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Lehrer(in1 als Zweitberuf 

DER THURGAUER AUSBILDUNGSGANG ZUR PRIMAR- 
LEHRERINIZUM PRIMARLEHRER FÜR BERUPSLEUTE 

Eine ebenbürtige Ausbildung 

Ernst Hablützel 

S e i t  1964 f ü h r t e  das Thurgauische Lehrerseminar  K r e u z l i n g e n  soge- 
nannte Umschulungskurse f ü r  B e r u f s l e u t e  a l s  Notmassnahme gegen 
den Krassen Lehrermangel.  Da das Echo a u f  d i e s e  L e h r e r i n n e n  und 
Lehre r  i n  der  Bevö lke rung  und b e i  den I n s p e k t o r e n  durchaus p o s i t i v  
war und insbesondere deren ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e  B e r u f s t r e u e  a u f -  
f i e l ,  wurde d i e s e r  Ausbi ldungsgang 1982 i n s  neue M i t t e l s c h u l g e -  
s e t z  des Kantons Thurgau aufgenommen - neben dem s e m i n a r i s t i s c h e n  
Ausbi ldungsgang und demjenigen über  d i e  M a t u r i t ä t .  1988/90 wurde 
der  e r s t e  Kurs  nach einem neuen Konzept d u r c h g e f ü h r t .  Der f o l g e n -  
de A r t i k e l  b e r i c h t e t  über  das Besondere an diesem Ausbi ldungsgang 
und w e i s t  a u f  s p e z i f i s c h e  S c h w i e r i g k e i t e n  h i n ,  d i e  b e i  d i e s e r  A r t  
Erwachsenenbi ldung a u f t r e t e n  können. 

