei ihr anteil im 
Vergleich zum Vorjahr sogar um nahezu 10 % zugenommen hat. 

fraglich sind die gründe für die sehr unterschiedliche ausprägung der Schulabstinenz an den verschiedenen Schul-
formen: Verfolgen real- und gesamtschulen ggf. wirkungsvollere ansätze zur prävention von fehlzeiten oder sind 
– vor allem die realschulen – erfolgreicher darin, bereits absente Schulpflichtige anzuhalten, die Schule wieder zu 
besuchen und so dauerabsentismus zu vermeiden?

1 – 10 fehlstunden 11 – 30 fehlstunden 61 – 90 fehlstunden31 – 60 fehlstunden

gesamtschulen

realschulen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

hauptschulen

förderschulen

alle Schulformen

20,3 % (-3,3)

15,2 % (+9,3)

56,9 % (-4,0)

53,9 % (-7,7)

25,4 % (+5,3)

91 – 120 fehlstunden Über 120 fehlstunden

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
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eine differenzierung der fehlzeitendaten nach dem Vorliegen eines Migrationshintergrunds bei den Schülerinnen und 
Schüler verdeutlicht, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und Schülerinnen und Schüler ohne 
Migrationshintergrund ungefähr zu gleichen anteilen der Schule unentschuldigt fernblieben. 

tendenziell fehlen Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund leicht häufiger im mittleren fehlstundenbe-
reich, Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund leicht häufiger im niedrigsten und höchsten fehlstun-
denbereich. wie ebenfalls aus den vorangehenden abbildungen hervorgeht, nimmt der anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit zunehmender fehlstundenanzahl ab. 

9,1 %

2,7 %

5,7 %

16,8 %

25,3 %

40,4 %

6,7 %

4 %

6,5 %

16,9 %

27,3 %

38,7 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Über 120 fehlstunden

91 – 120 fehlstunden

61 – 90 fehlstunden

31 – 60 fehlstunden

11 – 30 fehlstunden

1 – 10 fehlstunden

abbildung 17: Schülerinnen und Schüler mit unentschuldigten fehlzeiten im zweiten Schulhalbjahr 2010/2011, differenziert nach Migrationshintergrund

ohne Migrationshintergrund

mit Migrationshintergrund

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
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tabelle 21: Schülerinnen und Schüler mit mehr als 120 unentschuldigten fehlstunden im zweiten Schulhalbjahr 2010/2011 im Vergleich zum Vorjahr

der anteil der dauerabsenten Schülerinnen und Schüler (d.h. mit mehr als 120 unentschuldigten fehlstunden)
hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen:

bei immerhin 120 von 1.497 Schülerinnen und Schülern (8 %) wurden mehr als 120 unentschuldigte fehlstunden 
verzeichnet. auf einer basis von sechs unterrichtsstunden pro Schultag entsprechen 120 fehlstunden 20 tagen bzw. 
4 wochen, 240 fehlstunden entsprechen 40 tagen bzw. 8 wochen. Jede/r zwölfte Schülerin bzw. Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 – 10 der Mülheimer förderschulen, hauptschulen, realschulen und gesamtschulen fehlte demnach in 
erheblichem Maße oder blieb dem unterricht ganz fern. 

So unzureichend die datenlage über Schulabsenz – daten auf bundesebene existieren bis heute nicht –, so vielfältig 
die ansätze darüber, dieser problematik zu begegnen.19 welche konsequenzen zieht die Stadt Mülheim an der ruhr nun 
aus diesem resultat bzw. welche Strategien verfolgt sie, um der Schulverweigerung bzw. -absenz entgegenzuwirken?

Seit September 2011 führt die bbwe im auftrag der Stadt Mülheim an der ruhr das intervenierende programm 
„Schulverweigerung – die 2. chance“20 des bundesministeriums für familie, Senioren, frauen und Jugend durch. 
das eSf-geförderte programm, das sich an Jugendliche richtet, die ihren Schulabschluss durch Schulverweigerung 
gefährden, hat zum ziel, die absenten Jugendlichen in das Schulsystem zurückzuführen, damit ein Schulabschluss 
erworben werden kann. 

Fehlstunden /  
kein Schulbesuch 2009 / 2010 2010 / 2011

121 – 150 21 31

151 – 240 30 43

Über 240 23 30

kein Schulbesuch 12 16

Insgesamt 86 (von 1.347) 120 (von 1.497)

Anteil in % 6 % 8%

19 Vgl. u.a.: http://www.morgenpost.de/politik/article108681475/Von-der-leyen-befuerwortet-bussgelder-fuer-Schulschwaenzer. html (zugriff am 16.11.2012); 

http://aba-fachverband.org/fileadmin/user_upload/user_upload_2007/dji/dJib_65_familien-kompetenzen.pdf (zugriff am 19.11.2012): fußfesseln für 

Schulschwänzer? in: dJi bulletin 65 winter 2003, S. 2; „niemand kommt als Schwänzer auf die welt“, „zwei wochen pünktlich“ in: Sz vom 8./9.9.2012, S. 8/9.

