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R A H M E N L E H R P L A N

für den Ausbildungsberuf

Industriekaufmann/Industriekauffrau

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.06.2002)
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Teil I:    Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die
Ständige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen wor-
den.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fach-
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) ab-
gestimmt. Das Abstimmungsverfahren ist durch das “Gemeinsame Ergebnisprotokoll vom
30.05.1972” geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss
auf und beschreibt Mindestanforderungen.

Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und
eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der
Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte
Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiter-
bildungsgänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbständi-
ges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbil-
dung wird vorzugsweise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des metho-
dischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Er-
reichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar
fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen
berücksichtigt werden.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis
der fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten
bleibt.
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Teil II:    Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen
gemeinsamen Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Part-
ner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den
Schülerinnen und Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vor-
her erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für diese Schulart geltenden Regelungen der
Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außer-
dem an den für jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich
erlassenen Berufsordnungsmitteln:

� Rahmenlehrplan der ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder
(KMK)

 

� Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung.
 

 Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991)
hat die Berufsschule zum Ziel,
 

� “eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-
maner und sozialer Art verbindet;

 

� berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt
und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln

 

� die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;
 

 die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öf-
fentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln.”
 

 Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule
 

� den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-
lungsorientierung betont;

 

� unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-
übergreifende Qualifikationen vermitteln;

 

� ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen
Fähigkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und
Gesellschaft gerecht zu werden;

 

� im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und
fördern;
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� auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohun-
gen und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Vermin-
derung aufzeigen.

 

 Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z.B.
 

� Arbeit und Arbeitslosigkeit
� Friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter

Wahrung kultureller Identität
� Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, sowie
� Gewährleistung der Menschenrechte

 eingehen.
 

 Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in gesellschaftli-
chen, beruflichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und
sozial verantwortlich zu verhalten.
 

 Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personal-
kompetenz und Sozialkompetenz.
 

 Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet
und selbständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.
 

 Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlich-
keit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und
öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu ent-
falten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst personale Eigenschaf-
ten wie Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs-
und Pflichtbewusstsein. Zur ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.
 

 Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit
anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hier-
zu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.
 

 Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser
drei Dimensionen.
 

 Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befä-
higung zu eigenverantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen
Situationen. Demgegenüber wird unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Ver-
wertbarkeit, d.h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruflichen und gesellschaft-lichen
Situationen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungs-kommission
zur Neuordnung der Sekundarstufe II).
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 Teil III:    Didaktische Grundsätze
 

 Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont
und junge Menschen zu selbständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.
 

 Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufli-
ches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvoll-
ziehen von Handlungen anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge
des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser ge-
danklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen für das
Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung
der Ziele und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.
 

 Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragma-
tischen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt:
 

� Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind
(Lernen für Handeln).

 

� Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber
gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln).

 

� Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbständig geplant, durchgeführt, ü-
berprüft, ggf. korrigiert und schließlich bewertet werden.

 

� Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z.B.
technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte
einbeziehen.

 

� Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre
gesellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden .

 

� Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z.B. der Interessenerklärung oder der Konflikt-
bewältigung einbeziehen

 

 Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschied-liche Unter-
richtsmethoden verwirklichen.
 

 Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben
unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Un-
terschiede beachtet und Schülerinnen und Schüler- auch benachteiligte oder besonders be-
gabte - ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.
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 Teil IV:    Berufsbezogene Vorbemerkungen
 

 Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Industriekaufmann/zur In-
dustriekauffrau ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Industriekaufmann/zur
Industriekauffrau vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2764) abgestimmt.
 

 Der Ausbildungsberuf ist nach der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie dem Berufsfeld Wirtschaft und Verwal-
tung, Schwerpunkt A: Absatzwirtschaft und Kundenberatung zugeordnet.
 

 Der Rahmenlehrplan stimmt hinsichtlich des 1. Ausbildungsjahres mit dem berufsbezogenen
fachtheoretischen Bereich des Rahmenlehrplans für das schulische Berufsgrundbildungsjahr
überein. Soweit die Ausbildung im 1. Jahr in einem schulischen Berufsgrundbildungsjahr er-
folgt, gilt der Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Lernbereich im Berufsgrundbil-
dungsjahr.
 

 Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann/Industriekauffrau (Be-
schluss der KMK vom 09.06.1995) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgeho-
ben.
 

 Der Industriekaufmann/die Industriekauffrau ist in Unternehmen unterschiedlicher Branchen
und Größen tätig, die zunehmend nicht nur Produkte herstellen, sondern auch ergänzende und
eigenständige Dienst- und Serviceleistungen zum Teil in umfangreichen Projekten anbieten.
Industriekaufleute verfügen über ein nicht nur auf die industrielle Fertigung bezogenes breites
kaufmännisches Grundwissen, insbesondere auch im Bereich der Kundenberatung, Kunden-
betreuung und der Projektabwicklung.

 Das Berufsbild umfasst arbeitsfeldübergreifende Qualifikationen, Fachqualifikationen und
profilgebende Einsatzbereiche, in denen branchen- bzw. betriebsbezogene Qualifikationen im
Hinblick auf einen angestrebten Arbeitsplatz erworben werden. Kundenorientierung und ge-
schäftsprozessbezogene Handlungskompetenz werden besonders herausgestellt.
 Betriebliche und schulische Ausbildung ermöglichen den Zugang zu grundlegenden betriebs-
wirtschaftlichen Problemstellungen und Begriffen aus einer geschäftsprozessorientierten
Sicht. Die Förderung von Orientierungswissen, das Lösen komplexer und exemplarischer
Aufgabenstellungen, systemorientiertes und vernetztes Denken und Handeln sind Bestandteil
der Ausbildung.
 

 Die Lernfelder dieses Rahmenlehrplanes orientieren sich an typischen Geschäftsprozessen
eines Industrieunternehmens. Die Auftragsabwicklung wird als wesentlicher Kernprozess
betrachtet, aus dem heraus sich unterstützende Prozesse mit Schnittstellen zu weiteren Kern-
prozessen ergeben. Die Abgrenzung der Lernfelder berücksichtigt die Unterscheidung von
Kern- und unterstützenden Prozessen. Ihre Zielformulierungen ermöglichen didaktisch unter-
schiedliche Reihenfolgen der Lernfelder in einem Ausbildungsjahr. Insbesondere im Hinblick
auf das erste Ausbildungsjahr ist hierzu eine Abstimmung vor Ort erforderlich. Neben ande-
ren Lernfeldern greift vor allem Lernfeld 12 die zunehmende Projektarbeit in den Betrieben
auf und leistet über die Entwicklung einer umfangreichen Eigenverantwortlichkeit im Hin-
blick auf die Einschätzung und Optimierung von Abläufen einen wesentlichen Beitrag zur
beruflichen Qualifizierung.
 

 Die Orientierung an Geschäftsprozessen wird ergänzt durch die Berücksichtigung der vielfäl-
tigen Systemverflechtungen zwischen Märkten, Gesamtwirtschaft und Gesellschaft. Die Ziel-
formulierungen sind im Sinne des Grundsatzes der Nachhaltigkeit ökologischer, sozialer und
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ökonomischer Entwicklung zu interpretieren. Eine ganzheitliche Sichtweise auf komplexe
Problemstellungen und die Erarbeitung zukunftsverträglicher Lösungen ist daher neben der
Orientierung an Geschäftsprozessen als durchgängiges Unterrichtsprinzip zu berücksichtigen.
 