1.  in Vie r te l j ah rhunder t  Umschulungskurse: Rückblick 

Als der Lehrermangel unsere Primarschule lahmzulegen drohte,setz- 
t e  der Thurgauer Regierungsrat i m  Juni 1963 eine Kommission ein,  
d i e  Massnahmen zur Bekämpfung des Lehrermangel s vorschlagen so1 1 - 
te .  G l e i c h z e i t i g  befass te  s i ch  der Konvent des Seminars Kreuz l in -  
gen m i t  der Frage, ob d i e  Umschulung von Berufs leuten e ine w i r k -  
same und verantwortbare Massnahme wäre. I n  der Bevölkerung und 
besonders i n  der Lehrerschaft  überwogen damals noch ablehnende 
V o r u r t e i l e  gegenüber e ine r  Ausbildung, d i e  a l s  Schne l lb le iche 
empfunden und abgestempelt wurde. Eine Umfrage i n  den Kantonen, 
d i e  schon über Erfahrung m i  t solchen Kursen verfügten, bestärk te  
aber d i e  Lehrerschaft  des Seminars i n  d ieser  Richtung, und a l s  
der Regierungsrat d i e  Schaffung eines solchen Kurses s o f o r t  un ter -  
s tü t z te ,  konnte im  Januar 1964 der e r s t e  Umschu1,ungskurs f ü r  Be- 
r u f s l e u t e  ausgeschrieben und vom Herbst 1964 b i s  Herbst 1966 
durchgeführt  werden. 
Das Konzept dazu - oder vielmehr d i e  Stundentafel - hat ten e i n i g e  
Seminarlehrer i n  kurzer  Z e i t  i n  sehr pragmatischer Weise entwor- 
fen. Da es s i ch  um e ine  dringende Notmassnahme handelte, g ing  
Raschheit vor w issenschaf t l i cher  Abstützung; trotzdem hat  s i c h  
dieses Konzept, das während 18 Jahren ;in\ 8 Kursen nur ger ing- 
f ügi  ge Aenderungen er fuhr ,  rech t  gut  bewährt. 
Der l e t z t e  d ieser  Kurse schloss 1982 ab. Auch wenn von Lehrer- 
mange1 damals ke ine Rede mehr se in  konnte, fanden a l l e  Absol- 
venten problemlos e ine S t e l l e  i m  Kanton - e i n  Zeichen dafür,  
dass diese Lehrer be i  den Behörden r e c h t  gut  angesehen waren. 
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Bei der Konzeption des Kurses h a t t e  man vor a l lem darauf achten 
müssen, diesem Ausbildungsgang den Vorwurf der Schnel lb le iche 
zu ersparen. Man h a t t e  deshalb d i e  Dauer auf  zwei Jahre f e s t -  
gelegt ,  immerhin d i e  H ä l f t e  der damaligen seminar ist ischen Aus- 
b i  ldung, und man konnte be i  der Auswahl der Kandidaten d i e  Anfor- 
derungen sehr hoch hal ten.  So wurden beim ers ten Kurs 1964 aus 
200 Interessenten und 91 Angemeldeten i n  einem aufwendigen Ver- 
fahren d i e  25 Teilnehmer ausgewählt. Diese standen beim E i n t r i t t  
im  A l t e r  zwischen 19 und 42 Jahren - e i n  r e c h t  b r e i t e s  Spektrum! 
I n  späteren Kursen waren dann d i e  Al tersunterschiede etwas ge- 
r i  nger. 
Das Auf nahmeverf ahren begann m i t  e ine r  Ueberprüf ung der Anmelde- 
unter1  agen und einem Gespräch m i t  dem damal i gen zukünft igen 
K u r s l e i t e r ;  anschliessend wurden d i e  Anwärter i n  Rechnen (aus 
dem S to f fgeb ie t  der Sekundarschule) geprü f t ,  ha t ten einen Aufsatz 
über e i n  "lebensnahes Thema" zu schreiben, i n  einem Gespräch i h r e  
Auffassungsgabe und den ge is t i gen  Hor izont  unter  Beweis zu s t e l -  
l e n  und s c h l i e s s l i c h  i h r e  Fähigkei ten i n  Zeichnen oder Singen 
zu zeigen. 
Nach Ablauf  der ha lb jähr igen Probezei t  musste niemand zurückge- 
wiesen werden, und niemand t r a t  von s i c h  aus zurück. 
Von 1964 b i s  1982 f ü h r t e  das Seminar Kreuzlingen 8 solche Kurse 
durch, a l l e  unter  der Le i tung von A l f r e d  Hungerbühler. Das Konzept 
wurde nur ge r ing füg ig  geändert; es scheint ,  .dass man damals i n  der 
Not e ine p rak t i kab le  Ausbildung geschaffen hat te .  Ledig1 i c h  das 
Aufnahmeverf ahren wurde m i t  der Z e i t  etwas ve r fe ine r t .  
Ende der Siebziger Jahre p lan te  e ine k l e i n e  Kommission e ine Neu- 
ordnung des Umschulungskurses, d i e  aber n i c h t  durchgeführt wurde. 
E r s t  d i e  Seminarreform und das neue Mi t te lschu lgesetz  anfangs der 
Achtz iger Jahre waren dann Anlass, diesen Bildungsgang auch neu 
zu überdenken. 
Die Stundentafeln des Umschulungskurses 1964 und des Berufs leute- 
Seminars 1988 f i nden  s i c h  i m  Anhang dieses A r t i k e l s .  

2. Die b e r u f l i c h e  Herkunft  der Kandidaten 

Ende 1987 wurde e ine S t a t i s t i k  ers te1 lt über d i e  b e r u f l i c h e  Her- 
kunf t  der Absolventen der 8 Umschulungskurse und des damals bevor- 
stehenden Kurses 1988/90 nach neuem Modus. Die Kurse hat ten j e -  
w e i l s  zwischen 13 und 27 Teilnehmern. 
Die kaufmännischen Berufe waren immer ver t re ten,  und zwar m i t  
b i s  zu 8 Teilnehmern. Auch meta l lverarbe i tende Berufe fanden s i c h  
immer, m i t  b i s  zu 5 Teilnehmern. N ich t  ganz immer, aber doch rech t  
reyelmässig, kamen Leute aus dem graphischen Gewerbe und aus der 
e lek t r i schen  und e lek t ron ischen Branche. Recht v i e l e  Absolventen.. 
stammten aus den verschiedensten Zeichnerberufen. V ie le  andere 
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Berufe t r a t e n  eher sporadisch auf; das Spektrum war aber immer 
b r e i t ,  und diese V ie l  sei  t i g k e i  t w i r k t e  auch auf d i e  

