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Vorwort der Herausgeber 

 

 

Ein Jubiläumsband für einen verdienten Jubilar! In der Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik ist es gängige Praxis, Festschriften – zumeist veranlasst durch einen 
runden Geburtstag oder die Emeritierung – mit wissenschaftlichen Beiträgen aus-
gewiesener Wissenschaftskollegen zu schmücken. Für Andreas Schelten haben 
wir anlässlich seiner Emeritierung den Versuch unternommen, einen berufspäda-
gogischen Sammelband zu editieren, den es in dieser Form bislang nicht gab. 
Denn auch in der Berufspädagogik stellen sich bislang Forschung und Praxis rela-
tiv unabhängig und auch relativ weit voneinander entfernt dar. Für die Idee, genau 
an dieser Stelle eine Brücke zu bauen und damit zu signalisieren, dass das eine 
unmittelbar mit dem anderen zusammenhängt – mehr noch, dass das eine für das 
andere unabdingbar ist – konnten wir ehemalige berufspädagogische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler gewinnen, die nach ihrer Promotion den Weg 
in die Praxis fanden. Dass dies exakt jene Qualifikantinnen und Qualifikanten 
sind, die einst ihr Promotionsvorhaben von Prof. Schelten betreuen ließen, ist hier 
kein Zufall. 

In dem Sammelband „Berufspädagogische Praxis in wissenschaftlicher Reflexi-
on“ wird in dreizehn Aufsätzen erkennbar, wie sich Sozialwissenschaftlerinnen 
und Sozialwissenschaftler nach ihrer Promotion beruflich aufgestellt und weiter 
entwickelt haben und insbesondere, welche Nachwirkungen ihre frühere, intensive 
wissenschaftliche Auseinandersetzung auf ihr aktuelles Denken und Handeln hat. 
Bezeichnend sind dabei die verschiedenen Facetten, welche sich hier in den unter-
schiedlichen Professionsorientierungen ergeben haben: Die größte Gruppe, die 
Dres. Fritz Acksteiner, Uwe Buchalik, Tanja Erban, Uwe Girke, Josef Haßlberger, 
Klaus Hermann, Markus Müller und Michael Vögele gingen in den bzw. blieben 
im Schuldienst. In ihren Aufsätzen finden sich in großer Themenbreite theoretisch 
und empirisch reflektierte sowie analytisch aufgearbeitete Eindrücke über die ak-
tuelle Praxis an beruflichen Schulen, zumeist in der Spannung ihrer ehemaligen 
Zugänge bzw. Befunde und dem, was sie davon seitdem umgesetzt und verändert 
haben. 

Dr. Robert Geiger schlug den Weg vom Unterricht ausgehend in die Schuladmi-
nistration ein und reflektiert daher hier seine wissenschaftliche Basis aus der Me-
taebene. Die Dres. Edda Fiebig und Karl Glöggler blieben an der Universität bzw. 
kehrten wieder dorthin zurück. Sie sind mit einer „Wissenschaftspraxis“ konfron-
tiert, die eine – gegenüber dem Schuldienst – andere Reflexion bedingt, wenn 
wissenschaftliche Ideen, Zugänge und Befunde für die universitäre Lehre er-
schlossen und verfügbar gemacht werden. In die Wirtschaft gingen die Dres. Mi-
chael Adler und Clemens Espe. Aus ihren Aufsätzen spannt sich eine weitere Per-
spektive des vorliegenden Sammelbandes auf und komplettiert diesen: Denn hier 
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zeigt sich, dass die ehemals „zweckfreien“ erkenntnisorientierten Untersuchungen 
der Doktoranden auch in einer pragmatischen und durchaus monetär orientierten 
Berufspraxis fundamentale Bedeutung haben und behalten können. 

Ebenfalls besonders praxisreflektiert ist der Zugang des ehemaligen Diplomanden 
Manfred Schauhuber, der jedoch über viele Jahre enger Forschungspartner geblie-
ben ist und somit über eine besonders verdichtete Wissenschafts-Praxis-Reflexion 
berichten kann. PD Dr. habil. Manfred Müller, dessen Habilitation Andreas Schel-
ten im Fachmentorat begleitete, vereint die Schulpraxis mit der universitären Welt 
in seinen Funktionen als Schulleiter und Hochschullehrer. 

Zudem freuen wir uns, einen persönlichen Aufsatz des langjährigen Freundes und 
Kollegen von Herrn Schelten, Herrn Prof. Dr. (em.) Ernst Uhe sowie Aufsätze der 
Kollegen Prof. Dr. Rainer Trinczek und Prof. Dr. Ralf Reichwald zusammen mit 
Frau Dr. Agnes Schipanski dem Band hinzufügen zu dürfen. Wir bedanken uns 
für das Grußwort des Dekans der TUM School of Education, Herrn Prof. Dr. 
Manfred Prenzel, und wünschen allen Lesern dieses Bandes, insbesondere dem 
Jubilar, Herrn Prof. Dr. Andreas Schelten, eine anregende und bereichernde Lek-
türe. 

 

 

München und Darmstadt im Juli 2013 

Alfred Riedl und Ralf Tenberg 

 



Manfred Prenzel 

Grußwort des Dekans der TUM School of Education 

Die berufliche Bildung gilt wieder etwas in Deutschland. Das ausgeprägte interna-
tionale Interesse am „dualen System“ mag die Wertschätzung im Land gesteigert 
haben. Aus der internationalen Perspektive besticht die geringe Arbeitslosenquote 
der jungen Menschen in Deutschland; das praxisnahe Qualifikationsniveau findet 
hohe Anerkennung. Selbst in der OECD, wo manche Bildungsexperten in der 
jüngeren Vergangenheit Deutschland wegen eines unzureichenden Qualifikati-
onsniveaus kritisierten, wird inzwischen verstanden, dass die berufliche Bildung 
in Deutschland unterschätzt und möglicherweise in der Internation Standard Clas-
sification of Education nicht angemessen bewertet wird. 