 Umfassende Handlungskompetenz zu fördern ist Anliegen aller Lernfelder. Zur Betonung
sind Personal-, Sozial-, Methoden- und Lernkompetenz in einigen Lernfeldern ausdrücklich
verankert. Sie sind in den anderen Lernfeldern weiter aufzugreifen und zu festigen. Eine frü-
here Thematisierung oder eine spätere vertiefende Anwendung bleibt davon unberührt.
 Die Informationsbeschaffung, -verarbeitung und –auswertung erfolgt integrativ über Medien
und informationstechnische Systeme in allen Lernfeldern. Hierfür ist ein Gesamtumfang von
mindestens 80 Stunden im Rahmenlehrplan berücksichtigt.
 Die Vermittlung von fremdsprachlichen Qualifikationen gemäß der Ausbildungsordnung zur
Entwicklung entsprechender Kommunikationsfähigkeit ist mit 40 Stunden in die Lernfelder
integriert. Darüber hinaus können 80 Stunden berufsspezifische Fremdsprachenvermittlung
als freiwillige Ergänzung der Länder angeboten werden. Die Lernfelder des zweiten und drit-
ten Ausbildungsjahres bieten Anknüpfungen für fremdsprachliche Lernsituationen.
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Teil V:    Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf
Industriekaufmann / Industriekauffrau

Lernfelder Zeitrichtwerte

Nr. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr.
1 In Ausbildung und Beruf orientieren 40

2 Marktorientierte Geschäftsprozesse eines
Industriebetriebes erfassen

60

3 Werteströme und Werte erfassen und
dokumentieren

60

4 Wertschöpfungsprozesse analysieren und
beurteilen

80

5 Leistungserstellungsprozesse planen, steuern
und kontrollieren

80

6 Beschaffungsprozesse planen, steuern und
kontrollieren

80

7 Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrneh-
men

80

8 Jahresabschluss analysieren und bewerten 80

9 Das Unternehmen im gesamt- und weltwirt-
schaftlichen Zusammenhang einordnen

40

10 Absatzprozesse planen, steuern und kontrollie-
ren

160

11 Investitions- und Finanzierungsprozesse
planen

40

12 Unternehmensstrategien, -projekte  umsetzen 80

Summe (insgesamt 880 Std.) 320 280 280
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Lernfeld 1: In Ausbildung und Beruf orientieren 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich in der durch den Beginn ihrer beruflichen
Erstausbildung veränderten Lebenssituation und gestalten ihre Berufsausbildung selbst-
und verantwortungsbewusst im Spannungsfeld unterschiedlicher Rollenerwartungen und
unter Beachtung wesentlicher Handlungsnormen und Rechtsvorschriften. Im Hinblick auf
ihre beruflichen Tätigkeits- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten stellen sie die Leis-
tungsschwerpunkte und Arbeitsgebiete von Industrieunternehmen im Überblick dar.
Sie erläutern die Aufgaben der Beteiligten im dualen System der Berufsausbildung. Aus
gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen leiten sie Rechte und Pflichten als Auszubil-
dende ab. Dabei arbeiten sie mit Gesetzestexten.
Auf der Basis des Betriebsverfassungsgesetzes konkretisieren die Schülerinnen und Schüler
die für sie relevanten Mitbestimmungsrechte am betrieblichen Geschehen. Sie beschreiben
die Eingliederung ihres Unternehmens in die Gesamtwirtschaft und vergleichen ihre Aus-
bildungsbetriebe nach rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Kriterien.

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Aufgabenstellungen selbstständig in der Gruppe
und wenden problemlösende Methoden an. Sie setzen sich reflexiv mit auftretenden Kon-
flikten auseinander und regeln diese konstruktiv. Sie präsentieren und dokumentieren ihre
Arbeitsergebnisse strukturiert unter Verwendung angemessener Medien. Zur Informations-
gewinnung nutzen sie moderne Kommunikationsmedien.

Inhalte:

Berufliche Tätigkeitsfelder und Perspektiven
Funktion von Ausbildern
Berufsbildungsgesetz
Ausbildungsordnung und Ausbildungsvertrag
Jugendarbeitsschutz
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Haftung, Kapitalaufbringung, Geschäftsführung
Intranet, Internet
Lernstrategien und Arbeitstechniken
Moderations- und Präsentationstechniken
Kommunikationsregeln
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Lernfeld 2: Marktorientierte Geschäftsprozesse
eines Industriebetriebes erfassen

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler erkunden den Material-, Informations-, Geld- und Werte-
fluss innerhalb eines Betriebes ausgehend von Lieferanten und Kunden. Auf der Grundlage
von vorgegebenen Unternehmensleitbildern und eigener betrieblicher Anschauung be-
schreiben sie einzelne ökonomische, soziale und ökologische Ziele. Sie analysieren den
Zusammenhang zwischen strategischen und operativen Zielen. Dabei berücksichtigen sie
mögliche Zielkonflikte. Sie begründen, dass das Erreichen von Unternehmenszielen von
Marktentwicklungen abhängt.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den logistischen Prozess der Kundenauftragsfüh-
rung und zeigen Schnittstellen zwischen Kern- und unterstützenden Prozessen auf. Dabei
stellen sie Formen der betrieblichen Aufbauorganisation dar und beurteilen sie im Hinblick
auf die Elemente des Geschäftsprozesses. Sie erläutern die Bedeutung der Information und
deren effektiver Nutzung als wesentliche Voraussetzung für die Erzielung von Wettbe-
werbsvorteilen und untersuchen das betriebliche Informationssystem in Bezug auf die
Steuerung und Abwicklung des betrieblichen Leistungsprozesses. Sie ermitteln und analy-
sieren Kosten des Informations- und Materialflusses sowie die Wertschöpfung im Prozess
der Kundenauftragsführung.
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren organisatorische Einheiten wie Stellen und
Abteilungen als Kostenstellen und beschreiben deren Bedeutung für die Wertschöpfung.
Sie stellen das  Rechnungswesen als Mittel zur Erfassung, Steuerung und Überwachung der
Wertschöpfung dar. Sie beschreiben den Zusammenhang betrieblicher Planungs- und Cont-
rollingprozesse zur Sicherung des Unternehmenserfolgs.
Sie entwickeln Kriterien zur Erstellung von Präsentationen, stellen Lösungsergebnisse vor
und präzisieren Regeln für ein Feedback zu individuellen Arbeitsergebnissen.

Inhalte:

Unternehmensphilosophie und –strategie
Wertschöpfungsprozess – kosten- und nutzenorientiert
Auslöser für Orientierung an Geschäftsprozessen
- Käufermärkte
- Globalisierung
Elemente eines Geschäftsprozesses (Daten-, Organisations- und Funktionssicht)
Aufgaben des Controlling
Aufbau und informationstechnische Struktur der Datenbasis
Aufgaben des Rechnungswesens
Teamentwicklung
Präsentationsgrundsätze
Kommunikationsregeln
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Lernfeld 3: Werteströme und Werte erfassen und
dokumentieren

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler erfassen den Wertefluss einer Industrieunternehmung an-
hand von Belegen, die im Rahmen eines Geschäftsprozesses anfallen.
Auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung des auf
die unternehmensspezifischen Bedürfnisse abgestimmten Kontenplans stellen sie Werte-
ströme in einer Industrieunternehmung buchhalterisch dar. Sie nehmen eine Abstimmung
zwischen Inventurdaten und den Ergebnissen der laufenden Buchführung vor und leiten aus
dem vorläufigen Abschluss Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
ab.
Sie nutzen das Rechnungswesen unter Anwendung einer geeigneten Software als Doku-
mentations- und Informationsinstrument.

