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1 Einleitung 

1.1 Der Ubergang von der Schule in den Bernf und das Scheitern von 
Jugendlichen an der ersten Schwelle 

Jugendarbeitslosigkeit wird erst an der zweiten SchweIle, also dem Ubergang 
yom Ausbildungs- in den Erwerbsarbeitsmarkt, zu einem statistisch relevanten 
Problem. Das liegt jedoch allein daran, dass bis dahin bildungs- bzw. arbeits
marktpolitische Anstrengungen greifen, die Jugendliche, die nach der Schule 
nieht auf einem als normal geltendem Weg zu einem Ausbildungsabschluss ge
langen, sUitzen und hinsichtlich ihrer beruflichen Integration zu fordern versu
chen. (Bylinski 2001, Schneider & Pilz 2(01) Eine dieser MaBnahmen stellt das 
Berufsvorbereitungsjahr dar, in welchem Jugendliche, die nach der allgemein 
bildenden Schulzeit keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, ein wei teres 
Schuljahr absolvieren, verbunden mit der Hoffnung, dass sie anschlieBend die 
Bedingungen fUr den Ubergang in das Ausbildungssystem erftillen. Die wenigen 
Studien, die es zu dieser Problematik gibt, lassen jedoch die Hoffnung, dass 
mehr als nur ein kleiner Teil von ihnen in den ersten Ausbildungs- und Arbeits
markt integriert wird, als nieht gerechtfertigt erscheinen (Hiller 1997a). 

Insgesamt stellt sieh das Problem sicherlich viel komplizierter dar, als dass 
es allein durch eine einjiihrige Beschulung, die den Schtilerlnnen die M5glichkeit 
bietet, einen hauptschuladiiquaten Abschluss nachzuholen oder den bestehenden 
Hauptschulabschluss zu verbessern, gelost werden konnte. Samtliche MaBnah
men, die den Jugendlichen angeboten werden, sind mit der VerheiBung verbun
den, dass durch entsprechende Anstrengung eine normalbiografische Perspektive 
erreiehbar wird. Diese normalbiografische Perspektive, welche die Jugendlichen 
internalisiert haben, soIl sich so gestalten, dass auf eine Berufsausbildung der 
Wechsel in ein Beschiiftigungsverhiiltnis folgt, das moglichst bis zum Erreiehen 
der Altersgrenze Bestand hat. Allerdings stellt dies fUr diese Gruppe Jugendli
cher eher eine Illusion dar. Grundsiitzlich muss die Vorstellung einer allgemein 
gtiltigen Normalbiografie in Frage gestellt werden. So kann mit ihr z.B. sieher
lich nieht die Realitiit von Frauen beschrieben werden. 

Generell ist es fraglich, ob junge Menschen heutzutage tatsiichlich eine so 
stark am Beruf orientierte Lebensvorstellung haben. Aktuelle Jugendstudien 
wei sen beispielsweise darauf hin, dass sich sowohl junge Frauen als auch junge 
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Manner wunschen, die Lebensbereiche Beruf und Farnilie kombinieren zu kon
nen (z.B. Munchmeier 2000, Cocard und Horn 2004). Nichtsdestotrotz ist es 
jedoch auch heute noch so, dass geseHschaftliche Teilhabechancen und personli
che Identitat stark mit Erwerbstatigkeit verbunden sind (Maier 2005). Verande
rungen auf dem Arbeitsmarkt lassen aber vor aHem die Chance fur Menschen 
ohne Ausbildungsabschluss auf berufliche Integration sowie fur junge Menschen 
mit schlechtem oder ohne Hauptschulabschluss auf einen Ausbildungsplatz zu
nehmend geringer werden. Der stetige Wandel zur HochqualifiziertengeseH
schaft (Enggruber 1997) hat zur Folge, dass die Anspruche an Jugendliche, die 
sich auf Ausbildungsplatze bewerben, stetig zunehmen und so der rnittlere Bil
dungsabschluss inzwischen als Markteintrittsbarriere (Storz 1999) angesehen 
werden kann. Gleichzeitig stehen auf Grund technischer Rationalisierung immer 
weniger so genannte Einfacharbeitsplatze zur Verfiigung. Wenn sich diese Ent
wicklung im prognostizierten MaBe fortsetzt, werden die Ausbildungs- und Be
schaftigungsperspektiven der an der ersten Schwelle Gescheiterten zunehmend 
schlechter und der Konkurrenzkampf um die wenigen Ausbildungsplatze immer 
harter. In den schulischen und auBerschulischen MaBnahmen der Benachteilig
tenforderung werden die Jugendlichen dann entsprechend unterstlitzt, um mit 
den bisher besser Qualifizierten um das knappe Gut der Stellen konkurrieren zu 
konnen. So setzt ein Kreislauf ein, mit dem die Individuen zwar mit den besten 
Absichten qualifiziert werden und mit dem sich eventueH fur einen Teil der Ju
gendlichen die Ausbildungs- und Beschaftigungschancen deutlich verbessern 
lassen, der sich aber unter struktureHen Uberlegungen als Sackgasse erweist. 
Insgesamt geht die Entwicklung dahin, dass sich in den Erwerbsperspektiven 
benachteiligter Jugendlicher Zeiten der Erwerbsarbeit mit Zeiten der Erwerbslo
sigkeit abwechseln werden. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, wie die jungen Frauen und Manner 
mit kritischen Ereignissen und Zeitraumen in ihrer Erwerbskarriere umgehen, 
vor aHem, wie sie die mehr oder weniger langen Phasen der Erwerbslosigkeit in 
ihr Selbstkonzept integrieren und trotz der schwierigen Lebenslage als autonom 
handlungsfahige Subjekte an GeseHschaft partizipieren konnen (ABJ 1990). Dies 
gilt auch flir den verhinderten Einstieg ins Ausbildungssystem, also der ersten 
Schwelle, dem Ubergang von der allgemein bildenden Schule in die Ausbildung. 
Obwohl die Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, Erfah
rungen des Scheiterns und der Mangelhaftigkeit ihrer Leistungen sicherlich 
schon in ihrer Schulzeit gemacht haben, erfahren sie spatestens hier, dass ihre 
Qualifikation als nicht ausreichend bewertet wird, um dem konventionellen Mus
ter eines berufszentrierten Lebensmodells folgen zu konnen. Wie bewaltigen sie 
diese kritische Lebenssituation? 
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Viele dieser lugendlichen mUssen ein Berufsvorbereitungsjahr absolvieren. 
mit dessen Besuch sie einerseits ihrer Schul- bzw. Berufsschulpflicht nachkom
men und andererseits vielleicht tatsachlich eine formale Verbesserung ihres 
Schulabschlusses und damit ihrer Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeits
markt erreichen k6nnen. AusschlieBlich das Ziel der ErMhung der formalen 
Bildung anzustreben. ist angesichts der gesellschaftlichen Realitiit und dem da
mit prognostizierten bruchstUckhaften Erwerbsleben eine Zumutung fUr die be
troffenen jungen Menschen. Sicherlich weisen diese jungen Frauen und Manner 
- wenn auch in ganz unterschiedlichem MaB und in unterschiedlichen Bereichen 
- schulische Leistungsdefizite auf. Auch genUgt ihr Leistungsstand den Anforde-
rungen betrieblicher Ausbildung nicht und es ist daher folgerichtig. sich darum 
zu bemUhen. ihren Wissensstand zu erMhen. Es darf aber nicht verges sen wer
den. dass es vor allem strukturelle Vorgaben sind. mit denen die jungen Leute 
yom Ausbildungsmarkt ferngehalten werden. 

Schulische und vor allem auBerschulische Bildungstrager reagieren auf die 
Herausforderung mit einer scheinbar unUberschaubaren Vielfalt differenzierter 
MaBnahmen. Die modulare duale Qualifizierung ist darunter einer der jUngsten 
Versuche. lugendliche beim Erreichen der ersten Schwelle zu unterstUtzen 
(Domke 2000. Enggruber 1999a). In Baden-WUrttemberg wurde neben den klas
sischen Berufsvorbereitungsklassen im gewerblichen und hauswirtschaftlichen 
Bereich ein zweijahriges Berufsvorbereitungsjahr eingeftihrt. das bereits in der 
neunten Klasse der Hauptschule beginnt und als zehnte Klasse an der Berufs
schule fortgefUhrt wird. Ferner wurde das Berufsvorbereitungsjahr an einigen 
kaufrnannischen Schulen installiert. Mit dieser bffnung wird ein StUck weit der 
Entwicklung zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft Rechnung getra
gen und moglicherweise ein wichtiger Akzent in Richtung der Zukunftsfahigkeit 
von Qualifikationen gesetzt. Wenn das Berufsvorbereitungsjahr und die anderen 
berufsvorbereitenden MaBnahmen ftir die Individuen erfolgreiche Karrierepfade 
aufzeigen wollen. macht das jedoch nur in solehen Berufen Sinn. die in prospe
rierenden Wirtschaftssektoren angesiedelt sind (Laur-Ernst 2000). Hierzu zahlen 
Berufe. in denen langfristig Arbeitsplatze entstehen - und Marktbereiche. in 
denen auf Betriebe Einfluss genommen werden kann. Arbeitsplatze fUr Jugendli
che. welche die Markteintrittsschranke mittlerer Bildungsabschluss nicht erreicht 
haben bzw. fUr junge Menschen. die tiber keinen Ausbildungsabschluss verfti
gen. anzubieten. Charakteristisch fUr solehe Arbeitsplatze ist. dass das dort er
worbene Wissen auf andere Branchen Ubertragbar ist. 