Aber wie gut ist die berufliche Bildung in Deutschland wirklich? Wird sie in der 
Lage sein, absehbare Folgen des demographischen Wandels zu bewältigen helfen? 
Hier stellt sich etwa das Problem, genügend aufgeweckte junge Menschen für 
anspruchsvolle (insbesondere technische) Ausbildungsberufe zu gewinnen. Auf 
der anderen Seite sind die Prozentanteile von Jugendlichen mit beträchtlichen 
Wissenslücken (operationalisiert zum Beispiel durch die erste PISA-
Kompetenzstufe im Alter von fünfzehn Jahren) in den letzten Jahren nur gering-
fügig zurückgegangen. Diese Anteile in einer Größenordnung von zwanzig Pro-
zent eines Altersjahrgangs bedeuten eine ständige Herausforderung auch für die 
berufliche Bildung. Und es wird häufig die Frage gestellt, inwieweit die Erstaus-
bildung ausreichende Voraussetzungen für das ständig erforderliche Weiterlernen 
schafft.  

Leider fällt es heute immer noch schwer, auf viele naheliegende Fragen zur Quali-
tät der beruflichen Bildung und zu Weiterentwicklungsperspektiven fundierte 
Antworten zu erhalten, denn es gibt in Deutschland viel zu wenig empirische For-
schung zur beruflichen Bildung. Besonders unzureichend ist der Stand der For-
schung zur gewerblich-technischen Berufsbildung und dies vor allem im pädago-
gischen Bereich, also dort, wo man sich zum Beispiel Erkenntnisse aus Studien 
über wirksame Lehr-Lern-Konzepte erhoffen würde.  

Die Klage über wenig empirische Forschung im Bereich der Berufspädagogik gilt 
für eine Reihe von Universitäten in Deutschland, an denen Lehrkräfte für die be-
ruflichen Schulen ausgebildet werden. Auf die TU München trifft sie jedoch nicht 
zu. Denn hier wirkt seit 1987 unser Kollege Prof. Dr. Andreas Schelten erfolg-
reich in der Lehre und Forschung zur beruflichen Bildung. Sein Lehrstuhl trägt 
die Bezeichnung „für Pädagogik“ und war entsprechend für die pädagogischen 
Anteile im Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen (und zeitweise für das 
gymnasiale Lehramt) zuständig. Aber von seinem Karriereweg – und wohl auch 
von seinem Herzen – ist Prof. Schelten ein „Berufspädagoge“ und zugleich eine 
Lichtgestalt in der Berufspädagogik für den gewerblich-technischen Bereich.  



12 Manfred Prenzel 

Vor seiner Berufung an die TU München war er Professor für Berufspädagogik an 
der Universität Hamburg; er hatte sich in diesem Fachgebiet 1982 an der Univer-
sität Gießen habilitiert. Zuvor hatte er freilich selbst ein Studium für das „höhere 
Lehramt an beruflichen Schulen“ absolviert, promoviert und das zweite Staats-
examen abgeschlossen. Er kannte die Schulpraxis und hatte in München mit sei-
nem Lehrstuhl Gelegenheit, die Ausbildung für das Lehramt an beruflichen Schu-
len zu prägen, stimmige innovative Unterrichtskonzepte zu vermitteln und zur 
Forschung über berufliche Bildung beizutragen. Seine engen Verbindungen zu 
beruflichen Schulen und zu den Communities der Berufspädagogik auf wissen-
schaftlicher wie praktischer Seite halfen ihm dabei, das Augenmaß für das Um-
setzbare zu behalten. Zum Beispiel wirkte Prof. Andreas Schelten über mehrere 
Jahre als Vorsitzender der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und als Vorsitzender der Vereini-
gung der Universitätsprofessoren der Wirtschafts- und Berufspädagogik Deutsch-
lands, Österreichs und der Schweiz.  

An der TU München hat er nicht nur die Lehrerbildung für die berufliche Bildung 
über Jahrzehnte geprägt, sondern das weitere akademische Umfeld. So diente er 
vier Jahre lang als Dekan (und weitere vier Jahre als Prodekan) der Fakultät für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Bei der Gründung der School of Educati-
on in 2009 war mit dem Ausbildungskonzept seines Lehrstuhl für das Lehramt an 
beruflichen Schulen bereits ein wichtiger Grundstein für eine tragfähige Lehrer-
bildung gesetzt. Für die produktive und erfolgreiche Zusammenarbeit beim Auf-
bau der School of Education waren meines Erachtens vor allem zwei geteilte 
Überzeugungen hilfreich: Die erste besagt, dass die Lehrerbildung auf das Berufs-
feld Schule bezogen sein muss und deshalb gezielte und sehr gute vorbereitete 
Praxisanteile (wie zum Beispiel das TUMpaedagogicum) in enger Zusammenar-
beit mit ausgezeichneten Schulen braucht. Die zweite Überzeugung betrifft die 
Forderung, praktisches Handeln am besten verfügbaren Wissen auszurichten. Das 
bedeutet eben auch, in der Forschung nach aussagekräftiger und nützlicher Evi-
denz für die alltägliche Gestaltung von Unterricht und Schule zu suchen. Diese 
Auffassung, so meine Beobachtung, hat Herr Kollege Prof. Schelten auch dem 
akademischen Nachwuchs mitgegeben, den er mit großem Einsatz förderte.  

Der vorliegende Band ist ein Dokument der großen Anerkennung für das Le-
benswerk unseres Kollegen Prof. Andreas Schelten. Ich freue mich über die Gele-
genheit, in diesem Grußwort den Dank unserer Fakultät und unserer Kolleginnen 
und Kollegen aussprechen zu dürfen für eine jahrelange konstruktive, angenehme 
und erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle der Lehrerbildung, aber auch zum 
Wohl der TU München. Diesen Dank verbinde ich mit den besten Wünschen für 
eine gesunde und glückliche Zukunft, die von Pflichten entbunden ist, aber viel-
leicht doch wieder einmal in berufliche Schulen oder in die TUM School of Edu-
cation führt. 

 



Alfred Riedl, Ralf Tenberg 

Der Berufspädagoge Andreas Schelten – 
Eine Zwischenbilanz 

Berufspädagogik in Forschung und Lehre ist an der Technischen Universität 
München seit über 25 Jahren mit dem Namen Andreas Schelten verbunden. Die-
ser einführende Beitrag zum Jubiläumsband anlässlich der Emeritierung von Prof. 
Dr. Andreas Schelten zum Oktober 2013 skizziert einige Facetten des Wissen-
schaftlers und Hochschullehrers vorwiegend im Rahmen seiner Tätigkeit an der 
TU München. 

