


Inhaltsübersicht	  

	   	  1.	   	  Einleitung	  
	  2.	   	  Ausgangspunkt	  	  Selbstbes3mmung,	  demokra3sches	  

	  Gestalten	  und	  eine	  sozial-‐inklusive	  Ethik	  
	  3. 	  Bis	  heute	  RechBer3gungszwänge	  und	  

	  Erklärungsnöte	  
	  4. 	  Produk3ves	  Lernen	  als	  auIlärendes	  Handeln	  

-‐  ein	  Aufgabenprofil	  
	  5. 	  Authen3zität	  und	  Anschlussfähigkeit	  durch	  

	  AuNragsbezug	  -‐	  wider	  die	  Mythen	  „des	  	  Prak3schen“	  
	  6. 	  Einblicke	  in	  die	  Tabuzonen	  des	  SchaUenreichs	  von	  

	  Blut	  und	  Vernichtung	  
	  7. 	  Mögliche	  Ausblicke	  



	  V
ol
ks
bi
ld
un

g	  
un

d	  
Id
ee
	  v
on

	  S
ch
ul
e	  
al
s	  H

au
s	  d

es
	  L
er
ne

ns
	  

   
 „Versetze Kinder in Situationen, in 
denen sie von sich selber geordnetes 
Verhalten abverlangen, weil sie er-
fahren, dass sie zum Ziel in ihrem 
Leben nur die eigene und innere 
Ordnung führt.“  

                               Friedrich Fröbel 1815, S. 26 

Fröbels	  pädagogischer	  Impera:v	  



   

  „Schule, wie ich sie denke, ist gegründet 
auf der Achtung des Lebenswertgleichen 
der Geschlechter und der Lebensalter, die 
beginnet beim unbedingten Respekt der 
eigen Lebenszeit schon beim Kinde, denn 
herrschaftliches Zeitgouvernement er-
ziehet stets nur Räder in der Domesti-
kenuhr.“                 Betty Gleim 1819, S. 52 

Transfer	  idealist.	  Bildungsphilosophie	  in	  Verbindung	  mit	  Mo:ven	  der	  
AuClärung	  und	  dem	  Geist	  von	  Freiheit,	  Gleichheit,	  Brüderlichkeit	  	  	  
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„missing links“ : 
Mädchen- u. Frauenbildung
Hamburg 1919

Wahlkurse statt der „sklavischen Verdammung“ (A. Siemsen) zu den sog. 
Fächern des Mädchen- u. Frauenschaffens ; Reformschulen Wendekreis
(Hamburg); später Teil der „entschiedenen Schulreformer“, 1919



	  	  	  	   	  	  

Aktualisierungen	  trotz	  	  Infla:on	  u.	  poli:scher	  Widerstände	  	  

	  	  
	   	  „missing	  links“	  :	  	  
	   	  Mädchen-‐	  	  u.	  Frauenbildung	  
	   	  Hamburg	  1923	  

	  



	  „missing	  links“:	  Au:ragsbezogenes	  Lernen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Hamburg	  1924	  

Lerngruppe	  repariert	  Pumpen	  und	  fer:gt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ersatzteile	  für	  eine	  BaugenossenschaM.	  	  



Jahrzehnte	  vor	  TIMSS,	  PISA,	  LAU,	  IGLU-‐PIRL	  &	  Co	  :	  	  
Eine	  Auswahl	  von	  Brennpunkten	  des	  deutschen	  Weges	  I	  
	  	  
•  Seit	  den	  50er	  Jahren:	  
•  DebaTe	  um	  Bildung	  in	  der	  modernen	  IndustriegesellschaM	  (Kri:k	  d.	  klass.	  Bildungsideals	  sowie	  an	  der	  

Trennung	  von	  allgemeiner	  und	  beruflicher	  Bildung,	  Kri:k	  am	  sog.	  „Bildungsmonopol“	  von	  Schule,	  Prinzip	  d.	  
Durchlässigkeit,	  Interna:onalisierung,	  Modularisierung,	  éduca:on	  permanente	  u.a.	  LiT,	  Weinstock,	  
Keilhacker	  ...)	  