Allerdings wird weder Bildungs- noch Arbeitsmarktoptimismus Jugendli
chen in soleh einer benachteiligten Lebenslage gerecht. Vielmehr geht es darum. 
bei jungen Frauen und Mannern Prozesse anzuregen. mit denen sie in die Lage 
versetzt werden. konstruktiv mit den Widersprtichen. die die moderne Gesell-
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schaft fur sie bereithalt, umzugehen. FUr eine gelingende gesellschaftliche Integ
ration bedarf es der Bildung neuer SchlUsselqualifikationen, mit denen individu
elle Passungs- und Identitatsarbeit leistbar ist (Keupp 2000). Die Individualisie
rung bringt dies als Aufgabe fUr jeden Menschen mit sich. In der Risikogesell
schaft (Beck 1986) ist es aber vor allem fliT Menschen in benachteiligten Lebens
lagen bedeutsam. Vor allem sie sind es, die angesichts der wirtschaftlichen Um
strukturierungsprozesse auf einem hohen Level von Arbeitslosigkeit und dem 
steigenden Abbau von Einfacharbeitsplatzen lernen mUssen, AbbrUche, Neuan
fange, Neuorientierungen etc. in ihr Leben zu integrieren. Denn letztlich werden 
nur diejenigen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, die solche Phasen un
beschadet Uberstehen (Krafeld 1998: 420). Das heiBt also, dass sie auch in Zeiten 
der Erwerbsarbeitslosigkeit in der Lage sein mUssen, an der Gesellschaft okono
misch, sozial und kulturell zu partizipieren. Zur Bewaltigung dieser schwierigen 
Lebenssituation sind spezifische Kompetenzen gefragt. 

Die Entscheidungsnotwendigkeiten, mit denen die Einzelnen in einer indi
vidualisierten Gesellschaft konfrontiert werden, machen zweierlei deutlich. Zum 
einen gibt es tatsachlich einen Rahmen, den Individuen ausgestalten konnen; in 
dem sowohl die Chance zur Selbstverwirklichung als auch das Risiko des Schei
terns beinhaltet ist. Zum anderen muss berUcksichtigt werden, dass Orien
tierungen, wie z.B. die Vermittlung des richtigen und erfolgreichen Lebenswegs 
von der alteren an die nachwachsende Generation, kaum mehr und perspekti
visch wahrscheinlich immer weniger tradiert werden. Als erfolgreich werden 
sich die Individuen erweisen, die flexibel auf die Anforderungen an ihre biogra
fischen Entscheidungen reagieren konnen. (Krafeld 1998: 422f.) Diesen Men
schen gelingt die individuelle Passungs- und Identitatsarbeit: Sie werden aktiv, 
organisieren ihre Interessen und finden ihren gesellschaftlichen Platz (Keupp 
2000). Hier zeigt die moderne Gesellschaft ihre Anforderungen: Dass keine vor
gefertigten Identitatsgehiiuse Ubernommen werden konnen, kann als Belastung 
oder auch als Diffusion und UnUbersichtlichkeit empfunden werden (ebd.). Die 
Ambivalenzen, welche die gesellschaftliche Entwicklung mit sich bringen, 
scheinen hierbei das groBte Problem fur die Individuen darzustellen (MUhlum 
2000). Gerade benachteiligte Jugendliche orientieren sich an normalbiografi
schen Vorstellungen, in der Hoffnung, den WidersprUchlichkeiten aus dem Weg 
gehen zu konnen. Die Chance jedoch, diese Vorstellung zu realisieren, ist man
gels fur sie geeigneter Arbeitsplatze sehr gering. Insofern ist nachvollziehbar, 
dass fUr benachteiligte Jugendliche der depressive Gehalt der Multioptionsge
sellschaft besonders stark erfahrbar ist. Denjenigen, die in Zeiten, in denen beruf
liche Identitat durch Ausbildungs- oder Erwerbsarbeitslosigkeit in Frage gestellt 
wird, nicht Uber adaquate Bewaltigungsstrategien verfUgen, droht ein RUckgriff 
auf riskante Muster wie Sucht oder Delinquenz. Denn auf die Situation, solche 
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Phasen im Sinn einer konstruktiven Ausgestaltung der Biografie zu bewaltigen, 
sind gerade marginalisierte Jugendliche schlecht vorbereitet (Schroeder & Storz 
1994: 11). Dass aber Bewaltigung gelingen kann, steht auBer Frage. So verwei
sen Studien darauf, dass Jugendliche im Berufsvorbereitungsjahr optimistisch in 
die Zukunft blicken (Badel & Matthaus 2000) und dass Jugendliche, die nach 
mehrmaligem Scheitem am Ausbildungsmarkt optimistisch ihre Berufskarriere 
anvisieren, damit Erfolg haben konnen (Scherr & Stehr 1998). 

Hier wird deutlich, dass Bewaltigung nieht nur eine Frage formaler Bildung 
und dem damit einhergehenden Handlungspotenzial ist, sondem in einem pra
ventiven, vorbereitendem Sinn der Umgang mit kritischen Lebensereignissen 
erlemt werden und die Reflexion dieser Ereignisse unterstiitzt werden muss. 
Dafiir ist es wiehtig, heraus zu finden, wie Belastungen moglichst klein gehalten, 
umgangen oder gar erfolgreieh gemeistert werden konnen (vgl. Krafeld 1998) 
und wie es Individuen gelingen kann, Subjekte ihrer eigenen Lebenspraxis zu 
sein (z.B. Schroeder 2004). Hans Thiersch (1992) argumentiert, dass als Grad
messer dieser Handlungsfahigkeit der Subjekte die Erfahrung von Sinn, Produk
tivitat, Geborgenheit und Selbstzustandigkeit angesehen werden kann. 

In der vorliegenden Arbeit folge ich diesem Argumentationsmuster von 
Thiersch. Ich werde es theoretisch hinsiehtlich der subjektbezogenen Individuali
sierungsanforderungen reflektieren und beziiglich der Erklarungskraft fur die 
Bewaltigungsstrategien Jugendlicher operationalisieren. SchlieBlich wird dieses 
Modell am Beispiel von SchiilerInnen im kaufmannischen Berufsvorbereitungs
jahr in Baden-Wiirttemberg empirisch untersucht. Zu klaren sind insbesondere 
die Fragen nach dem Umgang mit ambivalenten gesellschaftlichen Anforderun
gen und den Kompetenzen, die sich im Umgang mit der schwierigen Lebens
situation im Berufsvorbereitungsjahr und ihren alltiiglichen Belastungen zeigen: 
die Frage nach der individuellen Passungs- und Identitatsarbeit. Dies muss je
weils vor dem Hintergrund einer moglichen Berufsausbildung oder einer poten
ziellen Erwerbslosigkeit und der entsprechenden MaBnahmenkarriere gesehen 
werden. Damit soIl gezeigt werden, welche Anforderungen die padagogischen 
Institutionen, insbesondere die Berufsschule, neben ihrer klassischen Aufgabe im 
Berufsvorbereitungsjahr wahmehmen muss, urn eine geeignete MaBnahme zur 
Bearbeitung der Individualisierungsaufgabe darzustellen. 