1 Der wissenschaftliche Werdegang 

Andreas Schelten wuchs in Ostfriesland auf und absolvierte sein Abitur 1966 am 
Ulrichsgymnasium in Norden. Nach dem Wehrdienst nahm er 1968 an der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen das Studium für 
das höhere Lehramt an beruflichen Schulen mit den Fächern Elektrotechnik und 
Mathematik auf. Für seinen späteren Doktorvater, Prof. Gerhard Bunk, arbeitete 
Herr Schelten damals als studentische Hilfskraft. Mit der Berufung von Prof. 
Bunk an die Universität Gießen ergab sich eine wichtige Weichenstellung in An-
dreas Scheltens Laufbahn. Er ging nach seinem I. Staatsexamen mit in das neu zu 
gründende Institut an der Universität Gießen, um sich dort als Assistent auf seine 
Promotion vorzubereiten. Dies war gleichbedeutend mit einem Promotionsstudi-
um, in dem er neben der Erziehungswissenschaft als Hauptfach die Nebenfächer 
Soziologie und Psychologie belegte. Seine Dissertation mit dem Titel Lernstile im 
Unterricht: Contentanalytische Erfassung des kognitiven Niveaus unterrichtlicher 
Interaktion schloss Andreas Schelten 1976 ab. 

Nach der Promotion unterbrach Andreas Schelten seine wissenschaftliche Lauf-
bahn, um das Referendariat zu absolvieren. Als fertig ausgebildeter Lehrer für 
berufliche Schulen entschied er sich jedoch an Stelle des Schuldienstes für die 
Weiterführung seines universitären Weges. 1979 begann er mit seiner Habilitati-
onsarbeit über Motorisches Lernen in der Berufsausbildung, die er 1983 ebenfalls 
bei Prof. Bunk abschloss. Bereits kurz darauf erhielt Andreas Schelten seinen ers-
ten Ruf an die Universität Hamburg. Dort übernahm er die Professur für Erzie-
hungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Berufspädagogik. Vier 
Jahre später erhielt er den Ruf an die Technische Universität München, an der er 
nun seit 1987 – also seit über 25 Jahren – die Berufspädagogik in Forschung und 
Lehre gestaltet und prägt.1 

                                            
1 Ausführlicher auch zur Biografie seines Kommilitonen, Freundes und Kollegen Andreas Schel-
ten berichtet Ernst Uhe in diesem Band. 
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2 Der Wissenschaftler 

2.1 Wissenschaftliches Grundverständnis 

Andreas Schelten zeigt sich in seiner Forschungstätigkeit als kritischer Empiriker. 
So sehr ihm die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Erfahrungsfeld am 
Herzen lag, so sehr stellte er – ganz im Sinne von Karl Popper – die Zugangsmög-
lichkeiten der Sozialwissenschaften und damit auch deren Befunde immer wieder 
in Frage. Daher integriert das forschungsmethodische Grundverständnis von An-
dreas Schelten unterschiedliche methodologische Richtungen, ohne ein spezielles 
Paradigma zu präferieren. Bei den von ihm durchgeführten und betreuten Arbeiten 
finden sich hermeneutische und phänomenologische Ansätze ebenso wie qualita-
tive und quantitativ-empirische Zugänge. In seinen Untersuchungen über das be-
rufsmotorische Lernen hat er eine Verknüpfung von kognitivistischen und beha-
vioristischen Ansätzen vollzogen. 

Am umfangreichsten arbeitet Andreas Schelten im qualitativ-empirischen Bereich 
sowohl an explorativen als auch analytischen Untersuchungen über die ver-
schiedensten Themen und Fragestellungen. Für ihn muss pädagogische Forschung 
praxis- und realitätsbezogen sein: Das bedingt Feldforschung und damit eine Fo-
kussierung auf aktuelle und – für Schulen, Lehrkräfte, Betriebe und Ausbilder – 
relevante Problemstellungen. Wirkungsforschung über Vergleichsansätze bzw. 
über komplexe Rechenmodelle hat ihn nie überzeugt, obwohl (oder vielleicht ge-
rade weil) er als Mathematiker und Verfasser eines Handbuchs für quantitative 
Sozialforschung das diesbezügliche „statistische Handwerkszeug“ beherrscht. 

Bei den Arbeiten am Lehrstuhl für Pädagogik an der TU München steht nach wie 
vor die Qualitätssicherung von Lehr-Lern-Prozessen in der Berufsbildung und 
somit die Förderperspektive an zentraler Stelle. Bei den Forschungsarbeiten wird 
die lernförderliche Gestaltung des untersuchten Unterrichts immer auch mitge-
dacht. Sie lassen sich somit meist der grundsätzlichen Ausrichtung einer gestal-
tungsbasierten Forschung zuordnen (siehe Euler 2011, S. 530ff.). 

Zusammenfassend betrachtet Andreas Schelten die Forschungsmethodik als sehr 
wichtigen Ansatz, um Ordnung in eine erhobene Wirklichkeit zu bringen. Dabei 
haben ihn immer eher die Phänomene beruflichen Lehrens und Lernens im Rah-
men der hier vorliegenden Vielfalt und auch Einzigartigkeit interessiert, weniger 
der Versuch, hinter diesen so etwas wie universelle Gesetzmäßigkeiten zu entde-
cken. Besonders wichtig war und ist ihm immer – neben der Relevanz eines For-
schungsthemas – ein guter theoretischer Hintergrund und dessen logische, exakte 
und nachvollziehbare Umsetzung bis hin zu Schlussfolgerungen, die einerseits 
dem Erkenntnisgewinn dienen, andererseits aber auch nützlich für die berufspäda-
gogische Praxis sind. 
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2.2 Theoretische Wurzeln 