Inhalte:

Aufgaben und Organisation der Finanzbuchhaltung
Inventur, Inventar und Bilanz
Bestands- und Erfolgsvorgänge (einschließlich Abschreibungen)
Umsatzsteuer
Bestandsveränderungen, Inventurdifferenzen
Kontenabschluss
Rechtsrahmen
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Lernfeld 4: Wertschöpfungsprozesse analysie-
ren und beurteilen

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler erfassen die beim betrieblichen Leistungserstellungsprozess
entstehenden Kosten und Leistungen, berechnen und beurteilen den kostenrechnerischen
Wertschöpfungsbeitrag einzelner Produkte und den Betriebserfolg. Sie erkennen den funktio-
nalen Zusammenhang zwischen interner und externer Rechnungslegung und grenzen die Fi-
nanzbuchführung von der Kosten- und Leistungsrechnung ab.
Zur Vorbereitung betrieblicher Entscheidungen nutzen sie verschiedene Verfahren der
Kostenrechnung in Kenntnis ihrer Vor- und Nachteile. Sie beurteilen die Auswirkungen
getroffener Entscheidungen auf die Kostensituation des Betriebes und entwickeln ein diffe-
renziertes Kostenbewusstsein. Sie nehmen eine Abweichungsanalyse vor und unterbreiten
geeignete Lösungsvorschläge. Zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit setzen sie die
Kostenrechnung ein und wenden geeignete informationstechnische Werkzeuge an.

Inhalte:

Kostenartenrechnung
Kostenstellenrechnung
Kostenträgerstückrechnung und Kostenträgerzeitrechnung
Vollkostenrechnung
Teilkostenrechnung als Deckungsbeitragsrechnung
Prozessorientierte Kostenbetrachtung
Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichungen
Tabellenkalkulation
Diagramme
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Lernfeld 5: Leistungserstellungsprozesse planen,
steuern und kontrollieren

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und begründen das Produktions- oder Dienst-
leistungsprogramm in Abhängigkeit vom Absatzmarkt und den Kernprozessen der Unter-
nehmung, den Fertigungs- oder Leistungserstellungsverfahren und der Kostenstruktur. Bei
der ressourcenschonenden Verwendung der Materialien und Energien berücksichtigen sie
den Aspekt der Nachhaltigkeit. Sie beurteilen die Fertigungs- und Leistungserstellungsver-
fahren unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes.
Im Rahmen der Materialdisposition ermitteln sie für einen Kundenauftrag auf Basis vorge-
gebener Stücklisten bzw. Leistungsmerkmale nach Pflichtenheft den Bedarf. Für fremdbe-
zogene Teile oder Leistungen erstellen sie Bestellvorschläge unter Berücksichtigung der
Wiederbeschaffungszeiten und Verbrauchsschätzungen.
Für eigengefertigte Teile analysieren sie aufgrund technischer Vorgaben die Struktur eines
Erzeugnisses und erstellen Stücklisten und Arbeitspläne. Sie disponieren daraus abgeleitete
Fertigungsaufträge, nehmen in Abstimmung mit vorhandenen Kapazitäten und gegebenen
Prioritäten eine Einlastung der Fertigungsaufträge vor und beschreiben die Möglichkeiten
der Auftragsverfolgung und der Auftragskontrolle.
Im Rahmen des Qualitätsmanagements erläutern die Schülerinnen und Schüler Verfahren
zur Prozessoptimierung, die in den Phasen der Produkt- oder Dienstleistungserstellung die
Qualität des Produktes oder der Dienstleistung sichern und weiterentwickeln.
Bei der Umsetzung der verschiedenen Aufgaben setzen sie geeignete informationstechni-
sche Systeme zur Überwachung und Pflege der erforderlichen Daten ein.
Die Schülerinnen und Schüler lösen problemorientierte Aufgabenstellungen in Teams. Sie
dokumentieren und präsentieren ihre Ergebnisse. Sie reflektieren Lernfortschritte und ent-
wickeln Lernstrategien.

Inhalte

Produktentstehung
Produktionsplanung und – steuerung  - Rahmenbedingungen und Verfahren
Produktionscontrolling – Kosten, Qualität, Termintreue
Abfallvermeidung, Wiederverwertbarkeit
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Lernfeld 6: Beschaffungsprozesse planen, steuern
und kontrollieren

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen im Rahmen der Beschaffungslogistik den gesamten Be-
schaffungsprozess in Kenntnis der Beschaffungsstrategie als Teil der Unternehmensstrategie.
Dabei nutzen sie vorhandene Informationsnetze. Sie bearbeiten Bedarfsanforderungen für die
betriebliche Leistungserstellung unter Beachtung des Materialeinsatzes und der Materialver-
wertung und berücksichtigen dabei auch den Aspekt der Nachhaltigkeit. Mit Hilfe ausge-
wählter Instrumente und Methoden der Kommunikation bahnen sie Verträge an und schließen
sie ab. Im Zusammenhang damit beachten sie die verschiedenen wirtschaftlichen Interessen-
lagen der Vertragspartner sowie rechtliche Handlungsspielräume. Sie beherrschen auch
fremdsprachige kaufmännische Korrespondenz. In Konfliktsituationen sind sie sicher in der
Gesprächsführung. Sie präsentieren Verhandlungsergebnisse mit geeigneten Mitteln und Me-
thoden.
 Die Schülerinnen und Schüler prüfen den Wareneingang an Hand von Belegen. Sie reagie-
ren bei Störungen der Erfüllung und leiten Maßnahmen zu deren Beseitigung ein. Sie be-
schreiben den Belegfluss, erfassen den Wareneingang buchhalterisch unter Nutzung eines
informationstechnischen Systems und veranlassen den Zahlungsvorgang.
Sie ermitteln und analysieren Lagerkennziffern, führen Lagerbestandsrechnungen durch und
prüfen Logistikkonzepte auf ihre Effektivität. Im Rahmen des Controllings zeigen sie Opti-
mierungsmöglichkeiten auf und berücksichtigen dabei ökologische Aspekte.

Inhalte:

Beschaffungsstragie – Einflussfaktoren
 Beschaffungsplanung – Zeit-Mengen-Planung, Kosten-Mengen-Planung
 Materialauswahl - Kosten, Qualität, Umweltschutz, Marktentwicklung
 Liefererauswahl – Bezugsquellenanalyse, Angebotsvergleich, Lieferantenbewertung, Fi-
nanzierung
 Vertragsabschluss
 Bestellabwicklung (Zertifizierung)
 Bestandsplanung und – führung
 Beschaffungscontrolling
Verhandlungstechniken
Fremdsprachige Kommunikation
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Lernfeld 7: Personalwirtschaftliche Aufgaben
wahrnehmen

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

 Im Rahmen der Bedarfsplanung werten die Schülerinnen und Schüler einfache Personal-
statistiken aus. Dazu nutzen sie Daten aus vorhandenen informationstechnischen Systemen
und beachten Datenschutz und Kapazitätsplanungen. Unter Berücksichtigung der betriebli-
chen Ziele und des Absatz- und Produktionsplanes planen sie den Personalbedarf.
 Im Rahmen der internen und externen Personalbeschaffung treffen sie eine begründete
Auswahl der einzusetzenden Beschaffungsinstrumente und stellen Kriterien zur Bewerber-
auswahl zusammen. Sie leiten die Aufnahme neuer Mitarbeiter in den Personalbestand ein.
Bei der Vorbereitung der notwendigen Entscheidungen beachten sie die Einbeziehung der
betriebsverfassungsrechtlichen Organe des Unternehmens.
 Unter Berücksichtigung personalrechtlicher Regelungen aus Arbeits- und Sozialrecht, Ta-
rifrecht und Betriebsvereinbarungen bewerten sie Arbeitsverträge und Konsequenzen für
Umsetzungen und Entlassungen. Sie entwickeln Konzepte zur Aus-, Weiter- und Fortbil-
dung zur aktiven Gestaltung der Personalentwicklung und Verbesserung der Mitarbeiter-
motivation. Dabei erkennen sie auch die Bedeutung lebenslangen Lernens für die persönli-
che Entwicklung und die aktive Gestaltung der eigenen beruflichen Zukunft.
 Sie beurteilen Kriterien der Arbeitsbewertung und der Entgeltsysteme, berechnen Entgelte
und buchen sie.
 Im Rahmen der Personalführung stellen die  Schülerinnen und Schüler Auswirkungen von
Unternehmenskulturen, Führungsstilen und -methoden auf die Zusammenarbeit im Betrieb
dar. Sie bewältigen ausgewählte Konfliktsituationen u. a. mit Kenntnissen über Arbeits-
schutz, Formen der Arbeitsplatzerhaltung und Mitbestimmungsmöglichkeiten.