1.2 Verortuog uod Vorgehensweise 

In der Debatte dariiber, welche erzieherischen Anforderungen an Schule und 
Lehrkrafte gestellt werden konnen, wird aus der Institution heraus oft darauf 
verwiesen, dass die Korrektur vermeintlicher jugendlicher Fehlentwieklungen 
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eigentlich nieht zum Bildungsauftrag gehoren und nicht leistbar ist (vgl. Dubs 
2002: If.). Beispielsweise wird konstatiert, dass die Familien ihrem Erziehungs
auf trag nieht gerecht werden und der Schule implizit die eigentlieh elterliche 
Verantwortung aufgebUrdet wird. Wie ist dieses Problem zu IOsen? Sicherlich 
bedarf es einer entsprechenden Familien- und Sozialpolitik, die die gesellschaft
lichen Probleme, mit denen Familien heutzutage konfrontiert werden, wie bei
spielsweise Armutsgefahrdung oder mangelnde Kinderbetreuung, bearbeitet. 
Dies hilft aber der Schule kurz- und mittelfristig nieht weiter. Vor allem in den 
niedrigen Bildungsgangen finden sich Kinder und Jugendliche mit Problemen: 
SchUlerinnen und SchUler, die in problembelasteten Familien mit vergleiehs
weise geringem sozialem und kulturellem Kapital (Bourdieu 1983) aufwachsen 
und deren BedUrftigkeit (Bohnisch 1998a, 2002b) nach mehr als dem Erreiehen 
eines formalen Abschlusses verlangt. FUr sie stellt sich - reflektiert oder nieht -
die Aufgabe, ihren Alltag sinnvoll zu bewaltigen, urn eine Perspektive fur eine 
gelingende Zukunft zu erhalten. Die Schule ist hier aufgefordert ein Bildungs
angebot zu unterbreiten, das kompensatorisch wirkt und das bei den SchUlerIn
nen das Entstehen entsprechender Fahigkeiten zur Lebensbewaltigung fordert 
(vgl. Killus 2004). 

1m kaufmannischen Berufsvorbereitungsjahr kommt es zum einen darauf 
an, die SchUlerInnen auf einen weiteren Werdegang im dualen System vorzube
reiten. Zum anderen muss es auf Anforderungen vorbereiten, die die SchiilerIn
nen bewaltigen mUssen, wenn sie ohne Ausbildungsplatz bleiben bzw. Phasen 
der Erwerbslosigkeit durchzustehen haben. Was auf den ersten Blick paradox 
erscheint, ist eine notwendig yom Bildungssystem zu erbringende Integrations
aufgabe. FUr die Jugendlichen im Berufsvorbereitungsjahr ist die Entwieklungs
aufgabe nieht, eine geradlinige und in sich stringente Erwerbsbiografie zu ent
falten. Vielmehr zielt die Forderung darauf, trotz einer potenziell bruchhaften 
Erwerbskarriere, eine subjektiv gelungene und auf Kontinuitat ausgeriehtete 
LebensfUhrung zu entfalten. Dies setzt voraus, dass die Individuen Uber Qualifi
kationen verfUgen, mit denen sie schwierige Situationen bewaltigen konnen. 
Sieherlich ist Schule - und insbesondere das Berufsvorbereitungsjahr an der 
Berufsschule - nieht der einzige Ort, an dem diese UnterstUtzung und Forderung 
von Bewaltigungskompetenz erfolgen kann. 

AuBerhalb der Institutionen der Schul- und Berufsbildung verfolgt Soziale 
Arbeit, und hier insbesondere die Jugendberufshilfe, die Starkung von Fahigkei
ten, mit denen junge Frauen und Manner Integration erreiehen konnen. Dies 
scheint - zugespitzt - der Einsieht zu folgen, dass Orte, an denen es urn forrnale 
Zertifikate geht, nur eingeschrankt in der Lage sind, ganzheitliches Wissen zu 
vermitteln (Treptow 2002, Coelen 2002). In der Tat ist schulische Soziale Arbeit 
selbst im Berufsvorbereitungsjahr schlecht reprasentiert. Wenn eine Berufs-
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schule eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialpadagogen beschaftigt, dann meist 
nach einem sehr ungtinstigen Betreuungsschltissel (Domke 2000). Bereicherung 
des Unterrichts durch SozialarbeiterInnen ist so nicht moglich. Urn sozialpada
gogische Sichtweisen und Kompetenzen in den Unterricht integrieren zu konnen, 
sind wiederum die Lehrkrafte in aller Regel nicht adaquat aus- bzw. weitergebil
det. 

Angesichts der Bildungs- und Sozialisationsaufgabe stellt sich jedoch die 
Frage, ob die SchtilerInnen nicht davon profitieren wUrden, wenn das Berufsvor
bereitungsjahr - und das betrifft nicht nur den Unterricht, sondern das gesamte 
Bildungssetting - durch starker sozialpadagogische Akzentuierung gepragt ware. 

Deshalb werden in der empirischen Studie dieser Arbeit die Bewaltigungs
strategien der BVJ-SchtilerInnen nicht nur dahingehend analysiert werden, urn 
Aussagen tiber deren Strategien machen zu konnen, sondern auch mit Blick dar
auf, welche padagogische Untersttitzung den Jugendlichen im BVJ zukommen 
mtisste, urn sie fur zuktinftige Aufgaben im Lebensverlauf zu starken. In dieser 
Arbeit wird damit einer originar sozialpadagogischen Fragestellung - der nach 
Aneignung und Bewaltigung - nachgegangen, die in einem wirtschaftspadagogi
schen Bereich - dem kaufmannischen Berufsvorbereitungsjahr - zur Anwendung 
und Konkretisierung kommt. 1m Berufsvorbereitungsjahr und beztiglich der dort 
unterrichteten Jugendlichen beruhren und tiberschneiden sich die Ziele von Be
rufsschule und Sozialpadagogik vor dem Anliegen, die spezifischen Kompe
tenzen der Jugendlichen zu fordern, die biografischen Erfolg ermoglichen. 

1m folgenden Kapitel (2) wird zunachst die Entstehung und Entwicklung 
der Benachteiligtenforderung und des Berufsvorbereitungsjahres aufgezeigt. Ich 
werde sowohl auf aktuelle Entwicklungstendenzen als auch auf verschiedene 
schulische und auBerschulische Initiativen der Forderung benachteiligter Jugend
licher hinweisen und so einen Uberblick der berufsvorbereitenden MaBnahmen 
fUr junge Menschen geben. Dartiber hinaus werde ich das Verhaltnis von Schule 
und Sozialpadagogik thematisieren - dies ist insbesondere von Interesse, da 
dieses Verhaltnis als problematisch gilt. 

1m dritten Kapitel werde ich die Lebenslagen der an der ersten Schwelle ge
scheiterten Jugendlichen skizzieren. 1m Mittelpunkt steht die Frage, was Benach
teiligung bedeutet und inwieweit Jugendliche im Berufsvorbereitungsjahr als 
heterogene oder homo gene Gruppe verstanden werden konnen. 

Welche Bedeutung die Integration in berufliche Arbeit hat und welche Des
integrationsrisiken dabei zu bearbeiten sind, ist Thema des vierten Kapitels. Vor 
dem Hintergrund individualisierungstheoretischer Uberlegungen, den Ent
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt und jugendlichen Lebensentwtirfen, werde ich 
zeigen, welche Handlungskompetenzen in der Lebensphase Jugend gefordert 
werden, urn den verschiedenen Integrationsaufgaben gerecht zu werden. Dabei 
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geht es auch urn die Frage, inwieweit berufliche Integration oder gesellschaftli
che Teilhabe Ziel schul-, berufs- und sozialpadagogischer Anstrengungen sein 
mussen. 

Die erste Schwelle wurde fur SchtilerInnen im Berufsvorbereitungsjahr zu 
einer bzw. zu einer weiteren Bestiitigung, an normalbiografischen Vorgaben zu 
scheitern, da sie aus Grunden, die im Spannungsfeld von Individuum, Markt und 
Sozialer Lage zu verorten sind, nicht gut darauf vorbereitet sind, den Dbergang 
von allgemein bildender Schule in berufliche Arbeit fur sich selbst zufrieden 
stellend zu gestalten. Die krisenhaften Erfahrungen, die sie in der Dbergangs
phase machen, mussen sie jedoch so verarbeiten, dass sie perspektivisch hand
lungsfahig sind. 1m funften Kapitel werde ich dem Rechnung tragend zunachst 
psychologische und sozialpadagogische Bewaltigungstheorie diskutieren, urn 
schlieBlich uber einen subjektorientierten Zugang Aspekte gelingender Lebens
bewaltigung bezogen auf Jugendliche im BVJ zu konkretisieren. 

1m sechsten Kapitel werden die in den vorangegangenen Kapiteln disku
tierten Anforderungen an das Bewaltigungsverhalten in modelltheoretischen 
Annahmen, untersuchungsleitenden Fragen und Hypothesen zusammengefasst. 
Die Datenerhebung und die Stichprobe werden beschrieben. Ich werde die Ska
lenbildung der Variablen und das Prozedere der Analyse darstellen und abschlie
Bend das Analysemodell beschreiben. 