•  "randalierende	  Jugend"	  (Kaiser)	  
•  "Jungarbeiterproblema:k"	  (Wiemann)	  
•  Bildungsreform	  erfolgt	  in	  Deutschland	  erst,	  wenn	  der	  WirtschaMsstandort	  im	  interna:onalen	  WeTbewerb	  

bedroht	  ist	  (Abel/Groothoff)	  
•  Reformmodelle	  werden	  entwickelt	  (u.a.	  Deutscher	  Ausschuss),	  auch	  Reformkonzepte	  für	  den	  Auss:eg	  aus	  dem	  

dt.	  Sonderweg	  und	  Modelle	  zur	  Ausweitung	  der	  Grundschule	  	  
	  	  
•  seit	  den	  60er	  Jahren	  
•  die	  "deutsche	  Bildungskatastrophe"	  (Picht)	  als	  Angst	  um	  den	  Bildungsstandort	  Deutschland	  
•  die	  DebaTe	  um	  Chancengleichheit	  -‐	  "Bildung	  ist	  Bürgerrecht"	  (Dahrendorf)	  
•  Einsetzen	  empirisch	  fundierter	  Kri:k	  an	  den	  Leitvorstellungen	  des	  dt.	  Schulwesens:	  Gliedrigkeit	  und	  

"Begabung"	  (Roth),	  "Sitzenbleiberelend"	  (Kern),	  "Fragwürdigkeit	  der	  Zensurengebung"	  (Ingenkamp)	  und	  
Hervorhebung	  des	  Bildungsbedarfs	  für	  eine	  "ra:onalisierte,	  demokra:sierte	  und	  von	  WissenschaM	  bes:mmte	  
Welt"	  (Schulz)	  sowie	  scharfe	  Kri:k	  der	  "Volkstümlichen	  Bildung"	  

•  der	  2.	  Bildungsweg	  (Belser)	  
•  die	  Sprachbarrierendiskussion	  (Bernstein),	  zunächst	  als	  Schichtenproblema:k	  breit	  disku:ert,	  in	  späteren	  

Jahrzehnten	  vorrangig	  als	  Migra:onsproblem	  bearbeitet	  
•  (ungewollte)	  Reformmodelle,	  zunehmend	  auch	  aus	  interna:onalen	  Vergleichen	  hergeleitet,	  erneut	  Vorschläge	  

für	  den	  Auss:eg	  aus	  dem	  dt.	  Weg	  
•  das	  Berufsbildungsgesetz	  ist	  	  "Berufsnotstandsgesetz"	  (Protestnote	  namhaMer	  Berufspädagogen)	  
	  	  
	  	  
	  



Jahrzehnte	  vor	  TIMSS,	  PISA,	  LAU,	  IGLU-‐PIRL	  &	  Co	  :	  	  
Eine	  Auswahl	  von	  Brennpunkten	  des	  deutschen	  Weges	  II	  
	  

•  seit	  den	  70er	  Jahren	  
•  die	  "Grundschulmisere"	  (Jochimsen)	  
•  LehrkräMemangel	  
•  Scheitern	  des	  Vorhabens	  einer	  Bildungsgesamtplanung	  
•  Vorwurf	  der	  „Illusion	  der	  Chancengleichheit“	  (Bourdieu/Passeron),	  „strukturelle	  Gewalt“	  (Galtung)	  
•  die	  Dauerkontroverse	  Elementarerziehung	  oder	  Vorschule	  als	  schulisches	  Bildungsangebot	  
•  die	  Dauerkontroverse	  zwischen	  3-‐Gliedrigkeit	  und	  Gesamtschule	  
•  die	  Diskussion	  um	  den	  "heimlichen	  Lehrplan"	  (Jackson,	  dt.	  Zinnecker)	  
•  die	  "Schlüsselqualifika:onen"	  (Mertens)	  zunächst	  im	  Kontext	  der	  Metall-‐	  und	  Elektroberufe	  
•  Einsetzen	  der	  Priva:sierung	  ökonomisch	  amor:sa:onsfähiger	  Bildungsinhalte	  
•  die	  Entschulungsdiskussion	  (Illich,	  v.	  Hen:g)	  mit	  den	  Forderungen	  nach	  Öffnung,	  Lebensweltorien:erung,	  

