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I Anlehr l  inge I 

DIE ANLEHRE - BERUFSBILDUNG FUER LERNBEHINDERTE 

Lorenz Rogger 

S e i t  langer Z e i t  g i b t  es schon verschiedene Formen der Berufsbi ldung 
f ü r  Behinderte, welche n i c h t  i n  der Lage sind, e ine  o rden t l i che  Berufs-  
l e h r e  zu absolv ieren. 
Aber e r s t  m i t  dem neuen Bundesgesetz über d i e  Berufsbi ldung wurden 1978 
d i e  Rahmenbedingungen f ü r  d i e  Anlehre durch den Staat f es tge leg t .  Es 
hande l t  s i c h  sinngemäss um folgende gesetz l iche Vorschr i f ten :  

- Die Ver t ragspar te ien haben einen An lehrver t rag abzuschliessen, 
welcher über das Ausbildungsprogramm im  Betr ieb,  d i e  Ausb i l -  
dungsdauer, d i e  A rbe i t sze i t ,  d i e  Fer ien,  d i e  Entlöhnung e t c .  
Auskunft g i b t .  

- Das i n d i v i d u e l l e  Ausbildungsprogramm s o l l  auf d i e  Lernbedürf- 
n i sse  und Entwicklungsmöglichkeiten des An lehr l ings  ausge- 
r i c h t e t  sein.  

- Die Anlehre dauert  mindestens 1 Jahr und höchstens 2 Jahre. 
- Der Lehrmeister muss im  Bes i tze  der Ausbildungsberechtigung se in  

( i n  der Regel : Meisterdiplom).  
- Der L e h r l i n g  besucht wöchent l ich einen Tag d i e  Berufsschule 

(a l lgemeinb i ldender -  und Fachunter r ich t ) .  Der U n t e r r i c h t  i s t  i n  
spez ie l l en  Klassen zu e r t e i l e n .  

- Die Lehraufsichtskommission übe rp rü f t  i n  einem Augenschein, ob 
d i e  Ausbi ldungsziele e r r e i c h t  wurden. Eine Theorieprüfung f i n d e t  
n i c h t  s t a t t .  

- Wer d i e  Anlehre e r f o l g r e i c h  beendet hat,  e r h ä l t  e inen amtl ichen 
Ausweis, wor in  d i e  be ru f l i chen  Q u a l i f i k a t i o n e n  gemäss Ausb i l -  
dungsprogramm aufgeführ t  s ind.  

Die gesetz l iche Anlehre s teck t  noch i n  der Pionierphase. Deshalb muss 
auch m i t  reg iona len Unterschieden i n  der Prax is  gerechnet werden. Ih  
den folgenden Ausführungen s tü t ze  i c h  mich auf meine Erfahrungen an der  
Gewerbeschule der Stadt  Bern, wo i c h  s e i t  1980 An lehr l inge u n t e r r i c h t e .  

Im Früh jahr  1980 wurden an der GS Bern erstmals zwei Fachklassen f ü r  
An lehr l inge e r ö f f n e t :  Für Baufacharbei ter  (Maurer) und Hol zbearbe i te r  
(Schre iner ) .  Se i ther  i s t  d i e  Zahl der An lehr l inge s tänd ig  angestiegen, 
was auf d i e  Zunahme der Anlehrberufe zurückzuführen i s t .  Heute werden 
b e r e i t s  18 Klassen m i t  insgesamt 135 Schülern u n t e r r i c h t e t .  Die durch- 
s c h n i t t l i c h e  Schülerzahl p ro  Klasse be t räg t  a lso  7,5. Es s ind  folgende 
11 Berufe ve r t re ten :  

Bauf acharbei t e r  (Maurer), Bäckereigehi l f e n  (Bäcker), Bauhol za rbe i t e r  
(Zimmermann), Coi f feur-Gehi l f e n  (Coi f feuse),  Gartenpf l ege r  (Gärtner) ,  
Haushal tgehi l f innen, Holzbearbei ter  (Schre iner ) ,  Kochassistenten (Koch), 
Malerarbe i te r  (Maler) ,  Meta1 l a r b e i t e r  (Spengler, Mechaniker), 
Metzgerei -Gehi l f e n  (Metzger). 
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Wir rechnen noch m i t  e i n e r  mässigen Zunahme der ~ n l e h r v e r h ä l t n i s s e ,  da 
noch e i n i g e  Berufstypen dazukommen werden. Nach der b isher igen Erfahrung 
müssen w i r  aber n i c h t  befürchten, dass s i ch  d i e  Anlehre auf Kosten der 
Lehre s t a r k  ausb re i t e t .  

- Die Anlehrverträge umfassen im  Kanton Bern nur 1,25% der 
Lehrverhä l tn isse.  