Die Ergebnisse der bivariaten Korrelationen, der multiplen hierarchischen 
Regressionsanalysen und der partitionierenden Clusteranalyse werden der Struk
tur des Analysemodells folgend im siebten Kapitel berichtet. 

1m letzten Kapitel (8) werden neben einem Ruckblick auf die gesamte Ar
beit zunachst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammenfassend darge
stellt. Daruber hinaus wird diskutiert, wie die Ergebnisse einerseits im Berufs
vorbereitungsjahr zur Geltung kommen konnen und wie sie andererseits mit 
Blick auf die theoretischen Ausftihrungen zu bewerten sind. Ferner liegt ein 
besonderes Augenmerk darauf, abzuleiten, welchen Einfluss die Sozialpadagogik 
auf die Gestaltung des BVJ haben kann. SchlieBlich werde ich weiteren For
schungsbedarf im Berufsvorbereitungsjahr bezuglich des Bewaltigungsparadig
mas skizzieren. 
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2 Das Berufsvorbereitungsjahr 

Das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) ist eine Institution in der Obergangsphase 
von der allgemein bildenden Schule zum Arbeitsmarkt. Es ist ein Angebot an der 
ersten SchweIle, dem Obergang von der Schule in die Berufsausbildung, und in 
aller Regel an der Berufsschule angesiedelt. Neben dem BVJ geMren zu den 
wichtigen Institutionen des Obergangs die allgemein bildende Schule, die Be
rufsberatung, die schulische und die duale Berufsausbildung, die Jugendsozi
alarbeit und schlieBlich der Arbeitsmarkt (vgl. Stauber & Walther 2000: ISf.). 

In diesem Kapitel wird auf die Entstehung, die Entwicklung und die Kritik 
am BVJ eingegangen. AuBerdem wird hier das kaufmannische BVJ beschrieben, 
dessen SchillerInnen die Population fUr den empirischen Teil dieser Arbeit bil
den (2.1). Erglinzend wird kurz geschildert, welche anderen Fl>rderinstrumente 
bzw. tiber das BVJ hinausgehenden Angebote zur Integration in den Ausbil
dungs- bzw. Arbeitsmarkt bestehen (2.2). AnschlieBend soIl der Frage nach dem 
Anspruch von Bildung im BVJ nachgegangen werden. Dies soli nicht als Resti
mee tiber bestehende Angebote geschehen, sondem vielmehr im Hinblick auf die 
Fragestellung dieser Arbeit und die Ml>glichkeit der Stlirkung von Bewlilti
gungskompetenzen durch Unterricht (2.3). AbschlieBend wird die Notwendigkeit 
der Sozialplidagogik im BVJ und ihr ml>glicher unterstiltzender Beitrag in die
sem Schuljahr diskutiert (2.4). 

2.1 Entwicklungslinien des Berufsvorbereitungsjahres 

Fur viele Jugendliche - jede/r Siebte bleibt ohne Berufsabschluss - erweist sich 
die erste Schwelle als Stolperstein, durch den viele Heranwachsende ihre berutli
chen Qualifizierungsabsichten aufgeben (Davids 1995: 71f.). Das Berufsvorbe
reitungsjahr gibt als einjlihrige MaBnahme SchulabgangerInnen ohne Ausbil
dungsvertrag eine zweite Chance. Sie konnen ihren Hauptschulabschluss nach
holen oder verbessem und so darauf hoff en, den verpassten Einstieg in die be
triebliche oder schulische Berufsausbildung im zweiten Anlauf zu realisieren. 
Das BVJ ist somit die klassische Form der Berufsausbildungsvorbereitung. 

Auf der gesetzlichen Grundlage ilber das Berufsgrundbildungsjahr (BOJ) 
wurde das BVJ fUr solche Jugendlichen als Sonderform vorgesehen, die durch 
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ein BGJ nicht ausreichend gefordert werden konnten. Das erste BVJ startete im 
Schuljahr 1975n6 in Nordrhein-Westfalen fUr lembehinderte Jugendliche. Auch 
in den anderen Bundeslandem wurde die BVJ-EinfUhrung mit einer unzurei
chenden korperlichen oder geistigen Entwicklung der Jugendlichen begrlindet 
und auf ihre unzureichende AusbiIdungsreife hingewiesen (BMBF 1997: 64f.). 
Tatsachlich jedoch entstand das BVJ vor allem unter dem Druck der Jugendar
beits- und AusbiIdungslosigkeit (ebd.): ,,Die einschneidende Rezession von 
1974n5 fUhrte zu einer allgemeinen Arbeitslosenquote von 4,4% und zu einer 
Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter 20 Jahren (auf ihrem Hochststand vom 
September 1975) von 6,2%" (MUller 1983: 46). Das BVJ wurde zur Erganzung 
und zur Entlastung fUr MaBnahmen der Arbeitsverwaltung eingerichtet (RUtzel 
1995: 112). 

Das BVJ steht in einer Tradition ven FordermaBnahmen in Deutschland. 
Wolfgang MUller (1983) charakterisiert die EinfUhrung des BVJ als vierten Ent
wicklungsabschnitt vorberuflicher Forderung und hat die historische Abfolge 
hinsichtlich des Verbreitungs- und des Verpflichtungsgrades systematisiert und 
beschrieben (ebd.: 36 ff.): In der ersten Phase (1927 - 1954) entstanden nur we
nige lokal beschrankte Einrichtungen, die auf freiwilliger Basis "berufsunreife 
schulentlassene HilfsschUler" zur Lehrstellenaufnahme qualifizieren sollten 
(ebd.: 37ffI Die zweite Phase (1955 - 1967) war gekennzeichnet durch das 
Festhalten an der Freiwilligkeit und der Ausweitung lokaler EinzelmaBnahmen 
zu regionaler Verbreitung. Es entstanden Berufsfindungsjahre als Berufsvor
schulklassen, die eine Antwort auf die "innere Berufsnot" der Jugendlichen - die 
durch den fruhen Eintritt ins Berufsleben mit 14 Jahren entstand - darstellen 
soUte, die neben der "auBeren Berufsnot" durch LehrsteUenknappheit und gebur
tenstarke Schulentlassjahrgange diagnostiziert wurde. Mit der Schulreform und 
der EinfUhrung der Hauptschule Mitte der 1960er Jahre soUte der Bildungs
notstand behoben und ein direkter Ubergang in die Berufsschule geschaffen 
werden (ebd.: 39ff.). Entsprechend fand in der dritten Phase (1968 - 1975) kein 
Ausbau der schulischen Forderung in diesem Bereich statt. Vorberufliche Forde
rung blieb zudem freiwillig. Es fand nun aber eine Uberregionale Verbreitung 
durch Forderlehrgange der Bundesanstalt fUr Arbeit statt. Sie wurde notwendig 
durch die wirtschaftliche Rezession von 1967, durch welche die Jugendarbeitslo
sigkeit von zunachst 0,4 auf 0,8% anstieg, was vor allem negative Konsequenzen 
fUr die berufliche Integration von Haupt- und SonderschUlerInnen nach sich zog 
(ebd.: 42f.). Die vierte Phase (ab 1976) brachte neben der liberregionalen 
Verbreitung deren verstarkten Ausbau und die grundsatzliche Verpflichtung 

I Miiller versueht in seiner Darstellung keine Einordnung der Zeit des Nationalsozialismus. Dies 
hiingt sieherlieh damit zusammen, dass die Entstehungsgesehiehte vorberuflieher F!>rderung in der 
Literatur nieht ausreiehend behande1t wurde (Miiller 1983: 36). 
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zum Besueh einer solehen MaBnahme fur Jugendliehe, die nieht in ein Ausbil
dungsverhiiltnis traten. Neben dem oben bereits genannten Hauptgrund Jugend
arbeitslosigkeit entstand das BVJ als Sonderform des Berufsgrundbildungsjahres 
fUr Jugendliehe, die in Letzterem nieht ausreiehend gefordert werden konnten, 
und sehlieBlieh als eine Kompromissformel auf die seit den 1950er Jahren an
haltende Diskussion ZUT Einfiihrung eines 10. Pfliehtsehuljahres (ebd.: 43ff.). 

Spiitestens ab dem Ende der 1980er Jahre miisste von einer fiinften Phase 
gesproehen werden. Gekennzeiehnet ist ihr Beginn von rapide steigenden Aus
siedlerInnen- und AsylbewerberInnenzahlen, dem Beitritt der neuen Bundesliin
der und den FreizUgigkeiten in der eUTopiiisehen Gemeinsehaft, die den Struk
tUTwandel in der berufliehen Bildung ebenso beeinflussen wie die Rationalisie
rungswellen der Betriebe und deren neue Untemehmenskonzepte und Formen 
der Arbeitsorganisation (RiitzeI1995: 117). 