Lehrendeil immer sehr anregend. 
Was a u f f ä l l t ,  i s t  d i e  schwache Vertretung der Frauen: I n  den 9 
erfassten Kursen wurden 149 Männer, aber nur 30 Frauen ausge- 
b i l d e t .  V ie l  l e i c h t  schien i n  der beobachteten Zeitspanne f ü r  
Männer e ine befriedigende Berufswahl noch v i e l  w i ch t i ge r  zu se in  
a l s  f ü r  Frauen. V i e l l e i c h t  l i e g t  es aber auch daran, dass Frauen 
schon häuf iger  einen soz ia len Ers tberu f  wählen a l s  Männer. 
Die Hinwendung zum Menschen ersche in t  übrigens d e u t l i c h  a l s  Motiv. 
Die Kandidaten kommen häu f ig  zu uns, wei 1 s i e  e ine soz ia le  Kompo- 
nente i n  i h r e n  technischen oder kaufmännischen Berufen vermissen; 
s ie  möchten i h r e  T ä t i g k e i t  auf Menschen, auf  Kinder ausrichten, 
s i e  möchten jungen Menschen etwas mitgeben auf den Weg. I n  diesem 
Zusammenhang i st;huch d i e  Tendenz zu erwähnen, dass häuf iger  a l s  
noch vor 20 Jahren Leute zu uns kommen, d i e  b e r e i t s  e ine Zweit- 
ausbi ldung i n  soz ia le r  Richtung h i n t e r  s i c h  haben wie Heimerzie- 
her, und d i e  nun gewissermassen noch vom Korrek t iven i n s  Norma- 
t i v e ,  von der Sondererziehung i n s  ö f f e n t l i c h e  Bildunyswesen wech- 
seln möchten, Leute also, die, etwas salopp ausgedrückt, i m  soz i -  
alen Bereich "auf  den Geschmack gekommen" sind. 
Es i s t  dabei auch i n te ressan t  f es tzus te l l en ,  dass r e l a t i v  wenige 
Krankenschwestern und .Kindergärtnerinnen Lehrer in  werden wo1 len. 
V i e l l e i c h t  s ind  diese Berufe i n  i h r e r  soz ia len T ä t i g k e i t  dem 
Lehrerberuf doch so verwandt, dass d i e  heute zweieinhalbjähr ige 
Vo l l  ausbi 1 dung a l s  Hemmschwel 1 e empfunden wi r d  . 
3. Die ~ e f o r m  1983/84 

I n  den Sechziger- und Siebziger jahren f e h l t e  uns d i e  K r a f t ,  e rns t -  
ha f te  Reformen an d i e  Hand zu nehmen. Unser Seminar war v o l l  da- 
m i t  beschäf t ig t ,  e ine einigermassen genügende Anzahl Lehrer aus- 
zubilden. Das bestehende Konzept des Umschulungskurses fand be i  
den Kandidaten und be i  den Schulbehörden Anklang. E in ige der Absol- 
venten dieses Lehrgangs s ind  schon lange angesehene Lehrerpersön- 
l i c h k e i t e n  i m  Kanton, Ve rm i t t l e r  von Dor f ku l tu r ,  e ine r  i s t  gar 
k ü r z l i c h  Schul i nspektor geworden. V ie le  d ieser  ehemaligen Berufs- 
l eu te  s ind  Real lehrer geworden und so se lbs t  an der Berufswahl 
i h r e r  Schüler be te i  1 i g t .  
Led ig l i ch  im  Lehrkörper des Seminars t r u g  man s i c h  m i t  Reformge- 
danken, wie man s i c h  j a  auch daran machte, d i e  seminar ist ische 
Ausbildung von Grund auf  zu erneuern. 1978 bemühte s i ch  e ine Kom- 
mission um e i n  neues Reglement des Umschulungskurses; es kam aber 
n i e  so wei t ,  und 1980/82 fand dann der l e t z t e  Kurs noch nach a l -  
tem Modus s t a t t .  