19 Vgl. http://www.zweitechance.eu/ (zugriff 19.11.2012).

20 Vgl. http://www.zweitechance.eu/ (zugriff 19.11.2012).

Quelle: kommunale koordinierung Übergang Schule – beruf der Stadt Mülheim an der ruhr (2012): befragung der klassenlehrerinnen und klassenlehrer. 
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Mit beschluss des rates der Stadt Mülheim an der ruhr vom 16. Januar 2012 wurde zudem aus Mitteln des bil-
dungs- und teilhabepakets ein projekt zum abbau und zur prävention von Schulverweigerung aufgelegt. zielgruppe 
dieses projekts sind schuldistanzierte und schulverweigernde Schülerinnen und Schüler aller Schulformen.21 durch-
geführt wird das projekt „Schulsozialarbeit zum abbau und zur prävention von Schulverweigerung“ seit beginn des 
Schuljahrs 2012/13 vom zentrum für ausbildung und berufliche Qualifikation Oberhausen (zaQ) an der Schule am 
hexbachtal (hauptschule) und der tersteegenschule (förderschule).

in kooperation mit diesen Schulen soll innerhalb von zwei Jahren ein konzept entwickelt und erprobt werden, das 
die an den Schulen bereits bestehenden ansätze aufgreift und um weitere handlungsmöglichkeiten erweitert. da-
bei soll das konzept präventive und intervenierende ansätze aufgreifen – primäre präventionsmaßnahme für alle 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, intervenierende fördermaßnahmen bei schon bestehenden 
fällen von Schulverweigerern. im anschluss an die entwicklung eines einheitlichen Verfahrens zur früherkennung 
von anzeichen der Schulverweigerung soll ein fehlzeitenkonzept erstellt werden, das die möglichen ursachen und 
dementsprechende Vorgehensweisen beinhalten soll (Sekundäre prävention). inwiefern diese Maßnahmen greifen, 
bleibt abzuwarten.

>> 7. Zusammenfassung und Fazit

die Stadt Mülheim an der ruhr legt erstmals einen Übergangsreport vor, der sich mit besonderem augenmerk den 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund widmet. Sie verschafft sich hiermit eine wichtige grundlage für die gezielte 
gestaltung der Übergänge von der allgemeinbildenden Schule in den beruf. untersucht wurden die schulischen 
Qualifikationen als ausgangsbedingung für den Übergang in berufliche Qualifikation, die Übergänge der absol-
ventinnen und absolventen aus den unterschiedlichen Schulformen der weiterführenden allgemeinbildenden Schule 
sowie die Verbleibe der Schülerinnen und Schüler der vielfältigen bildungsgänge der Mülheimer berufskollegs. damit 
ergibt sich eine transparenz, die die entwicklungsverläufe eines großen teils der Mülheimer Schulabsolventinnen und  
-absolventen differenziert nach bildungsgängen und zielgruppen abbildet.
 
die ergebnisse zeigen zunächst einmal – ähnlich wie im bundesgebiet –, dass es Schülerinnen und Schüler aus 
familien mit einwanderungsgeschichte in Mülheim an der ruhr schwerer haben, gleiche bildungsabschlüsse zu 
erhalten. in realschule und gymnasium sind sie unterrepräsentiert, in hauptschule und förderschule hingegen be-
sonders häufig vertreten. 

21 Vgl. http://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=a7012641c301faee027edb2735 d823fb sowie http://www. zaq-newsletter.de/_artikel_

schulverweigerung_ein_neuer_ansatz.php (zugriff 19.11.2012).
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ein besonderes augenmerk bei der analyse lag auf der frage nach der einmündung in vollqualifizierende ausbil-
dung, d.h. in duale und schulische ausbildung (und Studium). in Mülheim an der ruhr fand im anschluss an die 
allgemeinbildende Schule annähernd die hälfte der Jugendlichen – sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund 
– einen vollqualifizierenden ausbildungsplatz. den Mülheimer Migrantinnen und Migranten gelingt im Vergleich 
zu ihrem anteil an allen abgängerinnen und abgängern der allgemeinbildenden Schulen zwar eine einmündung 
in vollqualifizierende ausbildung seltener als der Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund – so ebenfalls der 
bundesweite trend. bei der einmündung in duale ausbildung waren sie aber sogar erfolgreicher als Jugendliche 
ohne Migrationshintergrund. dies gilt auch für die hauptschulabsolventinnen und -absolventen, deren Übergänge 
in vollqualifizierende ausbildung sich positiv abzeichnen. dies ist ein hinweis auf eine trendumkehr, die sich in 
Mülheim an der ruhr aufgrund besonderer anstrengungen bei der Übergangsbegleitung Jugendlicher, insbesondere 
von hauptschülerinnen und -schülern, gegenüber dem bundesweiten trend abzeichnet. 