Inhalte:
 

Personalbestands- und –bedarfsanalyse
Personalbeschaffung und -auswahl – Betriebsverfassungsgesetz
Personaleinsatz – Vollmachten
Personalführung und –entwicklung – Kommunikationsregeln, Konfliktregelung, Argu-
mentation und Rhetorik
Personalentlohnung – Lohnnebenkosten
Personalfreisetzung – Kündigungsschutz
Personalcontrolling
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Lernfeld 8: Jahresabschluss analysieren und
bewerten

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler führen Jahresabschlussarbeiten durch und treffen Bewer-
tungsentscheidungen unter Berücksichtigung betrieblicher Interessen und geltender Be-
wertungsvorschriften.
Sie bereiten den Jahresabschluss auf, ermitteln Kennzahlen zur Beurteilung des Unterneh-
mens und ziehen Schlussfolgerungen für unternehmenspolitische Entscheidungen. Sie a-
nalysieren den Jahresabschluss auch aus Sicht des externen Betrachters.
Die Schüler und Schülerinnen wählen für die Bearbeitung ihrer Aufgabenstellungen geeig-
nete Medien aus, präsentieren ihre Arbeitsergebnisse und begründen ihre Schlussfolgerun-
gen.

Inhalte:

Wertansätze für Vermögen und Schulden nach Handels- und Steuerrecht -  Anschaffungs-
und Herstellkosten
Bewertungsprinzipien –  Vorsichtsprinzip, Kapitaleignerprinzip
Offene und stille Rücklagen
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur, Liquidität, Anlagedeckung, Rentabilität,
Cash Flow
Präsentationsmittel
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Lernfeld 9: Das Unternehmen im gesamt- und
weltwirtschaftlichen Zusammenhang
einordnen

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Beziehungen und Leistungen zwischen Unter-
nehmen und staatlichen bzw. anderen administrativen Stellen im Kontext regionaler, gesamt-
und weltwirtschaftlicher Zusammenhänge. Dabei analysieren sie die Rahmenbedingungen für
Investitionen und Wirtschaftswachstum und prüfen Chancen und Grenzen der Strategien zur
Wachstumsförderung.
Die Schülerinnen und Schüler erklären die wechselseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten
der Wirtschaftssubjekte im Modell des Wirtschaftskreislaufes und leiten daraus die Einkom-
mensentstehung, -verwendung und – verteilung ab.
Sie beschreiben den ordnungspolitischen Rahmen für Unternehmen und stellen Ansprüche,
Prinzipien sowie Maßnahmen staatlicher Ordnungspolitik dar. Im Kontext der europäischen
Integration und der Globalisierung präzisieren sie Ziele und Zielkonflikte der Strukturpolitik,
zeigen den Grad der Zielerreichung auf, begründen Abweichungen und schlagen mögliche
Maßnahmen zur Zielerreichung vor.

Inhalte:

Standortfaktoren
Wirtschaftsförderung
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Soziale Marktwirtschaft
Wettbewerbspolitik
Argumentation
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Lernfeld 10: Absatzprozesse planen, steuern und
und kontrollieren

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 160 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler wickeln Kundenaufträge im Spannungsfeld von Kunden- und
Unternehmensinteressen unter Nutzung vorhandener Kommunikationsnetze erfolgsorientiert
ab. Dabei setzen sie informationstechnische Systeme zur Sammlung und Auswertung von
Markt- und Kundendaten ein. Sie entwickeln und begründen Vorschläge zur Umsetzung von
Kundenwünschen, auch in Bezug auf Produktentwicklung.
Die Schülerinnen und Schüler werten Informationen der Produktforschung und Informationen
über Märkte im In- und Ausland aus. Im Rahmen eines Marketingkonzeptes nutzen sie Mar-
ketinginstrumente zur Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle unternehmerischer
Aktivitäten. Sie analysieren die absatzpolitischen Instrumente und entwickeln Konzepte zur
Verfolgung bestehender Marketingziele und zur Kundenbindung unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen.
Die Schülerinnen und Schüler nutzen Instrumente und Methoden der Kommunikation für die
Vertragsanbahnung und den Abschluss und beherrschen auch fremdsprachige kaufmännische
Korrespondenz. In Konfliktsituationen sind sie sicher in der Gesprächsführung. Mit geeigne-
ten Mitteln und Methoden präsentieren sie die Verhandlungsergebnisse.
Sie erledigen alle beim Absatz von Erzeugnissen und Leistungen anfallenden buchhalteri-
schen Aufgaben.
Für die Auftragsbearbeitung, Vertragsanbahnungen und Marketingkonzepte entwickeln sie
Zeit- und Arbeitspläne, legen Verantwortlichkeiten fest, dokumentieren die Projektfortschritte
und untersuchen die Gründe für Abweichungen zwischen Projektplanung und – realisierung.

Sie präsentieren und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Marketing als Führungsprozess – Preispolitik, Produktpolitik, Kommunikationspolitik, Distri-
butionspolitik
Bestimmung des Leistungsangebotes – Sortimentspolitik, Finanzdienstleistungen
Kundenaquise
Vertragsabschluss
Leistungsvertrieb – Absatzlogistik, elektronischer Vertriebsweg (e- commerce)
Kundenauftragsbearbeitung einschließlich Störungen
Kundendienst und Kundenpflege
Absatzcontrolling
Fremdsprachige Kommunikation
Projektplanung, -organisation, -dokumentation
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Lernfeld 11: Investitions- und Finanzierungs-
prozesse planen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Ziele und Aufgaben der Investitions- und Fi-
nanzierungsprozesse im Rahmen des Finanzierungsmanagements und –controllings. Für
ein langfristiges Vorhaben führen sie einfache Investitionsrechnungen durch, beurteilen
Alternativen, treffen eine Finanzierungsentscheidung und erstellen ein geeignetes Finanzie-
rungskonzept, das die betriebliche Finanzsituation und Rahmendaten der Kapitalmärkte be-
rücksichtigt.
Sie prüfen die Investitionsentscheidung und das Finanzierungskonzept über die Entwick-
lung von Alternativentscheidungen unter Abwägung von Kosten, Nutzen und Risiken und
setzen dazu informationstechnische Systeme ein. Sie stellen den Zusammenhang zwischen
betrieblichen Einzelplänen und der Liquiditäts- und Finanzplanung dar.