Josef RUtzel maeht auf einen Paradigmenweehsel in der Wahmehmung der 
Ungelemten aufmerksarn. Galt ihr Status in den 1970er Jahren als Folge ihrer 
sozialen Herkunft noeh als "vererbt", werden heute - trotz gegenteiliger Analy
sen (vgl. Kap. 3) - "fehlende Lem- und Leistungsbereitsehaft, fehlende Person
liehkeitsstiirke bzw. Belastbarkeit und psyehosoziale Probleme als Hauptursaehe 
des Seheitems angesehen" (RUtzel 1995: 116). Die Zusehreibung betrifft also 
nieht mehr ein Milieu, eine Sehieht oder eine Klasse, sondem nUT noeh die 
jeweilig geseheiterten Individuen mit ihren Defiziten. 

Von Anfang an stand das BVJ in der Kritik, die MUller (1983: 13) folgen
dermaBen zusammenfasst: 

"Die ( ... ) Kritik richtet sich vor aHem auf die Polyvalenz der mit dieser Einrichtung 
verbundenen Zielsetzung ( ... ), auf das unklare didaktische Zentrum der MaBnahme, 
auf die mangelhafte Differenzierung der MaBnahmeteilnehmer, auf die fehlende 
Qualifikationsperspektive (Zertifikation), auf die Sammelbeckenfunktion der Be
rufsvorbereitungsjahr-Klassen mit der Folge der SchUierfluktuation tiber das gesam
te Schuljahr hinweg, auf die mangelnde Vorbereitung der Lehrer fUr die neue Auf
gabe sowie auf die gegentiber den Lehrgangsteilnehmem der Arbeitsverwal
tungsmaBnahmen erfahrene Benachteiligung der Berufsvorbereitungsjahr-Absol
venten." 

Insofem verwundert nieht, dass die KritikerInnen des BVJ in den 1970er und 
1980er Jahren yom ,'zwisehenlagem", "in Sehulklassen unterbringen" und "von 
der StraBe holen" sprechen und damit darauf hinweisen, dass die eigentliehe 
Funktion nUT in der Bereinigung der Arbeitslosenstatistik liegt (Eckert M. 1989: 
3). Eine solche Kritik ware aus heutiger Sieht immer dann zutreffend, wenn das 
BVJ nieht eingebettet ist in Vermittlungs- und sozialpiidagogisehe Betreuungs
anstrengungen. Die Entwieklungen der letzten 15 bis 20 Jahre zeigen jedoeh, 
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dass - mit Unterschieden in den Bundeslandem - BemUhungen existieren, An
schlussperspektiven zu schaffen (vgl. ebd.: 4). 

1m Schuljahr 2000/01 besuchten 72.800 Jugendliche ein BVJ - 67.000 an 
offentlichen, 5.800 an privaten Schulen. Seit 1992 nimmt die Zahl bundesweit 
kontinuierlich zu. Die Steigerungsrate gegenuber dem Jahr 1999 betragt 6,1 %, 
die von 2001 gegenuber 2000 4,2% und die von 2002 gegenuber 20014,9%. 1m 
Schuljahr 2002/03 besuchten bereits 79.500 junge Frauen und Manner ein BVJ. 
Baden-Wlirttemberg verfugt mit 11.900 Schtilerlnnen, Sachsen mit 9.700 und 
Berlin mit 7.400 uber die hOchste Anzahl von Jugendlichen im BVJ. (BMBF 
2002: 123, 328, BMBF 2004: 110) In Baden-Wurttemberg nahmen z.B. im 
Schuljahr 1980/81 2.200 und 1991192 6.500 SchtilerInnen teil; 1995/96 lag die 
Anzahl der BVJ Schtilerlnnen erstmalig uber 10.000 (vgl. GEW 1997b: 46). 

Heute wird das BVJ in allen Bundeslandem - mit Ausnahme Brandenburgs 
- angeboten. In der Regel dauert es ein Schuljahr. Teilweise wird es als zweijah
rige MaBnahme ausgestaltet (z.B. ThliTingen, Hamburg). Neben Baden-Wlirt
temberg ist es in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und dem Saar
land flir Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag verpflichtend (BMBF 1997: 65). 
Mit dem Besuch wird sowohl die allgemeine Schulpflicht (Vollzeitschulpflicht) 
als auch die Berufsschulpflicht (Teilzeitschulpflicht) abgegolten. Die Ausgestal
tung variiert zwischen den einzelnen Bundeslandem stark. Das differenzierteste 
System findet sich in Hamburg. Dort sind die BVJ-Angebote in der Regel nach 
Berufen wie Pflege-, Buro-, Hafenberufe etc. aufgeteilt. Jugendliche ohne ent
sprechendes Berufsziel besuchen ein BVJ mit dem Schwerpunkt Berufsorientie
rung (BMBF 1999: 45). Daruber hinaus gibt es spezielle zweijiihrige Angebote 
sowohl fur Migrantlnnen (AussiedlerInnen, Asylsuchende, AuslanderInnen) als 
auch fliT AbgangerInnen aus Forderschulen, Schulen fur geistig Behinderte und 
Integrationsklassen der Gesamtschulen. In Hamburg ist es nieht nur moglich, den 
Haupt-, sondem auch den Realschulabschluss innerhalb des BVJ nachzuholen. 

Vermittelt werden solI den Jugendlichen die Ausbildungsreife (BMBF 
1999: 44). Angesichts der Tatsache, dass viele Jugendliche im BVJ mit dem 
Hauptschulabschluss grundsatzlich bereits uber die formelle Ausbildungsreife 
verfligen, kann als zentrale Aufgabe des BVJ verstanden werden, Nachteile, die 
die Schtilerlnnen gegenuber anderen BewerberInnen haben, abzubauen bzw. zu 
minimieren und ihnen durch die Kompetenzen, die sie sich in einem Berufsfeld 
erworben haben, einen Vorsprung gegenuber formell besser qualifizierten Ju
gendlichen zu verschaffen (vgl. Schafer 1997: 344). Etwas differenzierter be
schreibt Ruth Enggruber (1997) die gemeinsamen Ziele der unterschiedlichsten 
Formen schulischer und auBerschulischer Berufs- und Ausbildungsvorbereitung: 
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• Die Subjektkompetenz und die sozialen Kompetenzen sollen derart gef6r
dert werden, dass die Jugendlichen eine Berufsausbildung beginnen und er
folgreich abschlieBen k6nnen. 

• Das gleiche Ziel wird mit dem Ausgleich der Lem- und Bildungsdefizite 
verfolgt. 

• Die Jugendlichen sollen in unterschiedliche Berufsfelder eingefUhrt werden, 
urn eine angemessene Berufswahl treffen zu k6nnen. (Wie in diesem Kapi
tel dargestellt, ist dies jedoch nicht generell der Fall.) 

• In einem ausgewahlten Berufsfeld werden sie so auf die Berufsausbildung 
vorbereitet, dass sie einen Vorsprung an geforderten Fertigkeiten und 
Kenntnissen besitzen. 

• Durch Betriebspraktika soIl m6glichst ein Betrieb gefunden werden, der die 
Jugendlichen in die Ausbildung Ubemimmt. 
(ebd.: 209) 

Seit 1978n9 existierte das BVJ in Baden-Wnrttemberg als Schulversuch (MUller 
1983: 66). 1981182 16ste es als Pflichtschuljahr in Vollzeitform endgUltig die 
Jungarbeiterklassen ab, in denen bis zu diesem Zeitpunkt Jugendliche ohne 
Ausbildungsverhaltnis in Teilzeitform einmal pro Woche Uber drei Jahre hinweg 
unterrichtet wurden (GEW 1997a: 22). Das BVJ wird fUr Jugendliche ohne Be
rufsausbildungsverhaltnis hauptsachlich in seiner schulischen Form in den Be
reichen gewerblich-technischer und hauswirtschaftlicher Berufe angeboten. 
Teilweise gibt es spezielle Klassen fUr AuslanderInnen ohne bzw. ohne ausrei
chend deutsche Sprachkenntnisse und fUr SchUlerInnen mit besonderen Lem
und Leistungsdefiziten. Zurn Teil wird der BVI-Unterricht auch tiber freie Tra
ger organisiert und wendet sich dann oft an spezielle Gruppen wie Migrantlnnen, 
AbgangerInnen von F6rderschulen, Lembehinderte oder SchulabbrecherInnen. 
In der Regel soIl der theoretische Einblick in ein bis drei Berufsfelder (z.B. Me
talltechnik, Nahrungstechnik, Gebaudereinigung, Textiltechnik) gegeben wer
den. DarUber hinaus mUssen die SchUlerlnnen ein w6chentliches oder geblocktes 
Berufspraktikum absolvieren. 1m schulischen BVJ nehmen jedoch nur durch
schnittlich 60% eines Schuljahres erfolgreich die M6glichkeit wahr, einen dem 
Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand zu erwerben (Conrad 2000). 