im hinblick auf bildungsgänge der berufskollegs, in denen Migrantinnen und Migranten überproportionale anteile 
aufweisen, ergibt sich für Mülheim an der ruhr ein ähnliches bild wie bundesweit. in bildungsangeboten des Über-
gangssystems sind sie mit 36,1 % besonders häufig vertreten. geringer ist ihr anteil in schulischer ausbildung mit 
27,7 %, immerhin ein prozentsatz, der ihrem anteil an allen absolventinnen und absolventen entspricht. auf dem 
wirtschaftsgymnasium und in der höheren berufsfachschule bzw. der fachoberschule – angebote mit sehr hohen 
Übergängen in vollqualifizierende ausbildungsgängen – sind sie fast gar nicht vertreten.

bundesweit wie auch in Mülheim an der ruhr durchläuft ein großer teil der Schulabgängerinnen und -abgänger eine 
oder mehrere Maßnahmen bzw. bildungsgänge, die nicht zu einem berufsabschluss führen. der besuch einer solchen 
Maßnahme trägt bundesweit, aber auch in Mülheim an der ruhr, bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund seltener als 
bei jenen ohne Migrationshintergrund dazu bei, dass sie im anschluss in eine vollqualifizierende ausbildung einmünden. 

am höchsten sind die Übergänge in vollqualifizierende ausbildungsgänge nach dem abschluss des wirtschaftsgym-
nasiums und der höheren berufsfachschule bzw. der fachoberschule. beachtenswert ist, dass nach abschluss einer 
schulischen ausbildung (65 %) sowie nach abschluss eines berufsgrundschuljahrs (58,3 %) die absolventinnen und 
absolventen mit Migrationshintergrund hinsichtlich der einmündung in eine vollqualifizierende ausbildung erfolgrei-
cher sind als die absolventinnen und absolventen ohne Migrationshintergrund – bei allen anderen bildungsgängen 
verhält es sich konträr. 

die differenz zwischen den anteilen der absolventinnen und absolventen mit und ohne Migrationshintergrund nimmt 
mit zunehmendem erreichbaren bildungsniveau zu, d.h. die anteile derer mit und ohne Migrationshintergrund ent-
wickeln sich zunehmend auseinander (differenz bOJ/kOMbi 18,2 %, differenz wirtschaftsgymnasium 87 %).
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generell kann für Mülheim an der ruhr gesagt werden, dass zwar Migrantinnen und Migranten sowohl nach der 
allgemeinbildenden Schule als auch nach einem bildungsgang am berufskolleg insgesamt im hinblick auf vollquali-
fizierende ausbildung schlechter abschneiden als Jugendliche ohne Migrationshintergrund und junge Männer insge-
samt etwas schlechter als junge frauen. deutlich wird aber auch, dass dort, wo besondere anstrengungen gemacht 
werden, um Jugendliche im Übergang Schule – beruf zu stärken, positive effekte zu beobachten sind. diese effekte 
müssen ausgangspunkt für eine Verringerung von benachteiligung und Verdrängung Jugendlicher mit Migrationshin-
tergrund im Übergang Schule – beruf sein. Ob Mülheim diese trendwende gelingt und die positiven entwicklungen 
sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen, wird der Übergangsreport 2012 zeigen. Mülheim an der ruhr kann dann 
wegweisend sein für weitere kommunen, die sich auf den weg machen, chancengleichheit im Übergang Schule – 
beruf für den wachsenden teil der nachwachsenden bevölkerung – jugendlicher Migranten – zu schaffen. 
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>> 9. anhang

abbildung 18: Mögliche Übergangswege von der  
allgemeinbildenden Schule in die berufsausbildung
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Ich habe ...