- Das Kantonale Amt f ü r  Berufsbi ldung p r ü f t  jeden An lehrver t rag 
daraufhin,  ob d i e  Anlehre der Vorbi ldung angemessen i s t  (ob- 
wohl g rundsätz l ich  d i e  Ve r t rags f re i  h e i t  bes teht ) .  

- Die Schu l l e i t ung  und d i e  Lehrer beraten den Schüler, d i e  E l t e r n  
und den Lehrmeister, wenn s i e  e ine  Feh lp la tz ie rung i n  der An- 
l e h r e  vermuten. 

- Gewerbe und I n d u s t r i e  s ind  auf einen b e r u f l i c h  gut q u a l i f i z i e r t e n  
Nachwuchs angewiesen. 

Es muss a l l e r d i n g s  auch beachtet  werden, dass noch immer e ine  e r -  
heb l iche Anzahl " w i l d e r "  An lehrverhä l tn isse besteht.  Diese Jugend- 
l i c h e n  besuchen d i e  Berufsschule n i c h t ,  e rha l t en  keinen Ausweis und 
geniessen den gesetz l ichen Schutz n i c h t .  O f t  s ind  s i e  H i l f s a r b e i t e r  
m i t  Lehr l ings lohn.  Es i s t  daher w i ch t i g ,  dass d i e  Lehrer der Abschluss- 
k lassen und d i e  Beru fsbera ter  d i e  entsprechenden Schüler auf d i e  Vor- 
t e i l e  der gesetz l ichen Anlehre aufmerksam machen. 

Unsere An lehr l inge s ind  mehrhe i t l i ch  Absolventen von Sonderklassen f ü r  
Lernbehinderte (H i l fsschu len,  K le ink lassen) .  Eine Minderhe i t  ha t  d i e  
normale Volksschule m i t  wenig E r f o l g  besucht. Leistungsunterschiede 
zwischen diesen beiden Gruppen s ind n i c h t  augenfä l l ig .  Au f fa l l end  i s t  
hingegen d i e  soz ia le  Herkunf t  der Anlehr l inge: 
Kinder aus schwier igen Fami 1 i e n v e r h ä l t n i  ssen, m i t  Vormundschaften, und 
vor  a l lem aus Ausländerfami l ien s i nd  überver t re ten.  Der Stand von 
schulrelevantem Wissen, von Fäh igke i ten  und F e r t i g k e i t e n  beim E i n t r i t t  
i n  d i e  Berufsschule i s t  meistens sehr bescheiden. Den Schülern f eh len  
jene (schu l ischen)  Schl üsselqual  i f i  kat ionen, d i e  n ö t i g  sind, um e r -  
f o l g r e i c h  e ine  v o l l w e r t i g e  Beru fs lehre  zu absolv ieren. Beispielsweise 
s i n d  v i e l e  An lehr l inge (nach 9 Jahren Schulbesuch) n i c h t  i n  der Lage, 
i m  Te le fonverze ichn is  e ine  bestimmte Adresse aus f i nd ig  zu machen. S ie  
haben aber o f t  ausgezeichnet ge lern t ,  fehlende Fäh igke i ten  zu ver -  
decken. 
Unsere Lehrer s i nd  der Ansicht ,  dass es s i ch  mehrhe i t l i ch  um normal 
i n t e l l i g e n t e  Schüler hande l t .  Als Ursache der misslungenen Lern- 
prozesse d ü r f t e  man n i c h t  nur  d i e  mangelnde Begabung, sondern müsste man 
auch misslungene Lehrprozesse und'labeling'annehmen. A u f f ä l l i g  s i nd  d i e  
ger inge Handlungsfähigkei t ,  Se lbs tänd igke i t  und Se lbs t s i che rhe i t  der 
An lehr l inge.  Sie ve rha l t en  s i ch  mehrhe i t l i ch  überangepasst. Die 
Leistungs- und Lernmot iva t ion  i s t  e r s taun l i ch  gut.  Sie i s t  im  allge: 
meinen höher e inzustu fen a l s  d ie jen ige  der Lehr l inge.  

Unsere Lehrer a l lgemeinb i ldender  Richtung un te r r i ch ten  mehrhe i t l i ch  An- 
l e h r 1  in?@-iiäÜptamtl i ch .  S ie  verfügen über e ine sonderpädagogi sche Zu- 
satzausbi ldung. Obwohl s i e  versch iedenar t ige  Ausbildungsgänge ab- 
s o l v i e r t  haben, s i n d  s i e  der Ansicht, dass d i e  verschiedenen Lehrgänge 
n i c h t  genügend auf d i e  Aufgabe der Anlehre vorbere i ten .  