Die Ueberzeugung der Seminarlehrerschaft, dass d ieser  Ausbildungs- 
gang bestehen b le iben s o l l t e ,  war e i n h e l l i g .  Sie kam zum Ausdruck 
i n  e ine r  Reformschr i f t  der Seminarlehrerschaft, d i e  1980 ve rö f fen t -  
l i c h t  wurde, und s i e  wurde konkret f o r m u l i e r t  i n  e iner  mehrjäh-. 
r i g e n  A rbe i t  um d i e  Reform der Lehrerbi ldung, d i e  1982 i n  einem 
neuen Mi t te lschu lgesetz  und 1983 i n  e ine r  neuen Konzeption der 
Lehrerbi ldung im  Thurgau g i p f e l t e .  
Dari n wurden d r e i  Wege zum Pr imar l  ehrerberuf  a l s  ebenbürt ig.  dar: 
g e s t e l l t :  Der jenige über das fünf  j äh r ige  Seminar im  Anschluss an 
d i e  Sekundarschule, der jen ige über d i e  M a t u r i t ä t  und einen andert- 
ha lb jähr igen B i  ldungsgang am Seminar sowie der jen ige über e ine Be- 
r u f  s lehre  m i t  Be ru fs tä t i gke i  t und den nun zweiei nhal b j ä h r i  gen 
Ausbildungsgang am Seminar. 
Nachdem dann der seminar ist ische und der maturitätsgebundene Weg 
neu d e f i n i e r t  waren nach den d r e i  Grundsätzen der Konzentration, 
der Vert iefung (oder des Exemplarischen) und der Se lbs tänd igke i t  
der Lernenden, g ing man 1983/84 darar1,'die Ausbildung f ü r  Berufs- 
l e u t e  neu zu konzipieren.  Da man von Anfang an auf einen Hochschul- 
arischluss verzichtetc,war man auch i n  der Gestaltung etwas f r e i e r  
a l s  beim seminar ist ischen Weg. 
Man g ing von der Ueberzeugung aus, dass e ine d r e i -  oder v i e r -  
j äh r ige  Berufs lehre mi t Berufsschule (und o f t  auch Berufsmi t t e l -  
schule) einen beacht l ichen Bildungswert hat, insbesondere dass 
i n  e ine r  solchen Ausbildung Arbe i t sha l twgen  und Arbei tskapazi  - 
t ä t e n  erworben und geübt werden, d i e  i n  jeder Form von Weiter- 
b i  ldung von grossem Vor te i  1 se in  können. Weiter gingen w i r  davon 
aus, dass i n  e iner  wei teren Beruf s t ä t i g k e i  t von ini ndestens zwei 
Jahren e ine Selbsterfahrung und Selbstprüfung s ta t t f i nden ,  d i e  
f ü r  einen wei teren Beruf sentscheid weseritl i c h  s ind.  Ganz beson- 
ders w i rd  e ine solche Entscheidung ge fö rde r t  durch Beschäft igung 
m i t  Jugendlichen, se i  es i n  der Lehr l ingsausbi  ldung, i n  Sportver-  
einen oder Jugendgruppen, a l s  He l fe r  be i  Klassenlagern oder auch 
i n  der m i l i t ä r i s c h e n  Ausbildung, i n  e inzelnen Fä l l en  j a  auch m i t  
e i  gerien Ki ndern. 
Unter Veranschlagung solcher Voraussetzungen und aufgrund der 
Erfahrungen i n  den Umschulungskursen se tz te  man bewusst d i e  
Bereiche i n s  Zentrum, wo s i ch  d i e  meisten D e f i z i t e  zeigen, näm- 
l i c h  den Umgang m i t  Sprache, Musik und Kunst. 
Bei der Neukonzeption achtete man darauf, dass i n  jedem der fünf  
Semester Schwerpunkte gesetzt  wurden, so be isp ie lsweise "Nach- 
holen", "Zusammenarbeit", "Berufspraxi  s". 
Man versuchte auch, einen Lehrkörper f ü r  diesen Kurs zu gewinnen, 
der schon mögl ichst  v i e l  Erfahrung m i t  diesem Lehrgang hat te ,  
und der mögl ichst  k l e i n  se in  s o l l t e :  E in  Unterr ichtender s o l l  
mögl ichst  v i e l e  Stunden i n  d ieser  Klasse e r t e i l e n  und a lso  womög- 
l i c h  zwei oder d r e i  "Fächer" un te r r i ch ten .  Zudem s o l l  jeder Leh- 