Inhalte:

Investitions- und Finanzierungsanlässe – Kapitalbedarfsplanung
Statische Investitionsrechnungen
Langfristige Finanzierungsarten
Liquiditätsplanung, Kreditsicherung
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Lernfeld 12: Unternehmensstrategien, -projekte
umsetzen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen, steuern und kontrollieren  beruflich relevante Projekte
und berücksichtigen dabei regionale Gegebenheiten und gesamtwirtschaftliche Prozesse. Im
Rahmen des Projektmanagements definieren sie Ziele, treffen in Abwägung von Kosten, Nut-
zen und Risiken Entscheidungen und organisieren den Ablauf. Dazu analysieren sie vorhan-
dene Unternehmensressourcen und –strategien; sie ordnen Ziele und Zielkonflikte staatlicher
Konjunkturpolitik sowie Chancen und Grenzen staatlicher Steuerung auch in Bezug auf den
Umweltschutz und die Kapitalmärkte in den Kontext der europäischen Integration und Glo-
balisierung ein. Sie untersuchen europäische und internationale Initiativen zur Beschäfti-
gungsförderung und bestimmen individuelle Arbeitsmarktchancen und Entwicklungsperspek-
tiven.
Vor diesem Hintergrund prüfen sie Chancen und Grenzen möglicher Strategien zur Errei-
chung der Projektziele. Sie entwickeln und vertreten eigenständige Positionen und Werthal-
tungen, diskutieren und tolerieren davon abweichende Positionen auf der Basis ausgewiesener
Kriterien und Indikatoren und wenden Techniken der Entscheidungsfindung an. Im Projekt-
ablauf übernehmen sie Verantwortung für die Einhaltung der aufgestellten Regeln, dokumen-
tieren den Projektfortschritt, analysieren und bewerten den Projektverlauf und präsentieren
das Ergebnis. Dabei kommunizieren sie in Teams und nutzen zur Information, Dokumentation
und Präsentation auch begründet ausgewählte technische Systeme und Medien.

Inhalte:

Projektziel und –beschreibung
Projektrisiken und –bewertung
Projektausstattung und –ablauforganisation
Konjunkturprozesse und –indikatoren
Fiskal- und geldpolitische Instrumente
Arbeitsmarktsteuerung
Argumentation
Projektauswertung
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Anlage 1: Studienplan, Wahlpflichtmodule  B.A. Betriebswirtschaftslehre 
 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Grundlagen der BWL
5 MG 02 

Markt und 
Wettbewerb 
5 VWL 01 

Makroökonomie & 
Wirtschaftspolitik 

5 VWL 02 

Management 
5 MG 03 

Personalführung 
5 P/O 01 

Praxisphase 
5 BWL 48 

4 SU ECTS 6 4 SU ECTS 6 4SU ECTS 6 4SU ECTS 6 4SWS ECTS 6   ECTS 18 

Externes Rechnung‐
swesen 
5 CFR 21 

Internes Rechnung‐
swesen 
5 CFR 22 

Finanzierung &  Inves‐
tition 

5 CFR 04 
Wahlpflichtmodul 1 Wahlpflichtmodul 3 Bachelorarbeit 

5 BWL 49 

4 SU ECTS 6 4 SU ECTS 6 4SU ECTS 6 4SWS ECTS 6 4SWS ECTS 6   ECTS 12 

Mathematik für 
Ökonomen 
5 M/S 01 

Statistik für          Öko‐
nomen 
5 M/S 02 

Grundlagen des Mar‐
ketings 
5 MKT 21 

Wahlpflichtmodul 2 Wahlpflichtmodul 4 / 
Seminar  

4 SU ECTS 6 4 SU ECTS 6 4SU ECTS 6 4SWS ECTS 6 2SWS ECTS 6      

Produktion und       
Logistik 
5 P/L 21 

Steuerlehre 
5 StU 21 

Wirtschafts‐
privatrecht 
5 RE 23 

Wahlpflichtmodul 5 Wahlpflichtmodul 6
 

4 SU ECTS 6 4 SU ECTS 6 4SU ECTS 6 4SWS ECTS 6 4SWS ECTS 6      

Wirtschafts‐ 
englisch 
5 SP 01 

Kommunikations‐ und 
Management‐
kompetenz 
5 MG 01

Grundlagen der 
Wirtschaftsinformatik

5 WI 01 

Grundlagen von 
Enterprise Resource 
Planning Systemen

5 WI 02 

Wahlpflichtmodul 7
 

4 SU ECTS 6 4 SU ECTS 6 
2
2 
VL
Ü

ECTS 6 
2
2
SU
P

ECTS 6 4SWS ECTS 6      

20 Gesamt 30 20 Gesamt 30 20 Gesamt 30 20 Gesamt 30 18 Gesamt 30 0 Gesamt 30
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Anlage 2: Modulbeschreibungen 

 

Grundlagen der BWL 
ModulID 

5 MG 02 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 1. halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Pflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 
 
 

 Sem. Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag, Fallbeispie-
le, Übungsaufgaben 

35 deutsch 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
Mit  dem  erfolgreichen Absolvieren des Moduls verfügen die Studierenden über die folgenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten:  

 Sie können die grundlegenden Begriffe und Erkenntnisobjekte der Allgem einen Be-
t r iebswirtschaftslehre er läutern. 

 Sie sind in der Lage, zent rale bet r iebswirtschaft liche Problem stellungen und Lösungs-
ansätze aus dem  leistungswirtschaft lichen Bereich, dem  finanzwirtschaft lichen Bereich 
und aus dem  Bereich der unterstützenden Managem ent funkt ionen zu definieren. 

 Sie sind in der Lage, das erworbene erste ganzheit liche Verständnis von Bet r ieben und 
Unternehm en einzusetzen.  

 Sie können das Erlernte auf konkrete Praxisfallbeispiele anwenden. 
 

3 Inhalte 
 Einführung in das Berufsfeld 
 Einführung in das ökonom ische Denken 

 -  Das Wirtschaft lichkeitsprinzip 
 -  BWL als Wissenschaft  

 Produkt ion und Logist ik 
 -  Grundlagen der Produkt ion 
 -  Erscheinungsform en der Produkt ion 

 Bet r iebliche Steuerlehre und Unternehm ensprüfung 
 -  Rechtsform en 
 -  Steuern und Unternehm ensprüfung 

 Personalm anagem ent  und Bet r iebsorganisat ion 
 -  Führungsst ile und Mot ivat ionsinst rum ente 
 -  Aufbau-  und Ablauforganisat ion 

 Finanzwirtschaft , Rechnungswesen und Cont rolling 
 -  Verfahren der I nvest it ionsrechnung 
 -  Finanzierungsform en und Vert ragstypen 

 Market ing 
 -  Grundlagen des Market ings 
 -  Market inginst rumente 

4 Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO 

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 
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7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.) , Wirtschaftsinformat ik (B.Sc.) , Wirtschaftsrecht  (LL.B.) , I nter-
nat ional Studies in Managem ent  ( I SM)  

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Natalie Bartholom äus 

 

Externes Rechnungswesen 
ModulID 

5 CFR 21 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 1.  halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Pflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 
 
 

 Sem . Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag, Übungen,  35 deutsch 

    Fallstudien   

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
Nach erfolgreicher Teilnahm e an der Modulveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, 

 die Grundsätze und Zusam m enhänge der bet r iebswirtschaft lichen doppelten Buchfüh-
rung zu verstehen und zu bewerten, 

 die Buchführungstechnik unter Berücksicht igung der geltenden Rechtsvorschriften zu 
erörtern und die Grundlagen der Bilanzierung anzuwenden, 

 Buchungssätze für verschiedenste reale Sachverhalte zu entwickeln und som it  eine 
Buchführung für die wicht igsten Funkt ionsbereiche in Unternehm en durchzuführen, 

 Jahresabschlüsse rechtsform abhängig nach Handelsrecht  und internat ionaler Rech-
nungslegung in Grundzügen zu erstellen, 

 Jahresabschlüsse in Ansätzen zu analysieren, zu interpret ieren und zu bewerten. 
Säm t liche Lernergebnisse basieren u. a. auf dem  geübten Um gang m it  den jeweils gült igen 
Rechtsnorm en für die Rechnungslegung, vorzugsweise dem  Handelsrecht  (HGB) , in ausge-
wählten Fällen den I nternat ional Financial Report ing Standards ( I FRS) . 