Im Zuge seiner theoretischen Auseinandersetzung mit beruflicher Bildung rezi-
pierte Schelten schon früh die Ansätze von Mertens über sog. Schlüsselqualifika-
tionen. Aus heutiger Sicht war dieses Konzept der Beginn des Übergangs von 
einer qualifikationsbezogenen zu einer kompetenzorientierten Berufsbildung. 
Schelten sah darin die Chance einer verstärkten Zuwendung zum Menschen, ohne 
dabei die Interessen der Betriebe an effektiven und effizienten Mitarbeitern zu 
unterlaufen. Um dieses betrieblich-praktisch ausgerichtete Konzept wissenschaft-
lich zu hinterlegen und auch für die berufsbildenden Schulen zugänglich zu ma-
chen, setzte sich Schelten mit dessen pädagogischen aber auch philosophischen, 
psychologischen und soziologischen Hintergründen auseinander und führte diese 
weiter. Dabei nutzte er ein Kernstück seiner Habilitation – den wechselseitigen 
Zusammenhang zwischen motorischem und kognitivem Lernen. Diese Theoriear-
beiten von Schelten in den 1980er-Jahren wurden mit den zu Beginn der 1990er-
Jahre von der Kultusministerkonferenz konstatierten Neubestimmung einer Be-
rufsfähigkeit welche “die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner 
und sozialer Art verbindet“ (1991) weitgehend bestätigt. Daher war er auch einer 
der ersten, der diese Umorientierung berufsschulischer Bildung konzeptionell 
aufgriff und didaktisch weiter führte. Das von Schelten entwickelte Modell eines 
handlungsorientierten Unterrichts nutzt im Hinblick auf den unmittelbaren Lern-
vorgang die Handlungsregulationstheorie von Hacker und Volpert und führt be-
züglich der Lernorganisation reformpädagogische Ideen vom beginnenden 20. 
Jahrhundert fort, indem die sog. beruflichen Fächer aufgelöst werden. Zudem 
werden darin Ansätze eines schülerorientierten und hochgradig problembasierten 
Lernens aus Nordamerika integriert. Die mit einem derartigen Unterrichtskonzept 
unmittelbar verknüpfte, ursprüngliche Frage, was und wie denn dabei genau ge-
lernt (bzw. nicht gelernt) wird, also die Frage nach dem sich dort entwickelnden 
Wissen und Verständnis zieht sich durch das Gesamtwerk von Andreas Schelten. 
Nach wie vor ist sowohl Scheltens Konzept eines Handlungsorientierten Unter-
richts, als auch dessen komplexe Theoriebasis ein Referenzpunkt in der Berufspä-
dagogik. 

2.3 Forschungsthemen 

Ausgehend von seinen Theoriearbeiten entwickelte Andreas Schelten eine Reihe 
von Forschungsansätzen und realisierte diese in vielfältigen Projekten und De-
signs. Ein Kernprojekt war dabei der bayerische Landesmodellversuch Fächer-
übergreifender Unterricht in der Berufsschule2 (FügrU) von 1991 bis 1995. In 
diesem breit angelegten Implementationsprojekt mit 26 beteiligten Berufsschulen, 
verteilt über das gesamte Bundesland, wurden zunächst in vielfältigen Evaluati-
onsstudien Daten und Erkenntnisse über die ersten Ansätze einer Realisierung von 
handlungsorientiertem Unterricht ermittelt. Dem folgten genauere Untersuchun-
gen an Einzelschulen mit prozessanalytischen und auch bedingt wirkungsbezoge-
                                            
2 Der Begriff handlungsorientierter Unterricht war damals noch nicht für solche Unterrichtskon-
zepte geläufig, die im Rahmen dieses Modellversuchs mehrfach entwickelt und erprobt wurden. 
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nen Zugängen mit hohem empirischem Standard. Insbesondere die Anfangsstu-
dien konnten dabei nicht in der klassischen Forscher-Praktiker-Distanz durchge-
führt werden. Gegenteilig wäre es für die einbezogenen Lehrpersonen unmöglich 
gewesen, einen derart neuen didaktischen Ansatz ohne umfassende Unterstützung 
durch die Wissenschaft in ihre Praxis zu transferieren. Trotzdem wurden in FügrU 
vor allem gegen Ende der Laufzeit sehr differenzierte und – hinsichtlich ihrer em-
pirischen Güte – durchaus belastbare empirische Befunde ermittelt. 

Dieser von Schelten gemeinsam mit dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-
dungsforschung (ISB) in Bayern durchgeführte Modellversuch hat Akzente ge-
setzt, die sich bundesweit auf das berufliche Schulwesen ausgewirkt haben. „Gute 
Modellversuche sind ihrer Zeit fünf bis zehn Jahre voraus. Sie entwickeln ihre 
Wirkungen erst weit nach ihrem Abschluss, zuweilen auch erst wenn die Zeit da-
für reif ist. Ihre Umsetzung erfordert einen langen Atem“ (Schelten 2008, S. 37). 
Diese Feststellung wurde im Falle von FügrU umfassend bestätigt, da mit der Ein-
führung des sog. „Lernfeldansatzes“ in den KMK-Rahmenlehrplänen 1996 (also 
in der Endphase von FügrU) ein bundesweiter Paradigmenwechsel in den Lehr-
plänen für duale Ausbildungsberufe ausgelöst wurde, der sich mit der Umsetzung 
solcher neuartigen Lehrpläne dann zu Beginn des 21. Jahrhunderts in die Praxis 
übertrug. Ausgangspunkte des Lernfeldkonzepts, in welchem von einer hand-
lungsorientierten Didaktik dezidiert ausgegangen wird, sind u.a. auch solche, die 
Schelten schon mehr als 10 Jahre zuvor theoretisch begründet hatte: Ein Auflösen 
der beruflichen Fächer und ein Lernen in vollständigen Handlungen. 

Nach wie vor gelten die Untersuchungen des Münchner Forschungsprogramms 
als beispielhaftes Material über technischen handlungsorientierten Unterricht. 
Insbesondere weil sie in allen Fällen eine sehr gründliche Deskription des Unter-
richts beinhalten, über welchen dann die jeweiligen Aussagen getroffen wurden. 
Diese Aussagen bezogen sich auf Motivation, Unterrichtswirkungen, Kommuni-
kation und Interaktion, Unterrichtsphasen und Varianten sowie Kooperation, Auf-
gabenstellungen und Rückmeldungen. Dabei wurde eine Reihe von Gestaltungs-
faktoren ermittelt und auf deren Basis die konzeptionelle Theorie weiterentwi-
ckelt. Andererseits ergaben sich auch Desiderata wie z.B. das Problem der Final-
orientierung von Lernenden bei komplexen Unterrichtshandlungen an realen Ar-
beitsgegenständen oder die Klärung des Interaktionskonstrukts „Fachgespräch“. 
Besonders an der letztgenannten Fragestellung arbeitet Andreas Schelten aktuell 
und führt diese Forschungslinie fort. In Verbindung mit dem Ansatz des Hand-
lungswissens folgt er der Idee einer theorie- und grundlagenorientierten Praxisfor-
schung. 