r e r  d i e  entsprechende Fachdidakt ik i n  seinen Un te r r i ch t  e in-  
bauen. 
s c h l i e s s l i c h  g e s t a l t e t  man d i e  Stundentafel und den Stundenplan 
so, dass i n  einem Schulhalbtag mögl ichst  g le iche oder ähnliche 
Gebiete be rücks i ch t i g t  werden: Man versucht vom 1 andesübl ichen 
M i t t e l  schul -Hi ckhack wegzukommen. Das f ü h r t  auch zu e iner  Zusammen- 
legung von t r a d i t i o n e l l e n  "Fächern", sodass 'es beispielsweise 
dem Mathematiker f r e i g e s t e l l  t i s t ,  dann, wenn es n ö t i g  scheint, 
Physik oder Informat ik zu betreiben, dann aber a l l e n f a l l s  sehr 
konzent r ie r t .  
Und n a t ü r l i c h  kommen dazu d i e  an der ganzen Schule übl ichen Unter- 
brüche im Stundenplan, wo während etwa d r e i  Wochen i m  Jahr wochen- 
und k l  assenwei se an einem Thema gearbe i te t  wird. 
Durch solche Konzentrat ion werden d i e  hohen Präserizzeiten - 
meist etwa 40 Lektionen pro  Woche - unserer Ansicht nach er t räg-  
l i c h ;  w i r  konriten sogar im ers ten Kurs nach neuem Modus i m  
Einvernehmen m i t  den Kandidaten den ganzen Mittwoch f r e i  halten, 
gewi ssermassen a l s  Verschnaufpause, aber auch a l s  Mögl ichke i t  
zu konzen t r i e r te r  selbständiger Arbe i t .  
Auf einen Vorkurs verz ich te ten wi r ,  e i n e r s e i t s  wei 1 be i  unserer 
geographischen Lage e i n  ambulanter Schulbesuch schon aus andern 
Te i len  des Kantons, vor a l lem aber f ü r  ausserkantonale Bewerber 
kaum möglich wäre, noch mehr aber, wei 1 w i r  meinen, e ine solche 
Berufswahl dü r fe  n i c h t  e i n  Probieren sein. Dafür haben w i r  das 
Aufnahmeverfahren sehr aufwendig g e s t a l t e t  und glauben so, d i e  
r i c h t i g e n  Kandidaten auswählen zu können, um dann von Anfang an 
f ü n f  Semester lang i n t e n s i v  und r u h i g  arbe i ten zu können. 
Dieses Aufnahmeverfahren beginnt  m i t  dem Versand e iner  ausführ- 
l i chen  Weglei tung, welche den Lehrerberuf i n  seinen pos i t i ven  
Aspekten, aber auch m i t  a l l  seiner Problematik und seinen Nöten 
d a r s t e l l t  und auf Charaktereigenschaften hinweist ,  d i e  i n  diesem 
Beruf vonnöten und f ö r d e r l i c h  sind. Nach e r f o l g t e r  Anmeldung 
wi rd  dann i n  einem Bewerbungsgespräch Bezug genommen auf den 
Bi ldungsgang des Kandidaten; man versucht, seine Mot iva t ion  zu 
ergründen, und man macht i h n  i n  diesem Gespräch auch auf a l l e  
möglichen Schwier igkei ten und Probleme aufmerksam, d i e  s i ch  ihm 
s t e l  l e n  können. Gelegent l i ch  w i r d  e i n  zweites Gespräch nöt ig ;  o f t  
ziehen s i ch  Bewerber, d i e  s i c h  zu wenig konkrete Vorstel lungen 
vom Lehrerberuf oder von d ieser  Ausbildung gemacht haben, 
zurück. 
Ein Abschni t t  aus der Wegleitung, der d i e  Bewerber zur Selbst-  
prüfung au f fo rde r t ,  f i n d e t  s i c h  im.Anhany. 
Die e igen t l i che  Aufnahmeprüfung besteht  aus verschiedenen s c h r i f t -  
1 i chen, gestal  t e r i  schen, münd1 ichen und prakt ischen Prüfungen, 
i n  denen w i r  bewusst versuchen, weniger auf  das q u a n t i t a t i v e  
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Wissen a l s  auf  Können, Le rn fäh igke i t  und F l e x i b i l i t ä t  abzu- 
s t e l l  en; w i r  wo1 l e n  weniger erfahren, was e i n  Bewerber wei ss, 
a l  s wie e r  m i t  seinem W i  ssen umgehen kann, bei  s p i e l  swei se wenn 
w i r  ihm etwas Neues dazugeben, das es einzuordnen und m i t  dem 
es wei terzuarbei ten g i  1 t. 
Bewerber, welche diese Hürde genommen haben, müssen s i c h  dann 
noch über i h r e  b e r u f l i c h e  Eignung ausweisen. Diese "Notbremse" 
besteht aus e ine r  se l  bstgewähl t e n  A rbe i t  m i t  e ine r  Gruppe Schul - 
k indern und nochmals aus einem Gespräch, diesmal mi t zwei Aus- 
b i  ldnern gemeinsam. 
Sch l i ess l i ch  haben w i r  bei  der Neukonzeption noch versucht, m i t  
dem neuen Namen "Berufsleute-Seminar" den Makel der Notmassnahme, 
des Provisorischen, der unseres Erachtens dem Ausdruck "Umschu- 
lungskurs" anhaftet ,  auszuschliessen. 

