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Geleitwort

Kein Bildungsbereich ist so vielfältig wie die Berufsbildung!

Sie beginnt in den allgemeinbildenden Schulen. Arbeit und Beruf sind Teil der
gesellschaftlichen Wirklichkeit und begegnen den Schüler*innen in vielen Unter-
richtsfächern. Insbesondere zum Ende der Schulzeit wird die Berufs- und Studien-
orientierung immer bedeutsamer. Auch wenn sich die Bildungssysteme in ver-
schiedenen Ländern unterscheiden, so ist der Übergang in Ausbildung und/oder
Studium eine wichtige Weichenstellung für die Schulabsolvent*innen. Nicht allen
gelingt er (sofort), andere münden in Deutschland in eine der vielen Bildungs-
gänge an beruflichen Schulen ein. Viele absolvieren eine duale Berufsausbildung
in einem der mehr als 300 Ausbildungsberufe. Dabei besitzt in Deutschland fast
ein Drittel der Auszubildenden eine Hochschulzugangsberechtigung. Berufsbil-
dung und Studium bilden heute keinen Gegensatz mehr, sondern sie ergänzen
sich in vielfältiger Weise. Viele junge Menschen schließen nach der Ausbildung
ein Studium an. Umgekehrt erkennen zahlreiche Studierende in Deutschland,
dass das gewählte Studium nicht ihren Vorstellungen entspricht und streben in
eine Berufsausbildung. Eine wachsende Bedeutung erhalten die vielen Optionen,
Ausbildung und Studium im Rahmen eines Dualen Studiums oder einer studien-
integrierenden Ausbildung zu verbinden. In vielen Berufsfeldern entscheiden sich
die jungen Erwachsenen nach der Ausbildung nicht für ein Studium, sondern für
eine der zahlreichen Optionen der beruflichen Weiterbildung.

Die kurze Skizze deutet eine große Vielfalt, aber auch eine beträchtliche
Komplexität an. Das BIBB versucht all diese Facetten in dem jährlich erscheinen-
den Datenreport auf mehr als 500 Seiten aktuell zu erfassen und aufzubereiten.
Doch wie heißt es so schön beim Autor dieses Buches: «Das Messbare ist nicht
immer das Angemessene!» Die vielen Statistiken und in Mittelwerten, Standard-
abweichungen, Korrelationskoeffizienten, Signifikanzniveaus, Konfidenzinter-
vallen und anderen statistischen Kategorien ausgedrückten Forschungsbefunde
der quantitativen Empirie erfassen die Berufsbildung in ihren institutionellen,
sozialen, kulturellen und individuellen Erscheinungsformen nur sehr begrenzt.
Vor diesem Hintergrund bieten die «hilfreichen Ungenauigkeiten» in Form von
Kolumnen eine nicht nur hilfreiche, sondern auch anregende Ergänzung und
Verbindung zu bestehenden Analysen und Dokumentationen.



Für das BIBB ist eine solche Verbindung auch aus einem anderen Grund sehr
wichtig. Das BIBB ist neben seinen eigenen Forschungsaktivitäten auch ein maß-
geblicher Träger der Wissenschaftskommunikation und Politikberatung in der Be-
rufsbildung. Als ein tragendes Paradigma verfolgt das BIBB eine «Wissenschaft-
Politik-Praxis-Kommunikation» in der beruflichen Bildung, in der Erkenntnisge-
winnung und Praxisgestaltung, Wissen und Handeln, eng zusammengedacht
werden. Um ein Bild aus einer der Kolumnen von Dieter Euler aufzunehmen: Wir
interessieren uns bei einem Gewitter nicht nur dafür, die Häufigkeit der Blitze zu
zählen oder den zeitlichen Abstand zwischen Blitz- und Donnerschlag zu messen,
sondern uns interessiert die Frage, wie man sich mit geeigneten Blitzableitern vor
einem Blitzschlag schützen kann.