Andreas Schelten ist Mitbegründer und konsequenter Vertreter des handlungsori-
entierten Unterrichts. Dass er darin nie eine Technisierung oder Pragmatisierung 
berufsschulischen Unterricht verstanden haben wollte, machte er insbesondere 
durch seine Orientierung an reformpädagogischen Ideen deutlich. Im Idealbild 
eines handlungsorientierten beruflichen Unterrichts, wie Schelten diesen interpre-
tierte, soll mit Kopf, Herz und Hand gelernt werden. Für ihn steht der handlungs-
orientierte Unterricht auf der Seite einer konstruktivistischen Lernauffassung. Der 
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Unterricht ist handlungssystematisch ausgerichtet. Schelten hat jedoch nie den 
Anspruch einer monistischen Handhabung dieses Ansatzes kommuniziert. 
Gleichwertig sieht er für einen modernen beruflichen Unterricht ein objektivisti-
sches Lernen in einem lehrergeführten Unterricht, welches einer fachwissen-
schaftlichen Systematisierung folgt. 

Um das zentrale Forschungsinteresse der Unterrichtsforschung gruppieren sich 
weitere Themen, die von Andreas Schelten im Lauf seiner Tätigkeit bearbeitet 
wurden. Sie können nachfolgend nur kurz angerissen und gebündelt nach themati-
schen Schwerpunkten skizziert werden: 

Der Modellversuch „Multimedia und Telekommunikation – MUT“ (Laufzeit 1996 
bis 2000) wandte sich der Fragestellung zu, die Möglichkeiten einer zielgerichte-
ten Nutzung von Multimedia- und Telekommunikationsangeboten im Schulalltag 
aufzuzeigen und sie im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf den Unterricht zu 
beurteilen. Hierzu wurden vom Lehrstuhl für Pädagogik tiefgehende Einzelanaly-
sen und eine Gesamtevaluation des Modellversuchs durchgeführt. 

Der Modellversuch „Qualitätsentwicklung in der Berufsschule – QUABS“ lief 
von 1999 bis 2002. Als Verbundmodellversuch erstreckte er sich über die Bundes-
länder Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. In Kooperation mit ex-
ternen wissenschaftlichen Begleitungen lag die Gesamtadministration der Evalua-
tion von insgesamt acht beteiligten Berufsschulen beim Lehrstuhl für Pädagogik. 
Die damals veröffentlichten Befunde legten schon in der damaligen Frühphase 
schulischen Qualitätsmanagements Zusammenhänge offen, die insbesondere bei 
dem Kernthema Unterrichtsentwicklung als Barrieren wirkten und heute – 10 Jah-
re nach dem Projekt – immer noch im Zentrum schulischer Organisationsfor-
schung stehen. 

Der Modellversuch „Adressatenbezogene Qualifizierung: Qualitätssicherung und 
Attraktivitätssteigerung des Lehrerberufs an beruflichen Schulen – AQUA“ lief 
von 2001 bis 2004 in dem BLK-Programm Innovative Konzepte der Lehrerbil-
dung (2. und 3. Phase) für berufsbildende Schulen. An diesem Ausbildungskon-
zept für die zweite Phase der Lehrerbildung waren in Bayern 34 Referendare in 
fünf verschiedenen Berufsfeldern an 21 Modellversuchsschulen beteiligt. Erprobt 
wurde ein System der Personalgewinnung und -auswahl, das die individuellen 
Bedürfnisse der Referendare wie auch der Schulen stärker berücksichtigt, die Mo-
dularisierung der Ausbildungsinhalte mit weit reichenden Wahlmöglichkeiten und 
die Ausdehnung des Ausbildungspersonals sowohl phasenübergreifend als auch 
schulsystemextern vorsah und auf eine langfristige Anlage der Personalbindung 
setzte. 

Im Zentrum des von 2001 bis 2003 laufenden, von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderten Projekts „Lehr-Lern-Prozesse in einer konstruktivistischen 
Lernumgebung für Steuerungstechnikunterricht“ stand ein Automatisierungstech-
nikunterricht bei Mechatronikern. Dabei wurden in einem 2 x 2 Faktoren-Design 
vier zielgleiche, aber methodisch unterschiedliche Varianten eines Unterrichts-
konzepts hinsichtlich ihrer Wirkungen gegenübergestellt. Ein wichtiges Ergebnis 
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war der Nachweis, dass das Bearbeiten ausgearbeiteter Lösungsbeispiele im Rah-
men eines leittextgestützten handlungsorientierten Unterrichts  positive Wirkun-
gen erzielt. Weiterhin bestätigten die Befunde die Ergebnisse früherer Untersu-
chungen, dass die Wirksamkeit selbstgesteuerter Lernprozesse in hohem Maße 
von der Förderung und Unterstützung durch die Lehrkraft abhängt. 

Der Modellversuch „Jugendliche ohne Ausbildungsplatz – JoA“ lief von 2005 bis 
2008 im Rahmen des BLK-Programms Selbst gesteuertes und kooperatives Ler-
nen in der beruflichen Erstausbildung (SKOLA). Zentrales Ziel war, ausbildungs-
losen Jugendlichen Kompetenzen zu vermitteln, damit sie sich auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt orientieren können, einen Ausbildungsberuf aufnehmen 
oder eine qualifizierte Arbeit wahrnehmen können. Bei der Evaluation der acht 
beteiligten Berufsschulen in Bayern richteten sich die Untersuchungen besonders 
auf die Kooperationsstrukturen zwischen verschiedenen Bildungsinstitutionen mit 
den zentralen Fragen, welche Anforderungen und Wirkungen sich daraus auf den 
Qualitätsentwicklungsprozess einer Schule ergeben. 

Das Innovationstransferprojekt „Modules for Vocational Education and Training 
– MOVET“ lief im Rahmen des EU-Programms Leonardo da Vinci in den beiden 
direkt aufeinander folgenden Projekten MOVET I und MOVET II zwischen 2008 
und 2012. Lehrkräfte aus fünf europäischen Berufsschulen entwickelten in Ko-
operation mit Betrieben ein- oder mehrwöchige Lerneinheiten, die dann mit Aus-
zubildenden aus den Partnerländern umgesetzt wurden. Neben der Projektleitung 
fokussierte das Team des Lehrstuhls für Pädagogik insbesondere die systemati-
sche und transparente Beschreibung von Lernergebnissen der jeweils englisch-
sprachigen Ausbildungsmodule unter Verwendung von zwei zentralen Instrumen-
ten: einer Kompetenzmatrix und einer Taxonomie Tabelle. 