3 Inhalte 
1. Einführung in das bet r iebswirtschaft liche Rechnungswesen 

 Aufgaben und Gliederung des bet riebswirtschaft lichen Rechnungswesens 
 Grundbegriffe des Rechnungswesens 
 Gesetzliche Regelungen und Organisat ion 

2. Einführung in die Buchungstechnik 
 Zent rale Elem ente des externen Rechnungswesens 
 Erfolgsneut rale und erfolgswirksam e Geschäftsvorfälle 

3. Buchungen in wicht igen Sachbereichen des Unternehm ens  
 Beschaffung (Waren und I nvest it ionsgüter)  
 Produkt ion 
 Absatz 
 Personal 

4. Jahresabschlusserstellung 
 Einzelfragen der Bewertung nach Handelsrecht  
 Abgrenzung 
 rechtsform abhängige Aufstellung des Jahresabschlusses sowie Gewinnverwendung 
 Grundzüge der internat ionalen Rechnungslegung nach den I FRS 

4 Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO  
 



 

13 
 

 
   

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.)   

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Tim  Kampe 

9 Sonstige Informationen 
-  

 

Wirtschaftsenglisch 
ModulID 

5 SP 01 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 1. halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Pflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen 

(Lernformen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 
 
 

 Sem . Unterricht  4 SWS/ 60 h 90 h Lecture, team -
work, role play 

35 englisch 

      

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
After com plet ing the m odule, students are able to:  
 com m unicate in a business environm ent , 
 apply presentat ion skills, 
 apply negot iat ing skills in the fields of  

 m arket ing, prom ot ion 
 personnel/ organisat ion,  
 start ing a business 
 legal form ats of com panies 

 
3 Inhalte 

 Applying for a job, personal SWOT, CVs and resum és, HR 
 Market ing, market ing m ix, launching a product  
 Present ing business ideas and business perform ance, designing a SWOT analysis  
 Start ing a com pany, legal form ats, financing a start  up 
 Corresponding with custom ers  

4 Teilnahmevoraussetzungen 
B1 gemäß GER  -  empfohlen 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO  

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.) , Wirtschaftsinform at ik (B.Sc.) , Wirtschaftsrecht  (LL.B)  

8 Modulbeauftragte/r 
Kerst in Somm er 

9 Sonstige Informationen 
-  
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Produktion und Logistik 
ModulID 

5 P/L 21 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 1. halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Pflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 
 
 

 Sem. Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag 35 deutsch 

       

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
Mit  dem  erfolgreichen Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über die folgenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten:  
 Die Studierenden können die wesent lichen Begriffe, Kennzahlen und Methoden sowie die 

notwendigen Term inologien im  Bereich Produkt ion und Logist ik definieren. 
 Die Studierenden können die genannten Methoden anwenden. 
 Die Studierenden sind in der Lage, Zusam m enhänge im  Bereich der Logist ik und Produk-

t ion einzuordnen. 

3 Inhalte 
Die wicht igsten Kom ponenten und Prozesse der Leistungserstellung werden näher behandelt :  
 Grundlagen 
 Definit ion und Bedeutung von Produkt ion und Logist ik 
 Einsatzfaktoren 
 Produkt ions-  und Kostentheorie 
 Produkt ionsprogram m planung 
 Erzeugnisse und Erzeugnisbeschreibungen 
 Konzepte des Produkt ions-  und Logist ikm anagem ents 

 

4 Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO 

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.)   

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Thom as Plüm er 

9 Sonstige Informationen 
-  
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Mathematik für Ökonomen 
ModulID: 

5 M/S 01 
 

Workload 
Credit 

Points 

Studien- 

semester 

 

Häufigkeit 
 

Sem. Dauer Art Q-Niveau 

150 h 6 1. halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem. Pflicht  B.A. 

Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit Selbst- 

studium 

Lehrformen (Lern- 

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 

Sem. Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag, Übungen 35 deutsch 

Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden durch das erworbene grundle-  

gende Wissen über die m athemat ischen Methoden in der VWL und BWL in der Lage, betriebs-  

wirtschaft liche Fragestellungen (z. B. interne Kostenverrechnung, Annuitätenberechnung, Er-  

t rags-  und Kostenfunkt ionen)  zu analysieren und zu lösen. 

Inhalte 
Elemente der Matrixalgebra, Lineare Gleichungssysteme, Lineare Opt im ierung, Ökonomische 

Anwendungen der linearen Algebra, Finanzmathem at ik 

 
Different ialrechnung, Mikroökonomische Anwendung der Analysis, Funkt ionen m it  zwei Variab-  
len, Ext remwertberechnung unter Nebenbedingung, Grundlagen der I ntegralrechnung 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Prüfungsgestaltung 
Klausur oder Teilklausuren oder ggf. mündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO 
Bei Teilklausuren wird die Gesamtnote durch die Summe der Punkte der Teilk lausuren, die m indes-
tens 50 Prozent  der Punkte in der Teilklausur erreicht  haben, erm it telt . 

Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 

Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.) , I nternat ional Studies in Management  (B.A.) , Wirtschaftsinfor-  

m at ik (B.Sc.)  

Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Wolfgang Kohn 

Sonstige Informationen 
-  
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Kommunikations- und Managementkompetenzen 
ModulID 

5 MG 01 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 2. Sem . halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Wahlpflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 
 
 

 Sem. Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag, Grup-  25 deutsch 

    penarbeit , Übungen   

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
 
Mit  dem  erfolgreichen Absolvieren des Moduls verfügen die Studierenden über die folgenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten:  

-  Sie beherrschen Präsentat ions-  und Moderat ionstechniken sowie Methoden des Ziel-  
und Zeitm anagem ents und können diese in einer Präsentat ion um setzen. 

-  Sie sind in der Lage, Mater ialien und I nform at ionen zu einem  wirtschaftsrelevanten 
Them a zu recherchieren, zu verstehen und hierzu eine inhalt liche Gliederung zu erstel-
len. 

-  Sie können eine schrift liche Ausarbeitung anfert igen. 
-  Sie können Kreat ivitäts-  und Moderat ionstechniken definieren und sind in der Lage, 

diese im  Rahm en des I nnovat ionsm anagem entprozesses einzusetzen. 
-  Sie können wesent liche Kom m unikat ionsm odelle und - techniken sowie Form en der Ge-

sprächsführung erörtern und sind in der Lage, diese im  Rahm en von Gesprächen an-
zuwenden. 

-  Sie können die Arten und Stufen von Konflikten beschreiben und sind in der Lage, Ge-
spräche zur Lösung der Konflikte zu führen. 

 3 Inhalte 
Kom m unikat ionskom petenzen:  

-  Ziel- , Zeit -  und Selbstm anagem ent  
-  Präsentat ions-  und Moderat ionstechniken 
-  Analyse und Anwendung von Kom m unikat ionsm odellen und - techniken 

Managem entkom petenzen:  
-  I nnovat ionsm anagem ent  ( insbes. im  Bereich der Neuproduktplanung)   
-  Voraussetzungen und Form en der Gesprächsführung 
-  Arten und Stufen von Konflikten sowie I nst rum ente zur Konflikt lösung 

Grundlagen wissenschaft lichen Arbeitens ( recherchieren, gliedern, zit ieren) .  
 

4 Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur;  als Voraussetzung für die Teilnahm e an der Klausur ist  das Bestehen einer unbenote-
ten Vorprüfung in Form  einer Präsentat ion (schrift liche Ausarbeitung und m ündlicher Vort rag)  
erforderlich 

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.) , Wirtschaftsinform at ik (B.Sc.) , Wirtschaftspsychologie  
(B.Sc.)  