... keinen schulabschluss

Voraussetzung: 
erfüllte Vollzeitschulpflicht

KOMBI-Projekt Sozial- und 
Gesundheitswesen 

dauer: 1 Jahr, ziel: ha 9

Berufsorientierungsjahr Holz- 
technik und Hauswirtschaft 

dauer: 1 Jahr, ziel: ha 9

... Hauptschulabschluss 
(Ha 9 / Ha 10)

Berufsgrundschuljahr 
(Voraussetzung: erfüllte VZBP  

und mind. HA 9)

berufsfachschule oberstufe 
(Voraussetzung: bgJ)

berufsfachschule 
Ziel berufsabschluss 

(Voraussetzung: Ha 10)

Fachrichtung Körperpflege 
dauer: 1 Jahr 

ziel: ha 10 / MSa + bg

Fachrichtung Gesundheitswesen 
dauer: 1 Jahr 

ziel: ha 10 / MSa + bg

gesundheitswesen
dauer: 1 Jahr 

ziel: MSa / MSa Q + bg

Staatl. gepr.  
Sozialhelfer/in
dauer: 2 Jahre

ziel: MSa / MSa Q

Fachschule für  
Sozialpädagogik
dauer: 3 Jahre

ziel: Staatl. anerkannte/r 
erzieher/in + fhr

Staatl. gepr.  
Kinderpfleger/in
dauer: 2 Jahre

ziel: MSa / MSa Q

Fachrichtung Elektrotechnik 
dauer: 1 Jahr 

ziel: ha 10 / MSa + bg

Elektrotechnik
dauer: 1 Jahr 

ziel: MSa / MSa Q + bg

Fachrichtung Metalltechnik 
dauer: 1 Jahr 

ziel: ha 10 / MSa + bg

Metalltechnik
dauer: 1 Jahr 

ziel: MSa / MSa Q + bg

Fachrichtung Holztechnik 
dauer: 1 Jahr 

ziel: ha 10 / MSa + bg

Fachrichtung  
Wirtschaft und Verwaltung 

dauer: 1 Jahr 
ziel: ha 10 / MSa + bg

Wirtschaft und Verwaltung
„Handelsschule“

dauer: 1 Jahr 
ziel: MSa / MSa Q + bg

... mittleren schulabschluss 
(ehem. For)

Berufsfachschule

 höhere berufsfachschule / 
Fachoberschule

 höhere berufsfachschule
Ziel: berufsabschl. + FHr

Gesundheitswesen 
dauer: 1 Jahr 

ziel: MSa / MSa Q + bg

Staatl. gepr. Chemisch- 
technische/r Assistent/in

dauer: 3 Jahre

höhere Berufsfachschule
Sozial- und Gesundheitswesen,  

SP Gesundheitswesen
dauer: 2 Jahre

ziel: sch. t. fhr + ebk

Fachoberschule
Sozial- und Gesundheitswesen,  

SP Gesundheitswesen
dauer: 2 Jahre

ziel: fhr + ebk

höhere Berufsfachschule
Elektro- und  

Automatisierungstechnik
dauer: 2 Jahre

ziel: sch. t. fhr + ebk

höhere Berufsfachschule
Wirtschaft und Verwaltung
„höhere Handelsschule“

dauer: 2 Jahre
ziel: sch. t. fhr + ebk

Informationstechnik 
dauer: 1 Jahr 

ziel: MSa Q + bg 
(1. Jahr assist-ausb.)

Staatl. gepr. Physikalisch- 
technische/r Assistent/in

dauer: 3 Jahre

Wirtschaft und Verwaltung 
dauer: 1 Jahr 

ziel: MSa Q + bg

Staatl. gepr. Informations-
technische/r Assistent/in

dauer: 2 Jahre

... mittleren schulabschluss 
mit Qualifikation

Wirtschaftsgymnasium 
dauer: 3 Jahre 

ziel: abitur + bg

Abkürzungen
bgJ: berufsgrundschuljahr 
ha 9: hauptschulabschluss
ha 10: hauptschulabschluss
(nach klasse 10)
MSa: Mittlerer Schulabschluss
(ehemals fOr)
MSa Q: Mittlerer Schulabschluss
mit Qualifikationsvermerk
sch. t.fhr: schulischer teil der 
fachhochschulreife 
fhr: fachhochschulreife
bg: berufliche grundbildung
bk: berufliche kenntnisse 
ebk: erweiterte berufliche kenntnisse
Sp: Schwerpunkt

Standort: von-bock-Straße
Sozial- und gesundheitswesen

Standort: kluse
naturwissenschaft und technik

Standort: lehnerstraße
wirtschaft und Verwaltung

abbildung 19: Schematische darstellung der bildungsgänge an den 
berufskollegs lehnerstraße und Stadtmitte der Stadt Mülheim an der ruhr



Die Kommunale Koordinierung des Regionalen Übergangsmanagements Mülheim an der Ruhr - als Teil des Programms „Perspektive 

Berufsabschluss“ – Förderinitiative 1 – des Bundesministeriums für Bildung und Forschung – ging im Jahr 2012 in die Kommunale 

Koordinierung des „Neuen Übergangssystems Schule – Berufs in NRW“ über.

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Euro-

päischen Union gefördert. Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union. 

Er leistet einen Beitrag zur Entwicklung der Beschäftigung durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, der 

Anpassungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und der Investition in Humanressourcen.