Das vom Europäischen Integrationsfonds EIF geförderte Projekt „Schule für Alle“ 
läuft seit Juli 2012 in Kooperation mit der Stelle für interkulturelle Arbeit des So-
zialreferats der Landeshauptstadt München, der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, der InitiativGruppe e.V. sowie mit dem bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus und mit dem Referat für Bildung und Sport der Landes-
hauptstadt München. „Schule für Alle“ verfolgt Ziele wie interkulturelle Schul-
entwicklung und positive Auseinandersetzung mit (kultureller und sprachlicher) 
Heterogenität, um die Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund durch fachlich-sprachliche Unterstützung an beruflichen 
Schulen durch Lehramtsstudierende als Kurslehrkräfte sowie im Rahmen von 
Lehrassistenzen im regulären Fachunterricht auszugleichen. Zentraler Untersu-
chungsgegenstand sind Qualifizierungsmaßnahmen für angehende Lehrkräfte im 
Umgang mit sprachlicher und kultureller Heterogenität. 

Die internationalen Kontakte von Andreas Schelten führten zur engeren Zusam-
menarbeit mit Prof. Dr. Moriki Terada, vom Institute of Vocational and Technical 
Education, Graduate School of Education and Human Development, Nagoya Uni-
versity, Japan. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen der didaktischen Gestal-
tung eines Lernens im Betrieb als ausgewählter Ergebnisbereich der Arbeitspäda-
gogik und die Problematik der zunehmenden Konvergenz von Bildungsinhalten 
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und Bildungsformen in Berufsschule und Betrieb im dualen System der Berufs-
ausbildung mit einem Beitrag zur Konsensfindung. 

Seit mehr als fünfzehn Jahren besteht eine intensive Zusammenarbeit mit Frau 
Prof. Dr. Larissa Korneeva, der Leiterin des Departments für Sprachkommunika-
tionen, Lehrstuhlleiterin für Fremdsprachen und Übersetzungswesen an der Uraler 
Föderalen Universität (UrFU) Jekaterinburg (Russland). Im Mittelpunkt steht da-
bei die Didaktik der Weiterbildung von Lehrkräften. Mehrere Publikationen auch 
von Mitarbeitern des Lehrstuhls für Pädagogik sind daraus entstanden.3 Regelmä-
ßige Besuche der Gastwissenschaftlerin an der TU München (zuletzt im Mai 
2013) und der Besuch von Frau Dr. Edda Fiebig an der UrFU (2012) tragen die 
langjährige Kooperation. 

3 Der akademische Lehrer: Dissertationen und Habilitationen 

Andreas Schelten hat in seiner Zeit als akademischer Lehrer zahlreiche Dissertati-
onen betreut. Insgesamt promovierten bei ihm bisher 19 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, zwei davon habilitierten sich zusätzlich. Derzeit werden von ihm 
vier laufende Promotionsvorhaben betreut. 

Abgeschlossene Dissertationen4 

Acksteiner, Fritz (2001): Schüleraktiver Experimentalunterricht in der Berufsschule. 
Adler, Michael (2003): Telekommunikatives Lernen in der beruflichen Bildung – Ver-

laufsuntersuchung eines Online-Kurses über ein Computer-Betriebssystem.  
Buchalik, Uwe (2009): Fachgespräche – Lehrer-Schüler-Kommunikation in komplexen 

Lehr-Lern-Umgebungen. 
Erban, Tanja (2010): Das Berufsvorbereitungsjahr als Übergang von der Schule zum 

Beruf - Eine Längsschnittstudie zum Verbleib eines Absolventenjahrgangs und zur 
Wirksamkeit des Berufsvorbereitungsjahres. 

Espe, Clemens (2000): Evaluation eines Trainingsprogramms zur Verbesserung des Zu-
sammenhangswissens und dessen Umsetzung beim komplexen Problemlösen mit-
tels einer Verlaufsuntersuchung und einem computersimulierten Problemlöseszena-
rio. 

Fiebig, Edda (2010): Technikzugang, Technikhaltung und Berufsorientierung von Schü-
lerinnen und Schülern: Ein Berufsinformationsprojekt. 

Fröhlich, Josef (1993): Fehlerbewältigung bei der Schulung am Computer: Eine Inhalts-
analyse von subjektiven Aussagen über Fehlersituationen am Simulationspro-
gramm einer rechnergesteuerten Werkzeugmaschine 

Geiger, Robert (2005): Lehr-Lern-Prozesse in der Steuerungstechnik – Gestaltungsvarian-
ten eines handlungsorientierten Unterrichts. 

Girke, Uwe (1999): Subjektive Theorien zu Unterrichtsstörungen in der Berufsschule - 
Ein Vergleich von Lehrern als Lehramtsstudenten und Referendaren sowie Lehrern 
im ersten Berufsjahr. 

                                            
3 Siehe z.B. Korneeva, Schelten 2012, Fiebig 2012, Riedl 2008. 
4 Einen Kurzüberblick über die in jüngerer Zeit in den Dissertationen bearbeiteten Themen liefern 
Riedl und Schelten 2011. 
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Glöggler, Karl (1997): Handlungsorientierter Unterricht im Berufsfeld Elektrotechnik. 
Untersuchung einer Konzeption in der Berufsschule und Ermittlung der Verände-
rung expliziten Handlungswissens. 

Haßlberger, Josef (1993): Fehler von Berufsschülern bei der Arbeit mit dem Computer im 
Unterrichtsfach Datenverarbeitung. 

Hermann, Klaus (1992): Computerunterstützter Fachzeichenunterricht: Eine empirische 
Untersuchnug über die Entwicklung von CAD-Sequenzen und ihre Lernwirkung 
im Berufsgrundbildungsjahr gewerblich-technischer Berufsfelder, aufgezeigt am 
Beispiel der Dreitafelprojektion. 

Kofer, Ulrich (1993): Ermittlung von Handlungsstrategien komplexer Arbeitstätigkeiten 
als Grundlage für die Konzeption von Schulungsmaßnahmen. 

Müller, Markus (2008): Schulleiter und Personalauswahl. Eine Untersuchung über Ent-
scheidungen von Schulleitern zum Eingehen eines langfristigen Personalverhältnis-
ses in der zweiten Phase der Lehrerbildung an beruflichen Schulen. 