Flexibilisierung	  und	  mehr	  Autonomie	  für	  Schulen	  
•  die	  Hauptschule	  als	  "Restschule"	  (Klink,	  Höhn,	  Wünsche)	  
•  Scheitern	  der	  Curriculumrevision	  und	  bildungspoli:scher	  Rückzug	  auf	  "innere	  Schulreform"	  
•  DebaTen	  um	  die	  strukturelle	  Verfes:gung	  der	  Probleme	  Jugendlicher	  ohne	  Hauptschulabschluss	  und	  

Schwellenbildungen	  auf	  dem	  Arbeitsmarkt	  
	  	  
•  seit	  den	  80er	  Jahren	  
•  Sondermaßnahmeprogramme	  für	  Bildung	  und	  BeschäMigung	  
•  Lehrermangel,	  Einstellungsstopp	  für	  LehrkräMe	  
•  "Jugendprotest	  im	  demokra:schen	  Rechtsstaat"	  (Enquete-‐Kommission)	  
•  'neue'	  DebaTe	  um	  die	  Bildungs-‐Perspek:ven	  Heranwachsender	  
•  'neue'	  Forderungen	  nach	  "verlässlicher"	  Schule	  
•  die	  Integra:onsdebaTe	  
•  der	  Transfer	  betriebswirtschaMlicher	  Organisa:onsmuster	  auf	  den	  Bildungssektor	  

•  …	  



Ein anderes 
Spiralcurriculum:

Grundschüler mit 
Migrationshintergrund
entwickeln den Prototyp 
eines Tellerschleifers …

… stellen diesen  
Auszubildenden bei 
MAN vor.                                       
Die Konstruktion wird 
optimiert  und in 
Kleinserien für 
Lebenshilfe und 
Schulen gefertigt. 

Plickat 2002

Ein Beispiel aus der Entwicklung und Fertigung von Arbeitshilfen



„Holzmichl-‐Didak3k“	  im	  Flyer	  eines	  „Modellprojektes“	  (ak3v,	  Niedersachsen	  2007ff.)	  

•  Kein	  Kommentar	  



Scheibner.	  O:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rezension	  zu:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Stadt	  Düsseldorf	  (Hg.):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erwerbslose	  
Großstadtjugend.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  In:	  Die	  
Arbeitsschule,	  H.	  4,	  1925,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  S.	  154	  -‐156.	  



WerkstaUarbeit:	  Mythen	  des	  „Sachgerechten“	  

Diese	  Mustervorlagen	  wurden	  1938	  in	  München	  dem	  Zeitgeist	  angepasst.	  Nach	  dem	  Krieg	  fanden	  diese	  Vorlagen	  (mit	  
übermalten	  Hakenkreuzen)	  bis	  Ende	  der	  60er	  Jahre	  Verwendung	  in	  der	  Lehrerfortbildung.	  

„Wer	  heute	  leich3er4g,	  ohne	  eigene	  
Ideen	  und	  in	  Unkenntnis	  der	  
Geschichte	  rote	  und	  schwarze	  
Pädagogen	  mischt,	  erhält	  schnell	  
eine	  unmensc-‐liche	  Farbe.“	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Anna	  Siemsen	  

Plickat	  2005	  



Ausblicke	  	  
	  	  	  	  	  
	  Produk3onsschule	  kann	  die	  leistungsfähigste	  und	  zugleich	  
sozial-‐inklusive	  Organisa3onsform	  im	  Bildungssystemen	  
sein.	  

	  
	  Sie	  bieten	  Chancen	  über	  die	  Lebensspanne	  für	  alle.	  	  

	  
	  „Entschiedene“	  	  Realisierungen	  tragen	  bereits	  heute	  
modellhaN	  ein	  eigenständiges	  Erkennen,	  Ordnen	  und	  
Entwickeln	  von	  Problemlösungsstrategien.	  

	  
	  Dort,	  wo	  dies	  möglich	  erscheint,	  könnten	  sie	  vielleicht	  noch	  
weitere	  Öffnungen,	  Ressourcenorien3erungen	  bei	  Lernenden	  und	  
Personal	  sowie	  mehr	  Ablösung	  von	  den	  ‚alten‘	  Säulen	  anstreben.	  
Zu	  prüfen	  wären	  Chancen	  einer	  Verzahnung	  mit	  einer	  „Pädagogik	  
des	  Übergangs“.	  