In den letzten Jahren kam es in Baden-Wnrttemberg zu zwei neuen Ent
wicklungen im schulischen Bereich. Zum einen wurde ein Schulversuch in der 
kaufmannischen Fachrichtung ins Leben gerufen, zum andem wurden die Ko
operationsklassen Hauptschule-Berufsschule (KOOP) eingefiihrt. Letztere wen
den sich an SchUlerInnen, die mit dem traditionellen Hauptschulangebot den 
Hauptschulabschluss voraussichtlich nicht erreichen k6nnen. Prinzipien des 
Schulversuchs sind folgende: 
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• 

• 

• 

• 

1m ersten Schuljahr werden die SchtilerInnen an der Hauptschule unterrich
tet. In praktisch orientierten Fachem werden BerufsschullehrerInnen einge
setzt. 
1m zweiten Jahr wechselt die gesamte Klasse an die Berufsschule. In eini
gen theoretischen Fachem (z.B. Deutsch. Mathematik) werden die Schii
lerInnen weiter von den Lehrkraften der Hauptschule unterrichtet. 
Der Ubergang yom ersten ins zweite Schuljahr ist flieBend. Statt Zeugnissen 
erhalten die SchiilerInnen ein Feedback durch Berichte und Gesprache. Am 
Ende des zweiten Schuljahres legen sie die BVJ-Abschlusspriifung abo mit 
der sie einen dem Hauptschulabschluss adaquaten Bildungsabschluss erlan
gen. 
Die Unterriehtsinhalte werden nieht durch einen Lehrplan vorgegeben. 
sondem konnen von den jeweils beteiligten Schulen bestimmt werden. 
(Hainmiiller 2001: 307f.) 

An 34 Schulen werden in Baden-Wiirttemberg circa 1000 SchtilerInnen in sol
chen KOOP-Klassen beschult (ebd.). 

1m Schuljahr 2000/01 wurde das kaufmannische BVJ im zweiten Jahr mit 
jeweils einer Klasse von 20 SchtilerInnen an sechs Berufsschulen Baden-Wiirt
tembergs als Schulversuch angeboten. Angesichts der Gesamtzahl der BVJ
SchtilerInnen des Bundeslandes handelt es sich hierbei urn ein relativ kleines 
Versuchsangebot. Die freiwillige Teilnahmemoglichkeit der kaufrnannischen 
Berufsschulen fOrderte nicht ihre breite Beteiligung. zumal insgesamt eher Vor
behalte gegeniiber den SchtilerInnen des BVJ gepflegt werden und kaufmanni
sche Berufe als fiir diese Zielgruppe als nicht erreiehbar gelten. Mag die Ziel
gruppe schwierig sein. das Argument eines fehlenden Leistungsniveaus ist gegen 
ein entsprechendes BVJ-Angebot wenig iiberzeugend. da es gegenteilige Erfah
rungen mit iiberbetrieblicher Ausbildung beispielsweise in den Berufen Kauffrau 
fur Biirokommunikation oder Biirokaufmann gibt (BMBW 1993). Selbst wenn 
das Leistungsniveau im kaufmannischen BVJ hoher sein muss als in den traditi
onellen BVJ-Bildungsgangen der technisch-gewerblichen bzw. hauswirtschaftli
chen Riehtung. werden im BVJ SchiilerInnen unterrichtet. die zumindest in der 
Lage sind. kaufmannische Ausbildungen niedriger Niveaus zu absolvieren. Dazu 
kommt. dass Dienstleistungsberufe einen moglichen prosperierenden Markt 
darstellen. die schulische Qualifizierung fur die Ausbildung in solchen Berufen 
also durchaus geboten erscheint. Innerhalb der beteiligten Schulen sind - ent
sprechend der Niveaudiskussion - unterschiedliche Aufnahmeverfahren in das 
kaufmannische BVJ zu absolvieren. Zwei der drei Berufsschulen. die auch das 
hauswirtschaftliche und gewerblich-technische BVJ anbieten. tendieren dazu. 
eine Selektion nach Leistung zu treffen: leistungsstarker eingeschatzte Schii-
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lerlnnen kommen in die kaufmannische, schwachere SchUlerinnen in die haus
wirtschaftliche und schwachere SchUler in die gewerblich-technische Klasse. 
Nur in einer Schule wird die Wahl zwischen den drei Bereichen den SchUlerln
nen frei gestellt. An den drei kaufmiinnischen Schulen erfolgt die AusWahl nach 
einem Bewerbungsgesprach zum Teil auch nach Einschatzung der Leistungs
starke, sodass nicht aIle BewerberInnen angenommen werden - auch wenn damit 
nicht aile bereitstehenden Platze vergeben wurden. 1m kaufmannischen BV] sind 
die Schillerlnnen an drei Tagen an der Berufsschule (zu den Bildungsinhalten s. 
Kap. 2.3) und an zwei Tagen im betrieblichen Praktikum. Das Praktikum findet 
nicht per se im kaufmannischen Bereich statt, sodass nicht sicher gestellt werden 
kann, dass die schulischen Inhalte im Praktikum zur Anwendung kommen. Teil
weise wird in Frage gestellt, ob im Betrieb mit dem Praktikum Uberhaupt eine 
Vorbereitung auf eine Ausbildung verfolgt wird. Allerdings stellt das Praktikum 
eine Chance zur beruflichen Integration dar, wie es das Beispiel der Berufsschule 
Waiblingen zeigt, in der im Schuljahr 1999/2000 8 SchUlerinnen und SchUler des 
BV] einen Ausbildungsvertrag, zum GroBteil im Praktikumsbetrieb, erhalten 
haben (vgl. Lenk 2ooo). 

Kritikerlnnen werfen allen Varianten des BV] vor, eine rein kompensatori
sche MaBnahme zu sein, die zwar das Nachholen oder Verbessem des Haupt
schulabschlusses erm5glicht, die jedoch keinerlei zusatzliche AbschlUsse bietet 
und die beruflichen Vermittlungschancen nicht erMht. Es sei daher nicht mehr 
als eine unproduktive Warteschleife ohne Emstcharakter, die durch den Charak
ter der ,,zwangsbeschulung" (Walther 2ooo) demotivierend und stigmatisierend 
wirkt. Den Orientierungsprozessen im BV] mangele es an Erfahrungsvielfalt, 
Subjektorientierung und Ganzheitlichkeit, unter anderem auch wegen der ge
schlechtshomogenen Aufteilung auf hauswirtschaftliche und gewerblich
technische Berufsschulen. AuBerdem wird in Frage gestellt, ob es sinnvoll sei, 
schulfrustrierte junge Leute, die lieber ihre Krafte produktiv einsetzen und Geld 
verdienen wollen, mit dem System Schule zu konfrontieren. (z.B. BMBF 1999, 
Schafer 1997: 344, Stauber & Walther 2000, Walther 2ooo) 

Diese Kritik ist sicherlich in vielen Punkten berechtigt und nachvollziehbar. 
Sie ist jedoch nicht empirisch belegt, denn es existieren keine zuverlassigen 
Verbleibstudien (Hiller 1999, BMBF 1997). Das Argument der niedrigen Ver
mittlungsquoten hinkt, da die Angaben schwanken zwischen 10% (Stauber & 
Walther 2000: 21) und - bezogen auf den nahe liegenden Fall der kaufmanni
schen Berufsschulen in Baden-Wtirttemberg - von zum Teil Uber 50% Vermitt
lung in reguliire Ausbildungsverhaltnisse. Diese Zahlen sagen allerdings nichts 
dartiber aus, ob oder wie lange die Ausbildung durchgehalten wird. Sie geben 
auBerdem keine Information Uber die weitere Berufsbiografie der jungen Leute. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob mit diesen Zahlen tiberhaupt Qualitat be-
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schrieben werden kann, wenn das Ziel nicht ausschlieBlich als berufliche Integra
tion, sondern als gesellschaftliche Teilhabe formuliert wird, was bedeutet, dass 
"tiber das reine ,Unterkommen' hinaus, der Ubergang Optionen auf ein subjektiv 
bedeutungsvolles und zufrieden stellendes Leben erMfnen muss" (Stauber & 
Walther 2000: 17). Eine Verbleibstudie mit 91 Mannern, die ein BVJ in Baden
Wtirttemberg besucht haben, beschreibt ein relativ positives Ergebnis: 