Nichterlein, Friedhard (1995): Untersuchung von Situationsauffassungen von Berufsschü-
lern im Fachtheorieunterricht. Eine Inhaltsanalyse zu subjektiven Aussagen über 
kognitive Wahrnehmungen und Bedeutungsbeimessungen. 

Riedl, Alfred (1998): Verlaufsuntersuchung eines handlungsorientierten Steuerungstech-
nikunterrichts und Analyse einer Handlungsaufgabe. 

Schollweck, Susanne (2007): Lernprozesse in einem handlungsorientierten beruflichen 
Unterricht aus Sicht der Schüler. 

Tenberg, Ralf (1997): Schülerurteile und Verlaufsuntersuchung über einen handlungsori-
entierten Metalltechnikunterricht. 

Vögele, Michael (2007): Analyse von Lernprozessen beim Einsatz einer multimedialen 
Lernsoftware am Beispiel der Berufe der Informations- und Telekommunikations-
technik. 

Abgeschlossene Habilitationen 

Riedl, Alfred (2005): Lehr-Lern-Forschung in der technischen beruflichen Bildung – 
Wissenserwerb und Wissensvermittlung in konstruktivistischen und instruktions-
orientierten Lernumgebungen. 

Tenberg, Ralf (2001): Multimedia und Telekommunikation im beruflichen Unterricht. 
Theoretische Analyse und empirische Untersuchungen im gewerblich-technischen 
Berufsfeld. 

Laufende Dissertationen (Arbeitstitel): 

Laura Flacke: Transnationale Kompetenzanerkennung. Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Fachkompetenzen. 

Michael Folgmann: Förderung von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz im Übergangs-
sektor an der Berufsschule 

Tobias Greiner: Tätigkeitsprofil eines Schulpsychologen für berufliche Schulen in Bayern 
Maria Gruber: Qualifizierung Studierender des Lehramts an beruflichen Schulen im Um-

gang mit sprachlicher und kultureller Heterogenität. Untersuchung im Rahmen des 
Kooperationsprojekts Schule für Alle 
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Häufig waren die Dissertationen Teile von Projekten des Lehrstuhls für Pädago-
gik. Mehrere Arbeiten entstanden in den verschiedenen Modellversuchen, an de-
nen der Lehrstuhl für Pädagogik beteiligt war (siehe weiter oben). Dissertations-
vorhaben wurden aber auch DFG-gefördert oder durch Drittmittelfinanzierungen 
unterstützt. Eine weitere Variante war die Abordnung von Lehrkräften durch das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur Promotion. Aber auch vier exter-
ne Promovenden5 stellten sich erfolgreich der Herausforderung, ihre berufliche 
Tätigkeit mit einer anspruchsvollen wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit zu 
verbinden. 

Alle Promovendinnen und Promovenden waren eng in die Forschungsgemein-
schaft des Lehrstuhls eingebettet und Teil der intensiven internen wissenschaftli-
chen Kommunikation und Kooperation. Die Betreuung des „Doktorvaters Andre-
as Schelten“ war generell mit großen Entwicklungsspielräumen verbunden, die 
den Doktoranden aber von Anfang an auch in die Pflicht nahmen, sich ohne direk-
tive Leitlinie eigenständig als Wissenschaftler zu entwickeln. Obwohl er gerne 
unterstrich, dass die Dissertation an sich „nur das Abfallprodukt“ der Promotion 
sei, tat (und tut) er alles Erforderliche, um deren Qualität und letztlich auch deren 
Abgabe zu sichern. Das standardmäßige Doktorandenkolloquium war dabei ein 
ebenso allfälliges Instrument, wie sein minutiöses Lesen und Rückmelden jedes 
neu entstanden Kapitels, seine dezenten Nachfragen, wann „das nächste“ den kä-
me bis hin zu seinen nicht mehr so dezenten Hinweisen, dass es „an der Zeit wä-
re“. Dieser „sanfte Druck“ wurde aber nie als unangenehm empfunden und setzte 
vielmehr das größtmögliche Motivationspotenzial frei. Eine weitere sehr große 
Unterstützungsleistung waren die regelmäßigen Hinweise auf einschlägige, wis-
senschaftlich für die eigene Arbeit verwertbare Aufsätze oder neu erschienene 
Werke, die Andreas Schelten quasi als Rezensionsarbeit für seine Doktoranden als 
besondere Serviceleistung bot. 

4 Der Hochschullehrer 

Ein zentrales Anliegen von Andreas Schelten war und ist die Lehrerbildung zent-
ral im berufsschulischen aber auch gymnasialen Kontext, die er an der TU Mün-
chen überzeugend umsetzte. Angehende Lehrkräfte benötigen ein für sie und ihren 
späteren Einsatzbereich zugeschnittenes Lehrangebot in der Pädagogik und Di-
daktik. Dies hat am Lehrstuhl für Pädagogik zu einem breit gefächerten Angebot 
an Pflicht- und Wahlveranstaltungen geführt, das die spezifischen Besonderheiten 
der jeweiligen Lehrämter berücksichtigt. Unabhängig davon werden die Vorle-
sungen „Arbeitspädagogik“ und „Einführung in die Berufspädagogik“ seit Länge-
rem auch von Studierenden ingenieurwissenschaftlicher Fakultäten gehört. Neben 
diesen Vorlesungen bot Andreas Schelten Seminare zu verschiedenen Schwer-
punkten der Berufspädagogik an, hielt Kolloquien mit Diplomanden und Dokto-
randen oder bereitete Prüfungskandidaten auf Staatsexamens- oder Diplomhaupt-
prüfungen vor. 
                                            
5 Fritz Acksteiner, Friedhard Nichterlein, Josef Haßlberger und Klaus Hermann. 
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Das Engagement von Andreas Schelten in der Hochschullehre ist gekennzeichnet 
durch einen äußerst wertschätzenden und offenen Umgang mit den Studierenden. 
Charakteristisch für seine zentrale Rolle für die Studierenden des Lehramts an 
beruflichen Schulen sind z.B. seine hohe Kommunikationsbereitschaft, die für-
sorgliche Beratung von Studierenden in ihren unterschiedlichsten Anliegen, die 
langjährige und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit mit der 
Fachschaft oder auch der von ihm traditionell und Jahr für Jahr durchgeführte 
Empfang der Examensabsolventinnen und -absolventen. Dabei war Schelten im-
mer Autorität im Sinne von lateinisch „auctor“ als Gewährsmann oder Bürge für 
die Studierenden, der für die Richtigkeit einer Sache einstand und die Studieren-
den vertrat, wenn sie sich selbst mit ihren Interessen und Bedürfnissen nicht opti-
mal positionieren konnten. 