Viele der Kolumnen verbinden Wissen und Handeln bzw. «Wissenschaft
und Machenschaft», wie Dieter Euler es formuliert. In ihnen findet sich nicht nur
Wissenswertes, sondern auch Vorschläge darüber, wie zugrunde liegende He-
rausforderungen anders bzw. besser bewältigt werden könnten. Eine solche Ver-
knüpfung ist auch deshalb so wertvoll, weil die Berufsbildung aktuell hochgradig
gefordert wird, Lösungen zu zwei drängenden Gegenwartsherausforderungen zu
entwickeln: Fachkräftesicherung und soziale Integration. Der Berufsbildung ge-
lingt es momentan nur noch begrenzt, alle Talente so zu qualifizieren, dass in
den verschiedenen Wirtschaftssektoren hinreichend Fachkräfte zur Verfügung
stehen. Zugleich gelingt es nur bedingt, alle Schulabsolvent*innen erfolgreich zu
einem qualifizierten Ausbildungsabschluss zu führen, der ihnen eine zufrieden-
stellende, sichere Beschäftigung ermöglicht.

Mit der Kolumnensammlung legt Dieter Euler anregende und wichtige Im-
pulse zum Nach- und Vor-Denken über die Berufsbildung vor. Befunde aus der
Empirie werden aufgenommen und in Handlungsperspektiven übersetzt. Viele
Sprachbilder werfen eine neue Perspektive auf in Fachkreisen Bekanntes und
führen zu neuen Aha-Erlebnissen. Die Kolumnen umfassen einen Zeitraum von
nunmehr zehn Jahren, haben aber nichts von ihrer Aktualität verloren. Das allein
schon mag nachdenklich stimmen!

Ich wünsche dem Buch eine gute Verbreitung – und freue mich auf weitere
Kolumnen, die wissenschaftlichen Praktiker*innen bzw. praktischen Wissen-
schaftler*innen zwar nicht letzte Antworten, aber doch «hilfreiche Ungenauig-
keiten» zum Weiterdenken bieten können.

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser
Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
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Vor dem Anfang

Dieser Band verbindet mehr als 60 Kolumnen, die in der Zeitschrift FOLIO zwi-
schen 2012–2022 erschienen sind. Die Anregung, die Kolumnen in strukturierter
Form zu veröffentlichen, kam aus dem Kreis der FOLIO-Leserschaft. Viele der
Themen erscheinen zeitlos aktuell – vielleicht ein Spezifikum der Pädagogik, in
der viele vermeintlich neue Vorschläge bei genauer Betrachtung auf ältere Kon-
zepte und Ideen zurückweisen.

Dennoch: Warum ein Buch wie dieses? Befinden wir uns insbesondere in
den Wissenschaften nicht in einer Entwicklung, in der inflationär Texte produ-
ziert werden, die aber immer weniger gelesen werden? Mit Julius Lukasiewicz
könnte man diese Entwicklung als «ignorance explosion» bezeichnen. Insbeson-
dere empirisch arbeitende Wissenschaftler versuchen dabei immer kleinteiliger
die Welt zu vermessen. Sie sind eine Art Kämpfer gegen den Zufall, wenn sie das
Ungewisse in Gesetzmäßigkeiten zu überführen versuchen. Doch selbst wenn
man die in oft schwer verständlichen Texten dokumentierten Befunde studiert,
wird bald deutlich, dass viele von ihnen eine Lücke zwischen Wissen und Han-
deln lassen. Dies überrascht zunächst nicht – schließlich denkt die Wissenschaft
im Allgemeinen, Menschen leben jedoch in Details. Wissen(schaft) vollzieht sich
als Nach-Denken über Geschehenes, Handeln erfordert jedoch das Voraus-Den-
ken über Zukünftiges. Entscheiden gerade auch in Bildungsfragen heißt häufig
nicht wissen, bevor man handelt, sondern handeln, bevor man weiß.

Diese Kluft zwischen Wissen und Handeln erfordert das Schließen von Lü-
cken. Mit den «hilfreichen Ungenauigkeiten» in den Texten dieses Buches soll
dieser notwendige Prozess durch zwei Schritte unterstützt werden: Die Identifi-
zierung von Frag-Würdigem sowie die Exploration von Möglichem.