Unsere Berufskunde-Lehrer verfügen - abgesehen von e i n e r  Ausnahme - 
über keine sonderpädagogische Ausbildung. Es s ind  Fachlehrer,  welche 
vorwiegend Leh r l i ngsun te r r i ch t  e r t e i l e n ,  daneben aber m i t  besonderem 
In teresse e ine oder zwei Anlehrklassen übernommen haben. Der U n t e r r i c h t  
i n  der Anlehre ve r l ang t  von ihnen n i c h t  nur e i n  erhöhtes Engagement, 
sondern b r i n g t  den meisten auch v i e l  Befr iedigung,und w ich t i ge  An- 
regungen f ü r  den Leh r l i ngsun te r r i ch t .  

Für d i e  Aus- und Weiterbi ldung unserer Leh rk rä f t e  haben b i she r  weder 
d i e  I n s t i t u t i o n e n  der Sonderpädagogik noch d i e  Behörden der Berufs-  
b i l dung  v i e l  unternommen. Aus diesem Grunde schlossen s i c h  d i e  Lehrer 
i n  reg iona le  Se lbs th i l fegruppen zusammen. Dor t  p f legen s i e  den I n -  
formationsaustausch und bet re iben Wei terb i ldung be i  Zusammenkünften und i n  
se lbs tges ta l t e ten  Kursen. 

Das Klima und d i e  Ergebnisse i n  der Regionalgruppe BE-SO-FR s ind  wohl 
model lwürdig im  Rahmen der Lehrer-Weiterbi ldung. Es i s t  auch n i c h t  
se lbs t ve rs tänd l i ch ,  dass das Schweizerische I n s t i t u t  f ü r  Berufs-  
pädagogik d iese unkonvent ionel le Form von Bi ldungsveranstal tungen un te r -  
s t ü t z t .  Auf längere S i ch t  s t e l l t  s i ch  aber d i e  Frage, wie d i e  sonder- 
pädagogische Grundausbildung f ü r  d i e  Leh rk rä f t e  der Anlehre g e s t a l t e t  
werden könnte. Es muss s i c h  wohl um e ine  Zusa tzqua l i f i z i e rung  zur 
o rden t l i chen  Berufsschul lehrer-Ausbi ldung handeln. 

Dem Lehrer der An lehrs tu fe  s ind  doch grundsätz l ich  d i e  g le ichen Bi ldungs- 
aufgaben g e s t e l l t  wie dem Lehrer von ~ e h r l i n g s k l a s s e n .  Es geht darum, 
d i e  b e r u f l i c h e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  Handlungsfähigkei t  der jungen 
Menschen so zu fördern,  dass s i e  d i e  gegenwärtigen und zukünf t igen Rol- 
l e n  und Aufgaben bewält igen können: 
Im Beruf, a l s  Konsument, Arbeitnehmer, Fami l ienmi tg l ied ,  Staatsbürger 
e t c .  

Der Lehrer von An lehr l ingen muss aber se lber  entscheiden, wie w e i t  d i e  
Z i e l e  zu stecken sind. Das kann ihm k e i n  Lehrplan abnehmen. Er ha t  es 
m i t  echten und vermein t l i chen Lernbehinderten zu tun.  
Die Diskrepanz zwischen Bewusstseinsstand und formalen Fäh igke i ten  
s c h a f f t  besondere Schwier igkei ten.  

Die Verarbei tung von schlechten (Schul - )  Erfahrungen s t e l l t  o f t  e ine  
therapeut ische Aufgabe dar.  Hinzu kommt, dass kaum geeignete Leh rm i t t e l  
vorhanden sind. Es i s t  doch wohl n i c h t  möglich, einem jungen Menschen, 
der 2.B. se lbs tänd ig  wohnt oder Auslandreisen unternimmt,eine Text- 
Sammlung f ü r  d i e  3. Pr imarklasse vorzulegen, auch wenn d iese seinen 
formalen Fäh igke i ten  entsprechen würde. 

Diese Anforderungen r u f e n  nach e i n e r  umfassenden Zusatzqual i f  i z i e rung .  
Aus prak t ischen Gründen muss d ies  aber wahrsche in l ich  e i n  Wunsch 
b le iben,  denn d i e  Ausbildung muss doch auch zumutbar se in  f ü r  e inen 
Berufskundelehrer, der nur e ine  e inz ige  Anlehrklasse u n t e r r i c h t e n  
kann. 

Darum i s t  es f ü r  mich v o r s t e l l b a r ,  dass e ine  gute Praxisberatung 
(Supervi s i on )  e ine  kurze theore t ische Grundausbildung s i n n v o l l  e r -  
gänzen könnte. 