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Kerst in Stender-Monhem ius 

9 Sonstige Informationen 
-  
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Internes Rechnungswesen 
ModulID 

5 CFR 22 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 2.  halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Pflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 
 
 

 Sem . Unterricht  
 

4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag, Übungen 35 deutsch 

    Tutorien   

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
Nach erfolgreicher Teilnahm e an der Modulveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, 

 die wesent lichen Begriffe und Einsatzmöglichkeiten der Kosten-  und Leistungsrechnung 
zu definieren, 

 die Verfahren der drei Stufen der Kosten-  und Leistungsrechnung (Kostenarten- , Kos-
tenstellen-  und Kostent rägerrechnung)  zu benennen und zu erklären, 

 die Methoden der Kostenrechnung auf prakt ische Aufgabenstellungen anzuwenden, 
 die Entscheidungsrelevanz der Ergebnisse unterschiedlicher Kostenrechnungssystem e 

zu beurteilen. 
 3 Inhalte 

 Grundlagen der Kosten-  und Leistungsrechnung (Aufgaben, Ziele, Begriffe)  
 Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostent rägerrechnung 
 Kostenrechnungssystem e auf Vollkostenbasis  
 Kostenrechnungssystem e auf Teilkostenbasis  
 Einblick in weiterführende System e der Kostenrechnung 

4 Teilnahmevoraussetzungen 
Em pfohlen sind Grundkenntnisse in der externen Rechnungslegung 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO  
 

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.)   

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Michaela Hoke 

9 Sonstige Informationen 
-  
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Statistik für Ökonomen 
ModulID 

5 M/S 02 
 

Workload 
Credit 

Points 

Studien- 

semester 

 

Häufigkeit 
 

Sem. Dauer Art Q-Niveau 

150 h 6 2. halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem. Pflicht  B.A. 

Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit Selbst- 

studium 

Lehrformen (Lern- 

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 

Sem. Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag, Übungen 

Fallbeispiele 

35 deutsch 

Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden durch das erworbene grundle-  gen-

de Wissen über die stat ist ischen Verfahren in der VWL und BWL in der Lage, bet riebswirt -  schaft li-

che Fragestellungen zu analysieren (z.B. Value at  Risk, Renditeanalyse, Preisänderungen testen)und

unter Verwendung des Stat ist ikprogramms R zu lösen. Sie können stat ist ische Aus-  wertungen

krit isch beurteilen. 

Inhalte 

Grundlagen, Häufigkeitsfunkt ion, Mit telwert , Quant ile, Grafische Darstellung einer Vertei-   lung, 

Varianz, Standardabweichung, Variat ionskoeffizient , Wachstumsraten, I ndexzahlen 

 
Lineare Regressionsanalyse, Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeits-  ver-

teilungen, Normalverteilung, weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Schätzen, St ichproben und 

deren Verteilungen, Konfidenzintervalle und param etrische Tests. 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Prüfungsgestaltung 
Klausur oder Teilklausuren oder ggf. mündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO 
Bei Teilklausuren wird die Gesamtnote durch die Summe der Punkte der Teilk lausuren, die m indes-
tens 50 Prozent  der Punkte in der Teilklausur erreicht  haben, erm it telt . 

Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 

Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.)  

Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Wolfgang Kohn 

Sonstige Informationen 
-  

   

9 Sonstige Informationen 
-  ggf. Gastvort räge zu aktuellen Fragestellungen 
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Makroökonomie & Wirtschaftspolitik 
ModulID 

5 VWL 02 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 3. halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Pflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 
 
 

 Sem . Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h  Vort rag, Übungen 35 deutsch 

    Projektarbeit    

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
Erfolgreiche Studierende verfügen über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten:  

 Sie können grundlegende m akroökonom ische Analyseinst rumente skizzieren. 
 Sie können Konzepte der volkswirtschaft lichen Gesam trechnung erläutern. 
 Sie können m akroökonom ische Gleichgewichtsbedingungen auf Güter-  und Finanz-

m ärkten form al und grafisch herleiten. 
 Sie sind befähigt , Effekte staat licher Konjunkturpolit ik zu quant ifizieren. 
 Sie sind in der Lage, m akroökonom ische Effekte von geldpolit ischen Maßnahmen be-

deutender Zent ralbanken zu analysieren und zu beurteilen. 
 Sie können aktuelle m akroökonom ische Tatbestände der Arbeitsm arktpolit ik und des 

Außenhandels eigenständig aus theoret ischer Perspekt ive bewerten. 

3 Inhalte 
 Mikroökonomisches Denken und m akroökonom ische Modelle  
 Volkswirtschaft liche Gesam trechnung und Analyse gesam twirtschaft licher Kennzahlen 
 Makroökonom ische Modellierung des Güterm arktes 
 Geld-  und Finanzm ärkte aus m akroökonom ischer Perspekt ive 
 Arbeitsm ärkte aus m akroökonom ischer Perspekt ive 
 I S-LM Modell der geschlossenen Volkswirtschaft  
 I S-LM Modell der offenen Volkswirtschaft  
 Fiskal-  und Geldpolit ik in IS-LM-Modellen 
 Lohnstarrheiten, I nflat ion, Arbeitslosigkeit  und Phillipskurve 
 Aktuelle Problem e des Außenhandels aus m akroökonom ischer Perspekt ive 

4 Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO  
 

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.)   

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Markus Pannenberg 

9 Sonstige Informationen 
-  
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Finanzierung und Investition 
ModulID 

5 CFR 04  

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 3. halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Pflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 
 

 Sem. Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag, Übungen 35 deutsch 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 
Nach dem  erfolgreichen Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, 

 detaillierte Begriffe der Finanzierung und I nvest it ion zu benennen und zu er läutern, 
 finanzwirtschaft liche Gestaltungsm öglichkeiten vor dem  Hintergrund der Unterneh-

m ens-  und I nvest it ionsziele zu ident ifizieren und in den finanzwirtschaft lichen Ent -
scheidungsprozess einzuordnen, 

 auf die spezifische Fragestellung der Beurteilung einer opt im alen Finanzierungsform  
bzw. der Wirtschaft lichkeit  einer I nvest it ion ausgerichtete und geeignete Konzepte und 
Verfahren auszuwählen und anzuwenden, 

 finanzwirtschaft liche Entscheidungen der Praxis hinsicht lich ihres Zielerreichungsbei-
t rages und unter Berücksicht igung der Risikoneigung des Entscheiders sowie der I n-
form at ionslage zu beurteilen und Handlungsem pfehlungen für das Managem ent  abzu-
leiten. 

3 Inhalte 
Finanzierung:  Grundlegungen;  Aufgaben, Grundsätze und Verfahren der Finanzplanung;  
unterschiedliche Form en der klassischen Unterteilung der Finanzierungsarten;  Erm it t lung und 
Ansätze der Opt im ierung der Finanzierungs-  bzw. der Kapitalst ruktur. 
Investition:  Grundlegungen zu und Typen von I nvest it ionsentscheidungen;  Aufgaben, 
Grundsätze und Verfahren der I nvest it ionsplanung und - rechnung;  dynam ische Verfahren der 
I nvest it ionsrechnung (u. a. Kapitalwert - , I nterne-Zinsfuß-  und Annuitätenm ethode) ;  stat ische 
Verfahren der I nvest it ionsrechnung (z. B. Kosten- , Gewinn- , Rentabilitäts-  und Am ort isat ions-
vergleichsrechnung) ;  Erm it t lung der opt im alen Nutzungsdauer und Lösung des Ersatzprob-
lem s. 

4 Teilnahmevoraussetzungen 
Em pfohlen wird Grundlagenwissen zu Finanzierung und I nvest it ion, wie es z.B. im  Modul 5 MG 
02 „Grundlagen der Bet r iebswirtschaftslehre“  verm it telt  wird. 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO  

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen):  
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.) , Wirtschaftsinform at ik (B.Sc.)  