"In den ersten lahren aus der Entlassung aus allgemein bildenden Sehulen durehlau
fen ftlnf von zehn dieser jungen Milnner erfolgreieh eine Ausbildungskarriere, drei 
gelingt eine lobberkarriere und je einer bleibt in einer Ma6nahmenkarriere steeken 
bzw. geriit in die Illegalitiit und langdauemde Phasen des Niehterwerbs. Ie eine 
Ausbildungs- und eine lobberkarriere verlaufen prekiir, die Obrigen mUnden in sta
bile Besehllftigungsverhiiltnisse." (Hiller 2002: 328) 

Ute Hennige und Beate Steinhilber (2000) beriehten in einer ersten deskriptiven 
Auswertung einer auf vier Jahre angelegten qualitativen Langsschnittstudie tiber 
"chancengeminderte Frauen nach Abschluss des Berufsvorbereitungsjahres" 
(ebd.: 61), dass die jungen Frauen das BVJ als eine Lebensphase erleben, deren 
Freiraume sie genieBen (z.B. habe Schule schwanzen keine Konsequenzen) 
(ebd.: 79). AuBerdem hatten sie nach vielen Erfahrungen des Scheiterns Erfolgs
erlebnisse hinsichtlich guter Noten, kamen zu Wort, trauten sich, Fragen zu stel
len, wenn sie etwas nicht verstanden hatten, erlebten eine solidarische Klassen
gemeinschaft und fiihlten sich von ihren Lehrerlnnen ernst genommen (ebd.: 80). 
Die Urteile fallen jedoch nicht immer so positiv aus: In einer Verbleibstudie von 
Jorg Biekmann und Ruth Enggruber (2001: 49) gaben aIle Befragten an, im BVJ 
nichts zur Bewaltigung problemhafter Alltagssituationen gelernt zu haben, und 
haufig wurde die Forderung geauBert, die Lehrerlnnen hatten mehr als Vertrau
enspersonen zur Verftigung stehen sollen. 

Diese Beispiele konnen nieht wirklieh dazu dienen, die Kritik zu wider le
gen. Zwei Dinge sind aber bemerkenswert: (1) 1m Anschluss an das BVJ sind 
gelungene Lebenslaufe moglich. (2) Das BVJ kann eine psychosoziale Entlas
tungsfunktion haben, was den Aspekt der "Warteraumfunktion" (Badel & Mat
thlius 2000) in einem positiven Licht erscheinen lasst. Daraus kann gefolgert 
werden, dass fUr die Bewertung des BVJ also nieht nur strukturelle Kategorien 
berUcksichtigt werden konnen, sondern bei der Reflexion tiber die MaBnahme 
der Subjektebene ein Stellenwert eingeraumt werden muss. 

Damit schlieBt sieh die Frage an, ob es nieht sinnvoll ware, das schulische 
BVJ als einen Baustein der berufsorientierten Forderung junger Menschen in 
benachteiligten Lebenslagen anzuerkennen und die strukturellen Moglichkeiten 
des schulischen Angebots - die z.B. in der Weiterentwieklung des zweijahrigen 
BVJ (KOOP) liegen konnten - im praventiven Sinn (vgl. DJI 1998) zu nutzen, 
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urn den stigmatisierenden Effekt der MaBnahmen moglichst klein zu halten. Die 
bereits betonten Starken des BVJ sind namlich bei aller Kritik nicht von der 
Hand zu weisen: Ais relativ kurze MaBnahme gelingt eine Intervention, die fUr 
einen Teil der SchtilerInnen den Ubergang in eine betriebliche Ausbildung er
moglicht. Mit einem wochentlich tiber zwei Tage stattfindenden Betriebsprak
tikum, wie es im kaufmannischen BVJ verpflichtend ist, bekommen die jungen 
Frauen und Manner nicht nur die Chance, betriebliche Ablaufe kennen zu lemen, 
sondem sie konnen daruber hinaus in den Betrieben ihre Fahigkeiten prasentie
ren. Hindemisse, die zu keiner Einstellung gefiihrt haben, konnen also in diesem 
Schuljahr ausgeglichen werden. Wenn mit der Art der Gestaltung des BVJ dann 
noch eine psychosoziale Entlastung bei einem Teil der Jugendlichen erreicht 
wird, sind mit dem Bildungsgang produktive Entwicklungen fUr die Individuen 
m6glich. Dies gilt vor allem dann, wenn es gelingt, Ubergange in betriebliche 
Ausbildungen in prosperierenden Beschaftigungszweigen zu schaffen. Die Ju
gendlichen hatten dann namlich durch das BVJ einen Vorteil im Konkurrenz
kampf urn Ausbildungsplatze erhalten. 

Da es neben dem schulischen BVJ eine Reihe weiterer Anstrengungen gibt, 
Jugendliche und junge Erwachsene darin zu untersttitzen, die erste und die zwei
te Schwelle zu tiberwinden, und ihnen vor, zwischen und nach den Schwellen 
hilfreich zur Seite zu stehen, wird im Folgenden ein kurzer Blick auf die sozial
padagogisch orientierten MaBnahmen der Berufsvorbereitung und -ausbildung 
geworfen. 

2.2 Sozialpadagogisch orientierte au8erschulische Ma8nahmen 

Ais wichtiger Teilbereich der Jugendso:zialarbeit hat die Jugendberufshilfe ab 
Mitte der 1970er Jahre ein ausdifferenziertes MaBnahmespektrum entwickelt, 
welches Michael Galuske (2001) in vier Bereiche gliedert: (1) Die Beratung von 
arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen und jungen Er
wachsenen, (2) die Berufsvorbereitung, (3) die auBerbetriebliche Berufsaus
bildung und ausbildungsbegleitende Hilfen sowie (4) Beschaftigung (z.B. 
ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen, Arbeit statt Sozialhilfe) (ebd.: 888i, In allen 
Bereichen wird das Ziel verfolgt, bildungs- und sozial benachteiligte J ugendliche 
fUr die Teilhabe ab der Arbeitswelt zu befahigen, in dem durch die Beseitigung 

2 In dieser Gliederung fallen Aufgaben der Jugendberufshilfe und MaSnahmen der Arbeitsverwal
tung zusammen. Der wesentliche Unterschied liegt im idealtypischen Blickwinkel: "Auftragsge
miiS betrachtet die Arbeitsverwaltung Jugendliche aus dem Blickwinkel des Arbeitsmarktes. Die 
Jugendhilfe betrachtet den Arbeitsmarkt aus der Perspektive der Jugendlichen" (BMBF 1999: 46). 
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von Qualifikations- und Sozialisationsdefiziten die individueUen Integrations
chancen erhoht werden (ebd.). 

Die MaBnahmen der auBerschulischen Ausbildungsvorbereitung und der 
Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher sind vielfaltig und kaum zu uber
blicken, sodass durchaus von einem MaBnahmedschungel gesprochen werden 
kann (BMBF 1999)3. Die Differenziertheit der Angebote ergibt sich dadurch, 
dass moglichst fur aUe sich ergebenden Probleme der Berufsausbildung ein adii
quates Unterstiltzungsangehot vorliegen soU. Die Angebotsstruktur folgt also 
dem Prinzip des richtigen Angebots zur richtigen Zeit fur von problematischen 
Situationen betroffene Einzelne oder relativ homogene Gruppen. Die Angebote 
setzen entsprechend sowohl in unterschiedlichen biografischen Stationen der 
Heranwachsenden als auch an unterschiedlichen ProblemkonsteUationen an. So 
existieren neben der auBerschulischen Berufsvorbereitung (z.B. Will 2001) Prii
ventionsangebote fUr Jugendliche im Schulalter, Qualifizierungs- und Beschiifti
gungsprojekte, Jugendwohnprojekte (z.B. Wohnung durch Arbeit) oder spezieUe 
Angebote filT junge Frauen (DJI 1998). Es bestehen Schulprojekte, Beratungsan
gebote und Beschiiftigungsprojekte fur Migrantlnnen (Schaub 2oooa) , Praxis
modeUe mit internationalen Jugendbegegnungen und Auslandsexkursionen so
wie Berufsausbildungprojekte in ausliindischen Unternehmen (Schreiber & 
Schreier 2001). Angeboten werden Programme mit erfolgsversprechenden Aus
richtungen, wie das Freiwillige Soziale Trainingsjahr als niedrigschwelIiges 
Angebot zur Vermittlung beruflicher und sozialer Schlilsselqualifikationen 
(Kupferschmid 2000, Forster u.a. 2002) - und eher in der Kritik stehende MaB
nahmen wie das Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit JUMP 
(Fialka 1999). SchlieBlich umfassen die Angebote eine Spannbreite von niedrig
schwelligen. aufsuchenden Angeboten (Schaub 2ooob) bis zu Angeboten mit 
hohen Anforderungen an benachteiligte Jugendliche, z.B. der sozialpadagogisch 
betreuten Ausbildung in Betrieben (Gericke 2oo1a) oder der betriebsnahen Aus
bildung (Stahmer 2000). 