Wissenschaftliche Untersuchungen beginnen mit Fragen – und sie enden
zumeist wieder mit Fragen! Wenn beispielsweise empirische Untersuchungen
zu dem Ergebnis kommen, dass der Einsatz digitaler Medien in Schule und Un-
terricht die Lernenden motiviert, dann ließe sich daraus keineswegs ableiten, den
Unterricht generell mit dem Einsatz digitaler Technologien zu gestalten. Viel-
mehr gibt der Befund Anlass zu Fragen wie etwa den folgenden: Wie genau wird
die vermeintliche Motivationskraft der Medien begründet? Welche Motive der
Lernenden werden durch den Medieneinsatz angesprochen? Ist die Motivation
der Lernenden von Dauer, oder handelt es sich um ein Strohfeuer aufgrund des



Neuigkeitseffekts? Welche Rolle spielt der Lehrende beim Medieneinsatz? Wel-
che (möglicherweise negativen) Nebeneffekte können durch den Einsatz digitaler
Medien auftreten? Die Fragenliste ließe sich leicht erweitern. Das Vorgehen erin-
nert an die Szene in dem Film «Yentl», in der ein Talmud-Schüler von seinem
Rabbi schwärmt: «Er ist ein Genie … für zehn Fragen hat er eine Antwort!» Wo-
rauf Yentl, die von ihrem Vater unterrichtet worden ist, antwortet: «Mein Vater
weiß auf jede Antwort zehn Fragen».

Wissen auch der Bildungswissenschaften ist zumeist kontextgebunden und
daher voraussetzungsvoll und unsicher. Bildung gibt der Ungewissheit Raum,
wenn sie nicht auf die Vermittlung von Vorgedachtem, sondern auf die Entwick-
lung von Individualität und Persönlichkeit zielt. Schule und Universitäten tun
sich schwer, mit dem Ungewissen zurechtzukommen. Sie vermeiden lieber den
Zweifel und streben nach eindeutigen Antworten. Sobald die Herausforderungen
komplexer sind und ihre Bewältigung nicht auf eingespurte Theorien zurückgrei-
fen können, bleibt der Weg vom Wissen zum Handeln unsicher. In Zeiten der
Unsicherheit ist häufig die Frage die bessere Antwort. In vielen der Kolumnen
werden daher Ausrufe- wieder in Fragezeichen rückübersetzt.

Fragen eröffnen den Raum zum Nach- und Vorausdenken, zur Exploration
von Möglichem. Sie ermöglichen den Perspektivenwechsel – denn wir sehen die
Dinge als Mensch zumeist nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Die eigene
Standortgebundenheit, die Wucht moralischer Überzeugungen, die emotionale
Befindlichkeit und vieles mehr wirken auf unsere Wahr-Nehmung und Sicht der
Dinge ein. Häufig sind wir gefordert, schnell zu handeln – manchmal hilft es je-
doch, langsam zu denken, um auch Dinge zu entdecken und zu berücksichtigen,
die nicht gesagt wurden.

Die Identifizierung von Frag-Würdigem sowie die Exploration von Mög-
lichem in der Bildung waren zwei Kernanliegen des Autors beim Schreiben der
Kolumnen. Ein Buchautor weiß jedoch weder, welche Leser*innen er erreicht
bzw. wie diese den Text verstehen und interpretieren werden. Andreas Reckwitz
charakterisierte das Buch einmal als eine Flaschenpost – man wisse nie, an wel-
chen Strand es gespült wird! Daher bleibt auch offen, welchen Weg das Buch
nach dem Erscheinen nehmen wird.

Es ist mir abschließend ein Anliegen, jenen zu danken, die das «Verpacken
der Flaschenpost» ermöglicht haben. Ein großer Dank gebührt zuerst dem Ver-
band BCH Berufsbildung Schweiz als Dachverband für die Organisationen der
Lehrpersonen in der Berufsbildung und Herausgeber der Zeitschrift FOLIO, der
einer Veröffentlichung der Kolumnen zugestimmt hat. Zudem danke ich Daniel
Fleischmann, der das Projekt maßgeblich mit initiiert und als Fachredaktor

12 Vor dem Anfang



Berufsbildung mit seinem kritischen Blick immer wieder wichtige Fragen gestellt
und Mögliches explorieren geholfen hat. Last but not least danke ich Jan Robert
Dünnweller, der mit seinem künstlerischen Blick die Abstraktion der Schrift-
sprache in die Bildsprache der Illustration überführt hat.

Dieter Euler
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