4. Erfahrungen 

I ch  möchte h i e r  n i c h t  reden von den vorzügen dieses Awsbildungs- 
.ganges und i h n  auch n i c h t  gegen d i e  beiden andern Wege zum Leh- 
re rbe ru f  ausspielen. Die Erfahrung m i t  Lehrern von diesem zweiten 
Bildungsweg hat  Eigenart  und Vorzüge aufgezeigt; solche wurden 
auch i n  den obenstehenden Kap i te ln  erwähnt. Und s c h l i e s s l i c h  
scheint  d i e  "Renaissance", welche diese A r t  Ausbildung momentan 
i n  der Schweiz e r l e b t ,  i h r e  Berechtigung auszuweisen ( n i c h t  zu- 
l e t z t  auch d i e  Tatsache, dass dieses He f t  diesem Thema gewidmet 
i s t ) .  
Hingegen zeigen s i ch  n a t ü r l i c h  i n  der Erfahrung in i t  den Umschu- 
lungskursen und m i t  dem ers ten Beruf sleute-Semi nar (das zwei te 
i s t ,  wenn Sie diese Ze i l en  lesen, gerade angelaufen) i n  Kreuz- 
l i ngen  auch spez i f i sche Probleme, d i e  s i c h  be i  d ieser  A r t  Er-  
wachsenenbi ldung f a s t  zwangsl äuf i g  ergeben. 
Bei a l l e r  Bestrebung, wenige und erfahrene Lehrk rä f te  v i e l  i n  
diesem Kurs un te r r i ch ten  zu lassen, s ind  diese Lehrkräf te doch 
während der meisten Z e i t  m i t  jugendlichen Seminaristen beschäf- 
t i g t .  Und da i s t  es o f t  f ü r  uns selber schwierig, m i t  diesen 
n i c h t  mehr so jungen Menschen d i e  Unterr ichtsformen und d i e  Um- 
gangsformen zu f inden, d i e  s i e  f ü r  s i c h  beanspruchen dür f ten;  es 
i s t  auch n i c h t  einfach, den Un te r r i ch t  m i t  d ieser  v i e l g e s t a l t i -  
gen Gruppe so zu i nd i v idua l i s i e ren ,  wie es be i  i h r e n  o f t  r i e s i g e n  
Unterschieden i n  den Voraussetzungen n ö t i g  wäre. Au f te i l ung  i n  
Gruppen und L i f t k u r s e  f ü r  Leute m i t  deut l i chen D e f i z i t e n  s ind  
erprobte Möglichkeiten, aber gerade be i  der D e f i n i t i o n  und be i  
der Ueberprüfung von Anforderungen v e r f a l l e n  w i r  o f t  wieder i n  
üb l iche Mittelschulschemata. 
Aber n i c h t  nur B i l dungsde f i z i t e  s t e l l e n  uns vor Probleme. Es 
g i b t  auch Menschen, d i e  aufgrund i h r e r  vormaligen Ausbildung 
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und T ä t i g k e i t  i n  Tei lbereichen unserer Ausbildung "überqual i  - 
f i z i e r t "  sind. Es braucht Phantasie, Feingefühl  und v i e l l e i c h t  
auch e i n  wenig Se1 bstverleugnung des Unterrichtenden, damit e r  
solche Leute s i n n v o l l  i n  seinem Un te r r i ch t  e insetzen kann. Eine 
(auch nur ze i twe i  1 i g e )  Dispensation sche in t  uns pädagogisch 
wenig wer t vo l l  zu sein, denn gerade Mehrklassenschulen s t e l l e n  
auch den Pr imar lehrer vor ähnl iche Aufgaben. 
Die ehemaligen Berufs leute  erwarten m i t  Recht, dass man ihnen 