Auch die MaBnahmen der Jugendberufshilfe stehen in der Kritik. Bei
spielsweise wird angemerkt, dass Man,rel an Koordination zwischen zustiindigen 
Instanzen eher zu MaBnahmekarrieren als zu beruflicher Integration der Jugend
lichen fUhrt (DII 1998: 12). Die Differenziertheit der Angebote fUhrt zu einer 
weiteren Selektion zwischen denen. die in weitere MaBnahmen munden, und 

3 Die MaBnahmekategorien der Arbeitsverwaltung stellt Thomas GeBner (2003: 12ff.) ausflihrlich 
vor. 

4 In EinzelflHlen sei es mt;glich, dass Jugendliche bis zu flinf Jahre durch MaBnahmen der Berufs
schute, der Arbeitsverwaltung und auBerbetrieblicher Ausbildung yom regulliren Ausbildung- und 
Arbeitsmarkt femgehalten werden. Die Chancen flir eine Integration in den Arbeitsmarkt sind dann 
mehr als fraglich. (Hiller 1997a: 10) 
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denen, die eher eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt versprechen (Stauber 
& Walther 2000: 21). Grundsatzlich sei eine Verbesserung des Berufsstarts 
durch berufsvorbereitende MaBnahmen nieht klar erkennbar (Lex 1997: 62). 
Strukturell stoBen Versuche zur Integration in den Arbeitsmarkt auf die Grenze 
der Massenarbeitslosigkeit, sodass es sieh bei MaBnahmen der Jugendhilfe und 
der Arbeitsverwaltung "urn Warteschleifen und Verschiebebahnhofe handele, die 
nicht einlosen konnen, was sie versprechen: den Zugang zu existenzsichernder 
Arbeit zu verschaffen" (Scherr 2002: 9). Auch die Jugendberufshilfe muss sieh 
sowohl mit ihrer Selektionsfunktion und der Produktion von ,,Restkategorien" 
auseinander setzen als auch damit, dass sie eine Kontrolllticke schlieBt (,,Jugend
liche von der StraBe holen") (Galuske 1998: 549f.). Weniger als Kritik denn als 
erntichternde Einschatzung muss bezweifelt werden, dass selbst dann, wenn alle 
Benachteiligten zu einer anerkannten Berufsausbildung kommen wtirden, die 
zweite Schwelle, der Schritt ins Beschaftigungssystem, von ihnen mit Sicherheit 
zu bewaltigen ware (vgl. Enggruber 1997: 217). 

Aus der Sicht beruflicher Bildung lassen sich MaBnahmen der auBerbe
trieblichen Ausbildung, bei der die Trennung der Lernorte durch Kooperation 
von SozialpadagogInnen, Lehrkraften und AusbilderInnen tiberwunden werden 
soli, kritisieren. So relativiert Horst Biermann (1996: 84f.) solche MaBnahmen 
unter den folgenden Gesichtspunkten: (1) Die Abschottung von Entwieklungen 
der beruflichen Bildung ftihrt zu einem Verlust von Normalitat und Innovation. 
(2) Die Arbeitsteilung verschiedener padagogischer Professionen fuhrt in der 
Projektwirklichkeit zu Btirokratisierung, anstatt zum gewUnschten Effekt. (3) 
AusschlieBliche Personenorientierung ftihrt zur Vernachlassigung der Arbeits
marktorientierung und der Zukunftsbedeutung der Berufe. (4) FUr die berufliche 
Qualifizierung fehlt dem Primat der Sozialpadagogik sowohl die Fachkompetenz 
als auch die Legitimation. 

Aus wirtschaftspadagogischer Perspektive mUssten sich die betriebsnahen 
Ausbildungen in Ausbildungsfirmen und Jugendhilfebetrieben (Lex 2000, Scha
fer 2001), und die Anstrengungen der Benachteiligtenforderung zur Initiierung 
regularer betrieblicher Ausbildungsverhaltnisse (Miersch & Brandtner 2000, 
Gericke 2001a) gerade unter Berticksichtigung der Kritik Biermanns als beson
ders interessante Herausforderung darstellen. Einerseits weil die Berufsschulleh
rerInnen mit diesen Jugendlichen tiber das BVJ hinaus im regularen Unterricht 
konfrontiert sind und eine Kooperation mit den SozialpadagogInnen, die diese 
Jugendlichen begleiten, eingegangen werden muss. Andererseits zeigt sich die 
Herausforderung darin, dass die Jugendberufshilfe gangige Ausbildungsmetho
den auf die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen tibertragt und die Wirt
schaftspadagogik sozusagen in das Feld der J ugendberufshilfe hineinwirken 
kann - auch unter der Perspektive, dass ftir BVJ-SchtilerInnen, die kein regulares 
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Ausbildungsverhliltnis eingehen konnen, hier ein Weg bis zur zweiten Schwelle 
beschritten werden kann, der relativ stigmatisierungsarrn erscheint. Daruber 
hinaus konnten dadurch einige Jugendliche auf die weitere Schullautbahn in der 
ein- bzw. zweijahrigen Berufsfachschule verzichten (vgl. oben). 

Burkhard Schafer (2001) unterstreicht in der Analyse der betriebsnahen 
Ausbildung eines Berufsausbildungszentrums in Berlin den Emstcharakter der 
MaBnahme: ,,Die Arbeitsbedingungen und -anforderungen entsprechen betriebli
chen und wirtschaftlichen Bedingungen" (ebd.: 35). Beispielsweise stellen die 
Auszubildenden schnell fest, dass Gelemtes unmittelbar anwendbar und ntitzlich 
sei. Darin sieht Schafer die hohe Motivation zur Mitarbeit und die Identifikation 
mit dem Betrieb begrtindet (ebd.). Errnoglicht wurde dies durch eine Standort
und Bedarfsanalyse sowie durch die Beratung dUTCh die Jugend- und Sozialbe
horde einerseits und dUTCh die Wirtschaftsforderung und die Wirtschaftsverwal
tung andererseits (ebd.: 34). Die betriebliche Ausbildung birgt zwar das Risiko 
von Ausbildungsabbrtichen, verftigt aber tiber den motivationalen Aspekt, dass 
Lemchancen wahrgenommen werden. Sie hat den Vorteil, auf ein breiteres 
Spektrum an Ausbildungsgangen zuruckgreifen zu konnen und erhoht schlieB
lich die Ubemahmechancen (Gericke 2001a: 4l Voraussetzung ist jedoch die 
sozialpadagogische Begleitung der Auszubildenden und die enge Kooperation 
zwischen Betrieb, Berufsschule und Jugendberufshilfe. Der Ausbildungsvorbe
reitung - und damit zieht Gericke (ebd.: 14) ein positives Fazit schulischer und 
auBerschulischer Berufsvorbereitung - kommt dabei die zentrale Bedeutung zu, 
LUcken im Schulwissen zu schlieBen, Primartugenden zu entwickeln, individu
elle Interessen, Fahigkeiten und BerufswUnsche zu errnitteln und ein Betriebs
praktikum in potenziellen Ausbildungsbetrieben zu organisieren. 

2.3 Bildungsperspektiven im Berufsvorbereitungsjahr 

Das mit der Beschulung im BVJ verfolgte Ziel, die Jugendlichen in den Ausbil
dungsmarkt zu integrieren, ist zweifelsohne sinnvoll. SchlieBlich ist in unserer 
Gesellschaft der Stellenwert der Arbeit fur eine zufrieden stellende LebensfUh
rung hoch (vgl. Kap. 4.1) und eine Berufsausbildung nimmt in der Sozialisation 
der Jugendlichen einen zentralen Platz ein (vgl. Kap. 4.2). Dennoch muss in 
Frage gestellt werden, ob dieses Ziel wirklich fur aIle BVJ-Schtilerlnnen dauer
haft erreichbar ist. FUr das kaufmannische BVJ in Baden-WUrttemberg melden 
die Berufsschulen eine Verrnittlungsrate von ca. 50%. Wenn die Mehrzahl der 

, Entsprechende Modellerfahrungen mit der Akquisition von Ausbildungsbetrieben, Eignungsfest
stellung, der fachlichen und sozialplidagogischen Ausbildungsbegleitung, der Kooperation zwi
schen Betrieb, Jugendhilfe und Schule werden von Thomas Gericke (2001a, 2001 b) beschrieben. 
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