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In alien Entwicklungslandern stellt die zunehmende Bildungsnachfrage eine im- 

mer wichtigere politische Forderung dar, deren Befriedigung nur unzureichend 

gelingt und theoretische sowie praktische Schwierigkeiten beinhaltet. Unbestrit- 

ten ist, daB Bildung emen sehr wichtigen Beitrag im sozialen und bkonomischen 

EntwicklungsprozeB vieler "Dritte Welt"-Lander leistet, umstritten ist jedoch, in- 

wieweit berufliche Bildung als ein zentrales menschliches Grundbediirfnis im 

Bildungsapperat der sogenannten Entwicklungslander in gebiihrendem MaBe 

berucksichtigt worden ist.

Auch in den Philippinen sind die gegenwartigen Probleme auf diesem Gebiet 

trotz einiger Versuche der Regierung und der Nationalen Behbrde fur Arbeits- 

krafte und Jugendfragen ("National Manpower and Youth Council") offenkun- 

dig (vgl. Bronger 1979: 112). Bei der Vermittlung von beruflicher Bildung wur- 

den die unterprivilegierten Schichten, die die Majoritat bilden, bisher nur unzu

reichend berucksichtigt. Die Bedeutung, was Bildung implizieren bzw. wer diese 

Privilegien genieBen darf, wird immer noch von der Elite des Landes festgelegt. 

Individualitat und Selbstverantwortung im Sinne einer Gestaltung der eigenen 

persbnlichen Umwelt kann sich erst gar nicht entwickeln, ein "trickle down"-Ef- 

fekt im Bildungsbereich nicht einsetzen, da dieses die konkreten Machtverhalt- 

nisse und die sozialen Ungleichheiten in den Philippinen verhindern. Bildungspo- 

litik als Grundlage eines sozio-bkonomischen Entwicklungsprozesses muB aber 

die Partizipation aller Schichten am Bildungssystem zulassen und so einerseits 

den Bildungsbediirfnissen des einzelnen und andererseits den bkonomischen und 

gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen.

Viele Menschen auf den Philippinen leben auch heute noch am Rande des 

Existenzminimums.1 Vor diesem Hintergrund wurden die Ziele der Berufsaus- 

bildung im Regierungsdekret Nr.3742 von 1963 wie folgt definiert: "The basic 

goal of vocational education is to prepare the individual to discharge successfully 

his duties as a citizen and to participate actively as a productive worker. It is a 

form of education that seeks to develop a Filipino who knows his duties, obliga

tions, rights and responsibilities in a democratic society" (Belen 1968:4). Diese 

Ziele sollten neben der allgemeinen Schulpflicht insbesondere durch die Einfiih- 

rung eines dualen Berufsbildungssystems erreicht werden. Im folgenden wird 

aufgezeigt werden, daB die praktischen Auswirkungen gerade des dualen Bil- 

dungssystems in erster Linie den westlichen Industrielandern mit ihrer export- 

orientierten Wirtschaft und den inlandischen Eliten auf den Philippinen zugute- 

kommen, wahrend die Masse der Bevblkerung kaum daran partizipiert bzw. ihr 

nur eine Berufsausbildung im informellen Sektor offensteht.

Warum ist das duale Berufsbildungssystem also nicht als der Schlussel zur 

Armutsbekampfung und Uberwindung von bkonomischen Krisen in den Philip

pinen anzusehen? Ungeachtet aller entwicklungspolitischen Anstrengungen der 

letzten Jahrzehnte haben duale Berufsausbildungsstrukturen nicht zu einem Ab- 

bau von Arbeitslosigkeit und Unterbeschaftigung gefiihrt, sondern nur zu einer
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verstarkten Vernachlassigung von unterprivilegierten Schichten und zu einer zu- 

nehmenden Elitenbildung.2 Denn im wesentlichen wird mit einer dualen Berufs- 

ausbildung nur eine kleine Bevblkerungsschicht erreicht, ohne dab die Unzufrie- 

denheit mit dieser einseitig elitaren Ausbildung erkennbar wird (vgl. Axt/Kar- 

cher/Schleich 1986:19).