wie f rüher  Verantwortung über t rägt ,  dass man ihnen i h r  Eigen- 
leben läss t ,  dass man ihnen i n  hohem Masse ve r t rau t ,  dass man 
i h r e  Probleme j e d e r z e i t  e rns t  nimmt. Dass man einem Lernenden 
n i c h t  i n  gleichem Masse wie e i  nem bezahl ten M i t a r b e i t e r  Ver- 
antwortung über1 assen kann, dass diese ehemaligen Berufs leute  
i n  e iner  Gruppe von 15 b i s  20 Personen nach einem und demselben 
Programm ausgebi ldet  werden, dass s i e  innerha lb  e ine r  Schule 
f ü r  16 b i s  21 -Jähr ige e ine verschwindende Minderhei t  b i lden,  
t e i l s  bewundert, t e i l s  beneidet von den jugendl ichen Mitschü- 
le rn ,  dass i h r e  Ausbildner n i c h t  nur Erwachsenenbildner sind, 
a l l  d ies kann n a t ü r l i c h ,  gerade i n  der Gruppe, zu Rückfäl len 
i n  Schülerverhal ten führen, d i e  kaum vermeidbar und schwer e r -  
fassbar sind. 
Ein besonderes Problem l i e g t  gerade i n  der pädagogischen Q u a l i -  
f i k a t i  on v i e l e r  Bewerber. Die meisten von ihnen haben erz iehe- 
r i  sche Erfahrung, haben ge lern t ,  m i t  Menschen umzugehen, i m  
Beruf, i n  der F re i ze i tges ta l t ung  oder m i t  eigenen Kindern. Wenn 
s i e  dann zu ers ten Mal m i t  e ine r  Schulklasse arbei ten,  wenn 
s i e  das i n  einem Praktikum unter  der Obhut eines erfahrenen Leh- 
r e r s  m i t  e ine r  gut  e ingesp ie l ten Klasse tun, oder wenn s i e  gar 
ausnahmsweise a l s  Vikare e ingesetz t  werden, dann er fahren s i e  
s ich  se lbs t  i n  der Regel rasch a l s  e r fo lg re i ch ,  besonders unter  
z e i t l i c h  und persone l l  günstigen Bedingungen. Es i s t  dann o f t  
fü r  s i e  schwer einzusehen, waruni s i e  nun nochmals so v i e l  A l l -  
gemeinbildung über s i c h  ergehen lassen und nochmals so v i e l  
berufstheoret ische und auch prak t ische Ausbildung schlucken 
müssen, "wo es doch so gut  gegangen i s t " .  Es en ts teh t  dann o f t  
d i e  Forderung nach unmi t te lbar  Brauchbarem, nach aufberei tetem 
Pr imarschu ls to f f  i n  der B io log ie ,  i n  der Sprache, i n  Mathema- 
t i k, nach "Arbe i tsb l  ä t te rn" ,  nach Lehrgängen, Rezepten und Me- 
thoden. Es besteht  dann d i e  Gefahr, dass e i n  ursprüng l icher  
Bi ldungselan i n  e ine schiere Praymati k umkippt und, j e  konkreter 
schon eine S t e l l e  a l s  Lehrer i n  Aussicht s teht ,  d i e  kün f t i gen  
Lehrer s i ch  riur noch an den nächstl iegenden Lebens- oder Ueber- 
lebensbedürfnissen o r ien t i e ren .  
Diese k r i t i s c h e n  und s e l b s t k r i t i s c h e n  Anmerkungen s o l l e n  aber 
n i c h t  den Eindruck erwecken, dass Schwier igkei ten vorherrschen. 
I m  Gegentei l :  Es i s t  e r f r e u l i c h  und immer. anregend, m i t  diesen 
Kandidaten zu arbe i ten!  
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Anhang 