Andreas Schelten hat seine Prüfungsverantwortung gegenüber den Studierenden 
im Staatsexamen und in den Diplomhauptprüfungen sehr ernst genommen. Ein 
besonderes Anliegen hinsichtlich der zentral vom bayerischen Kultusministerium 
gestellten schriftlichen Staatsexamensklausuren war ihm, dass immer auch von 
der TU München eingereichte Themenvorschläge für den erziehungswissenschaft-
lichen Bereich für die Absolventen zur Bearbeitung zur Auswahl standen. Schel-
ten konnte über viele Jahre sicherstellen, dass Studierende in ihren schriftlichen 
Abschlussprüfungen Themen bearbeiten konnten, auf die sie in ihrem Studium 
und flankierenden Tutorien vorbereitet wurden und die den gebotenen wissen-
schaftlichen Anspruch mit hoher Praxisrelevanz verbanden. 

In den mündlichen Abschlussprüfungen in den Erziehungswissenschaften hatte 
Schelten den Ruf, zwar ein anspruchsvoller, sehr exakter – aber wohl gerade des-
wegen auch sehr objektiver und guter Prüfer zu sein. Eine große Zahl von Studie-
renden hat daher – trotz der bestehenden Wahlmöglichkeit des Prüfers am Lehr-
stuhl für Pädagogik – den Anspruch an sich gerichtet, in der mündlichen Ab-
schlussprüfung vor Schelten zu bestehen (Berufspädagogik oder Didaktik in den 
Diplomstudiengängen oder in der Allgemeinen Pädagogik oder Schulpädagogik 
im Staatsexamen). 

5 Lehrerfortbildungen am Lehrstuhl für Pädagogik 

Die Lothstraße 17 und der Lehrstuhl für Pädagogik waren seit der Akademisie-
rung der Gewerbelehrerbildung an der TU München im Jahr 1964 die „Studien-
heimat“ mehrerer Generationen von Lehrkräften des höheren Lehramts an berufli-
chen Schulen.6 „Back to the Roots“ – von der Fachschaft der Lehramtsstudieren-
den jährlich als Treffpunkt und Forum des Erfahrungsaustauschs für Lehrkräfte, 
Referendare und Studierende veranstaltet – führte viele Alumni zurück zu ihrer 
Alma Mater und mit dem „Lehrernachwuchs“ zusammen. Aber auch das Fortbil-
dungsangebot am Lehrstuhl für Pädagogik war und ist für viele Berufspädagogen 

                                            
6 Im April 2013 erfolgte der Umzug in ein von der TUM neu angemietetes Gebäude in der Mars-
str. 20-22, in dem nun die gesamte TUM School of Education untergebracht ist. 
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von hoher Attraktivität. Ziel dieser Fortbildungstage war es, Lehrkräften bei der 
tagtäglichen Arbeit in Schule und Unterricht Unterstützung in Form von theorie-
geleiteten Informationen, praktischen Anregungen und dem gezielten Training für 
die Umsetzung zu geben. 

Seit 2001 werden jährlich im Frühjahr drei Fortbildungstage mit jeweils unter-
schiedlichen, praxisrelevanten Inhalten angeboten. Hinzu kommt die ebenfalls seit 
2001 durchgeführte Material- und Ideenbörse (MIB), die immer am ersten Freitag 
im Juli stattfindet und die mittlerweile jährlich mehrere hundert Teilnehmer an-
lockt. Diese können sich in vielen verschiedenen Workshops (2012 waren es 31) 
Anregungen für ihren eigenen Unterricht holen, die präsentierten Ausstellungsbei-
träge mit Unterrichtskonzepten und Lernmaterialien sichten, Unterrichtsmateria-
lien digitalisiert austauschen oder mit Kollegen Erfahrungen diskutieren und neue 
Kontakte knüpfen. Durch das bunte und äußerst vielseitige Programm wurde die 
MIB von Andreas Schelten gerne als MINI-Hochschultage Bayerns bezeichnet. Er 
selbst steuerte zu dieser Veranstaltung zahlreiche Eröffnungsvorträge bei. 

6 Der Schriftleiter 

Von 2005 bis Mitte 2013 war Andreas Schelten Schriftleiter der bundesweit in 
einer Auflage von über 20.000 Exemplaren erscheinenden Zeitschrift „Die be-
rufsbildende Schule“ und Schriftleiter für den wissenschaftlichen Teil. Für ihn ist 
eine solche Fachzeitschrift ein zentrales Forum, in der parallel Beiträge aus der 
Wissenschaft und aus der Praxis veröffentlicht und von der Leserschaft beider 
Seiten rezipiert und reflektiert werden können. Seine sehr engagiert durchgeführte 
Aufsatzakquise richtete sich daher an Wissenschaftler und Unterrichtspraktiker. 
Er suchte dabei immer nach einer Balance zwischen den beiden Autorengruppen 
und er hat selbst hat viele Leitartikel zu aktuellen berufspädagogischen Themen 
beigesteuert. „Die berufsbildende Schule“ ist somit an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Praxis wichtig für die Gestaltung eines Wissenschaft-Praxis-
Verhältnisses und für den regen und regelmäßigen Austausch zwischen Berufspä-
dagogen und Erziehungswissenschaftlern. Schelten, der das Amt des Schriftleiters 
von Reinhard Bader übernommen hat, übergab diese Aufgabe im April 2013 an 
Ute Clement von der Universität Kassel und wurde zum Dank für die langjährige 
Arbeit zum Ehrenmitglied des Bundesverbandes der Lehrkräfte an beruflichen 
Schulen ernannt. 

7 Der Lehrstuhlinhaber 

Der Lehrstuhl für Pädagogik, den Andreas Schelten 1987 übernommen hatte, war 
in der vorausgehenden Zeit geisteswissenschaftlich ausgerichtet. Schelten begrün-
dete eine empirisch fundierte und dabei auch praxisrelevante Forschung und 
Lehrerbildung, wie sie bis heute an der TU München für das Lehramt an berufli-
chen Schulen praktiziert wird. Mit Andreas Schelten, der gemäß seiner Biografie 
und seinem Selbstverständnis nach ein echter Berufspädagoge ist, erfolgte rasch 