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Heiko Burchert  

9 Sonstige Informationen 
-  
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Grundlagen des Marketings 
ModulID 

5 MKT 21 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 3. halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Pflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 

 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 

 
 

 Sem. Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag 35 deutsch 

       

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 

Mit  dem  erfolgreichen Absolvieren des Moduls verfügen Studierende über die folgenden Kennt -

nisse und Fähigkeiten:  

-  Sie können die wesent lichen Begriffe definieren und diese in den Gesam tzusam m en-

hang des Market ings einordnen. 

-  Sie sind in der Lage, die wesent lichen Methoden der Situat ionsanalyse anzuwenden. 

-  Sie können den Aufbau und die Bestandteile einer Market ingkonzept ion skizzieren. 

-  Sie können die spezifischen Besonderheiten ausgewählter inst itut ioneller Market ing-

form en erörtern. 

-  Sie können grundlegende Prozess-  und St rukturregelungen zur Bewält igung der Marke-

t ingaufgaben darstellen. 

-  Sie sind in der Lage, die wesent lichen Hauptaufgaben des Market ingcont rollings zu de-

finieren. 

-  Sie können Aufgaben unter Anwendung der verm it telten fachlichen und m ethodischen 

Kom petenzen lösen. 

 

3 Inhalte 

-  Einordnung des Market ings in den bet r iebswirtschaft lichen Kontext  

-  I nform at ionsgrundlagen von Käuferverhalten, Market ingforschung und Marktsegm en-

t ierung 

-  Methoden der Situat ionsanalyse 

-  Market ingkonzept ion:  

-  Ziele (Zielsystem , Market ingziele)  

-  St rategien der Ansoff-Mat r ix 

-  produkt - , preis- , dist r ibut ions-  und kom m unikat ionspolit ische Grundlagen 

-  I nst itut ionelles Market ing (Handels- , I ndust r iegüter-  und Dienst leistungsm arket ing)  

-  Market ingorganisat ion 

-  Market ing-Cont rolling 

 
4 Teilnahmevoraussetzungen 

keine 

5 Prüfungsgestaltung 

Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO  

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 

Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 

Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.)   

8 Modulbeauftragte/r 

Prof. Dr. Günter Schm id 

9 Sonstige Informationen 

-  
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Grundlagen Controlling 
ModulID 

5 CFR 43 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 4.o.5 halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Wahlpflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 

 
 

 Sem. Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag 35 deutsch 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
Nach der erfolgreichen Teilnahm e an diesem  Modul sind die Studierenden in der Lage, eine 
zeit raum spezifische Planung zu organisieren und zu erstellen, insbesondere eine Budget ierung 
durchführen sowie die zugehörige Kont rolle vorzunehm en. 
Des Weiteren können sie Kennzahlen beschreiben und eine Kennzahlenanalyse durchführen. 
Darüber hinaus sind die Studierenden befähigt , im  Hinblick auf die Steuerung des Unterneh-
m ens nach Vornahm e einer Datenaufbereitung operat ive gesam tbet r iebliche und funkt ionsbe-
reichsbezogene Kennzahlen auszuwerten. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Grundzüge des wertor ient ierten Cont rollings 
form ulieren, eine Um welt -  und Unternehm ensanalyse durchführen und ein Risikom anagem ent -
System  entwickeln. 

3 Inhalte 
Genereller Part: Planung und Kont rolle, Kennzahlen und Kennzahlenanalyse, Datenaufberei-
tung, Report ing ( I nform at ionsversorgung)  
Operativer Teilbereich: Budget ierung, gesam tbet r iebliche Kennzahlenanalyse, Kennzah-
lenanalyse in den Funkt ionsbereichen  
Strategischer Teilbereich: Grundlagen des wertor ient ierten Cont rollings, Grundlagen des 
Risikom anagem ents, Um weltanalyse, Unternehm ensanalyse (PI MS, Kernkom petenzen, SWOT, 
u. a.) , St rategische Kont rolle, St rategisches Perform ance Measurem ent -System e (BSC u. a.)  

4 Teilnahmevoraussetzungen 
Grundlagenwissen des internen und externen Rechnungswesens wird em pfohlen. 

5 Prüfungsgestaltung 
Hausarbeit  und Klausur 
oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO 

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.)  

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Mart in Wördenweber 

9 Sonstige Informationen 
I m  Fall von Hausarbeiten kann eine Bearbeitung ggf. während der vorangehenden vorlesungs-
freien Zeit  angeboten werden. I n diesem  Fall finden sich weitere I nform at ionen in I LI AS. 
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Finanzmanagement 
ModulID 

5 CFR 44 

Nr. Workload 
Credit 

Points 

Studien-

semester 
Häufigkeit Sem. Dauer Art Q-Niveau 

 150 h 6 4.o.5.  halbjährlich WS/ SoSe 1 Sem . Wahlpflicht  B.A. 

1 Lehrveranstaltungsart Kontaktzeit 

 
 

Selbst-

studium 

Lehrformen (Lern-

formen) 

gepl. 

Gruppengr. 

Sprache 

 
 

 Sem . Unterr icht  4 SWS/ 60 h 90 h Vort rag, Übungen, 35 deutsch 

    Fallstudien   

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/ Kompetenzen 
Nach erfolgreicher Teilnahm e an der Modulveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, 

 wesent liche Ziele des Finanzm anagem ents eines Unternehm ens zu definieren, 
 die Aufbau-  und Ablauforganisat ion des Finanzm anagem ents in m it t leren bis großen 

Unternehm en aller Branchen zu verstehen und zu bewerten, 
 Finanzst röm e in Konzernen zu analysieren und detaillierte Finanzplanungen durchzu-

führen, 
 Konzepte der Opt im ierung von Finanzst rukturen anzuwenden und Gesam t lösungen für 

das Finanzmanagem ent  zu entwickeln, 
 wesent liche kapitalm arktbasierte Finanzinst rum ente zur Deckung von Kapitalbedarfen 

zu erläutern, m it  angem essenen Modellen zu bewerten und passende auszuwählen, 
 grundsätzliche Finanzrisiken zu ident ifizieren und Risikoreduzierungsm öglichkeiten zu 

um reißen und anzuwenden, 
 I nst rum ente und Rahm enbedingungen st rategischer Finanzm anagem entkonzepte zu 

beschreiben und zu benutzen, 
 finanzwirtschaft liche I nform at ionen zu erm it teln, auszuwerten und m it  geeigneten Me-

thoden zu bewerten. 

3 Inhalte 
 Grundlagen +  Organisat ion des Finanzm anagem ents  
 Finanzplanung 

o Cash Flows 
o Kapitalflussrechnung 
o Kurz- , m it tel-  und langfrist ige Finanzpläne 

 I nternat ionale Finanzprozesse 
o I nternat ionaler Zahlungsverkehr 
o Net t ing, Cash Pooling, Paym ent  Factory, I nhouse Bank 
o Zins-  und Währungsm anagem ent  

 Anlage-  +  Finanzierungsst rategien  
o Grundlagen Kapitalm ärkte 
o Vert iefung Anleihen, Akt ien, Asset  Backed Securites 
o St rategien 

 Working Capital Managem ent  
 Kapitalkosten und Kapitalst ruktur 
 Finanz-Cont rolling 

4 Teilnahmevoraussetzungen 
Grundlagenwissen, wie es im  Modul 5 CFR 04 „ I nvest it ion und Finanzierung“  verm it telt  wird, 
darüber hinaus werden m athem at ische und stat ist ische Grundlagen em pfohlen. 

5 Prüfungsgestaltung 
Klausur oder ggf. m ündliche Prüfung, siehe § 11 Absatz 3 Satz 3 SPO  

6 Voraussetzung für die Vergabe von Credit Points 
Bestehen der Modulprüfung 

7 Verwendung des Moduls ( in folgenden Studiengängen): 
Bet r iebswirtschaftslehre (B.A.)  
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