S i u n d e n t a l e l  fü r  den Ausbildungsgang zum 
Primarlehrer für Berufsleute 

(Voni 25.Novcniber 1986) 

Fach I .  k m .  2. Scm. 3 . Y m  4 . Y m .  5. S m .  Jahrs- 
slundcn. 
total 

Deuisch ................... 6 6 5 3 5 12% 
Frenzösiscli ................ 3 3 3 3 3 7% 
GcscliiclitelStaatskundel 
Religion ................... 5 3 3 3 5 955 
Naiurlchre ................. 6 6 6 3 6 13% 
(Biologic, Cheniic. Geographie. 
Ilygicnc) 
MnilicmatiklPliysiklln~ormatik 5 I 5 3 5 12% 
ticslallcn .................. 5 4 3 3 4 9!5 
(Zcichnen. Werken. Schreiben) 
Turiicn .................... 4 3 3 3 4 8H 
Musik(inkl.Instrument) ...... 4 4 4 3 4 9% 
ThcoreiischeDerulsbildung ... 2 4 4 7 4 10% 
(P~dagogiklPsycliologiel 
Allgenieine Didaktik) 
Uerulspraktisclie Ausbilduiig . . 4 8 6 
(Mciliodikl~bungsscliule) -- - 

40 40 40 39 40 

Bei allen Flicliern ist die Faclididakiik eingeschlosrcn. 

Auszug aus der "Wegleitwig für Interessent(inn)en des Thurgauer Bemfsseminars" 

. . -n melden? 
W u  haben versucht, ihnen den Primarlehrerbauf, auch mit seinen Schattenseiten, zu schildern wir 
haben versucht, Ihnen aufzuzeigen. was Sie in zweieinhalb Jahren Kurs erwartet. Es liegt nun an 
Ihnen, Uber sich selbst Klarheit zu gewinnen. Die folgenden Ueberlegungen k(huien Ihnen heifen bei 
ihrer Entscheidung. Zuerst einige Gedanken, die Sie von einem Umstieg abhalten ktimten: 
- Die Arbe'lt eines gewissenhaften Lehrers erstreckt sich auf einen grossen Teil des "Feierabends". 

d a  Wochenenden und der Ferien. 
- Ein Mensch. der Neigung zu Ungiücklichsein oder zu Selbstbemitleidung hat, wird kaum ein er- 

folgreicher Lehrer werden. 
- Wem ein Missionseifer irgendwelcher Art Sie dazu treibt, Lehrer zu werden, werden Sie Wher 

oder später herbe Enttäuschungen erleben. 
- Wem Sie nicht das ausgesprochene Bedltrfnis haben, mit Menschen in Kontakt zu treten, a b a  auch 

den WiUen und die Kxafi, jeden Maischen so gelten zu lassen. wie er ist imd ihn so zu fördern, so 
raten wir Ihnen vom Lehrerberuf ab. 

I Die folgenden Uebalegungen mtigen Sie darin bestärken, dass Sie sich fUr den Lehrabauf eignen: 
- Es macht ihnen Freude. auf andere Menschen. insbesondere Kinder, ernsthaft einzugehen 1 
- Sie ktimen auch Auseinandersetzungen in ruhiger. sachlicher Art austragen (schuler. Kollegen, 

Eltern, Behtirde). 
- Sie haben die Geduld und die Kraft, Misserfolge einzustecken (weniger begabte SchUler. eigene 

Unzulänglichkeiten). 
- Sie haben Freude an sprachlichem, gestalterischem, musikalischem und ktirperlichem Ausdmck 

und ktinnen diese Freude auch weitergeben. 
- Sie sind ein sehr vielseitig interessie* Mensch. 
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