Die Pionierphase der Anlehre z e i g t  s i ch  auch dar in ,  dass den Lehrern 
noch keine eva lu ie r ten  Lehrpläne zur Verfügung stehen. 
Die Deutschschweizerische Beruf sb i  ldungsämterkonferenz hat  zwar einen 
Entwurf f ü r  den al lgemeinbi ldenden (und be i  e i n igen  Berufen) f ü r  den 
Fachunter r ich t  ausgearbei tet .  Die Lehrer unserer Se lbs th i l fegruppe 
stimmen m i t  den d a r i n  enthal tenen Grundideen überein. Für d i e  Umsetzung 
im  konkreten Schu la l l t ag  ha l t en  s i e  das Konzept f ü r  zuwenig h i l f r e i c h .  
Der Entwurf geht i m p l i z i t  von e ine r  geschlossenen Gruppe Lernbehinderter 
aus, welche i n  der Volksschule opt imal ge fö rde r t  wurde. Darum w i r d  der 
Berufsschule d i e  Aufgabe übertragen, eher Fäh igke i ten  zu e rha l t en  a l s  
neue zu erwerben. Es s o l l t e n  auch n i c h t  neue I n h a l t e  v e r m i t t e l t  werden. 

Unsere W i r k l i c h k e i t  i s t  i nso fe rn  e ine  andere, dass w i r  es n i c h t  nur m i t  
echten, sondern ebensohäuf i g  m i t  Pseudo-Lernbehinderten zu t u n  haben. 
I c h  denke vora l lem an unsere sprachbehinderten Ausländer, d i e  zwar wegen 
i h r e r  misslungenen Schulbi ldung n i c h t  i n  der Lage sind, e ine v o l l w e r t i g e  
Beru fs lehre  zu absolv ieren, s i c h  aber t rotzdem we i te r  q u a l i f i z i e r e n  
wol len  und können. So l l  s i ch  nun e i n  Beru fsschu l lehrer  zutrauen, dem 
Schüler jene Grund fe r t i gke i t en  zu ve rm i t t e l n ,  welche d ieser  i n  v i e l e n  
Jahren U n t e r r i c h t  n i c h t  erwerben konnte? 
Wie kann e i n  Schüler andersei ts höhere Q u a l i f i k a t i o n e n  erwerben, ohne 
i m  Bes i tz  der Grund fe r t i gke i t en  zu sein? Solche Probleme s t e l l e n  s i c h  
dem Lehrer im  A l l t a g .  
Vage Zielsetzungen, wie etwa d i e  Persön l ichke i tsent fa l tung,  s i nd  ihm 
dabei wenig h i l f r e i c h .  E in  Lehrplan so1 l t e  dem Lehrer Antworten geben 
auf e i n i g e  w ich t i ge  Fragen, 2.B. 

- Welches s ind  d i e  B i ldungsz ie le? I n  welchem Verhä l t n i s  stehen d i e  
Aspekte Q u a l i f i k a t i o n  (Wissen, Fähigkei ten,  Fe r t i gke i t en ) ,  
I n d i v i d u a t i o n  (Se1 bs ten t fa l t ung ,  Se1 bstbehauptung) und S o z i a l i -  
sa t i on  (Anpassung, Rol l en le rnen )?  

- Wie kann und s o l l  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  und b e r u f l i c h e  Handlungs- 
f ä h i g k e i t  des Schülers ge fö rde r t  werden? Welches s ind  d i e  Bau- 
s te ine  der kogn i t i ven  und der soz ia len Kompetenz und i n  welchem 
Verhä l t n i s  stehen diese zueinander? 

- I n  welcher Beziehung zueinander stehen Wissen, Fäh igke i ten  und 
F e r t i g k e i t e n  (Handlungsregul a t i o n ) ?  

- Welches s ind  d i e  d idakt ischen Konzepte, d i e  unsere Schüler und 
deren Lerngeschichte berücks ich t igen? 

Der Lehrplan der Berufsschule müsste überdies abgestimmt se in  auf das 
b e t r i e b l i c h e  Ausbildungsprogramm. Diese Anforderungen zu e r f ü l l e n ,  
s t e l l t  e ine  schwier ige und l a n g f r i s t i g e  Aufgabe dar. 

W i r  s i nd  b i she r  pragmatisch vorgegangen. M i t  echten Pro jek ten ver -  
suchten w i r  n i c h t  nur  anschaul ich und hand lungso r i en t i e r t  zu un te r -  
r i c h t e n ,  sondern uns auch vom S t i l  der t r a d i t i o n e l l e n  Schule abzu- 
grenzen. Es i s t  gar n i c h t  l e i c h t ,  e inen guten P r o j e k t u n t e r r i c h t  zu 
gesta l ten .  Wenn e r  aber g e l i n g t ,  b r i n g t  e r  mehr a l s  i n d i v i d u e l l e  Lern- 
f o r t s c h r i t t e .  Er kann zum Gemeinschaftserlebnis werden. 
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