Ein weiterer Aspekt ist, daB die Fbrderung einer dualen Berufsausbildung 

sehr gut in das Konzept einer marktorientierten Entwicklungsstrategie zur 

Uberwindung der Armut hineinpaBt, da dieses System nicht nur mehr Konsum- 

wiinsche weckt, sondern auch die Wirtschaftssubjekte nach dem Prinzip des 

Gewinnstrebens und des Eigennutzes handeln laBt. Aus dieser marktorientierten 

Sichtweise kann eine "optimale" Gesellschaftsordnung mit einer relativen Chan- 

cengleichheit nur erreicht werden, wenn traditionelle Strukturen und Verhal- 

tensweisen aufgelbst werden, die "auf die fiir den gewbhnlichen Alltag bestimmte 

psychische Haltung und den Glauben an die Alltaglichkeit als unverriickbarer 

Verhaltensnorm" gegriindet sind (Weber 1964:269). Industrialisierung und Mo- 

dernisierung wurde nach dieser Definition als "Motor" und Aquivalent fiir Ent

wicklung verstanden und bkonomisches Wachstum zum politischen Ziel erklart.

In der heutigen Entwicklungspolitik findet eine Ausrichtung der individuellen 

Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte nach dem Vorbild der leistungsorien- 

tierten, modernen Industriegesellschaft statt. Apathie, Fatalismus und mangelnde 

Leistungsmotivation der einheimischen Bevblkerung sind in diesem Kontext 

haufig benutzte Vokabeln fiir Haltungen, die durch westlich gepragte Hand- 

lungsmuster, wie z.B. durch Mobilitat, schbpferisches und rational-bkonomisches 

Handeln ersetzt werden miissen (vgl. Grimm 1979). Nicht nur der europaisch- 

amerikanische Lebensstandard gemessen am Sozialprodukt bzw. Volkseinkom- 

men pro Kopf wird immer noch zum Wohlfahrtsziel aller Nationen erhoben, 

sondern auch die dazu gehbrenden (traditionellen) Berufsausbildungstrukturen 

werden zur Bedingung aller Verbesserungen erklart, so auch in den Philippinen. 

"Eine Beteiligung der Betriebe an der Ausbildung (duales System) ist eine wirk- 

same Strategic, um den starken sozialen Bedarf an beruflichen Ausbildungsmbg- 

lichkeiten (Massenproblem) besser zu befriedigen. Denn nur auf diesem Wege 

kann ein System geschaffen werden, das beliebig weit wachsen kann" (Arnold 

1986:21).

All diese Ansatze gehen von einer marktorientierten Entwicklungsstrategie 

bzw. von exportorientierten Berufsausbildungsstrukturen aus, die Wachstum als 

erklartes Ziel beinhalten und keinen Raum lassen fiir alternative Ansatze zu 

einer eigenstandigen Entwicklung der Philippinen. Die auslandsorientierte 

Wirtschaft hat seit langem erkannt, daB ihr Technologietransfer in Entwicklungs

lander durch berufsbezogene Bildungsangebote gesichert werden kann (vgl. 

Maslankowski 1986:69). Daher begegnet man bei entwicklungspolitischen Institu- 

tionen Ansatzen mit Vorbehalt, die Bestrebungen zur informellen Berufsausbil

dung ("self-employment") im informellen Sektor implizieren.

Diese Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte. Der erste Abschnitt gibt einen 

generellen Uberblick fiber die berufliche Ausbildung in den Philippinen. Der 

zweite Teil beschreibt eine Berufsausbildung im "Manpower Skill Training Cen

ter" in Lucena, Philippinen, in dem im Sinne einer dualen Berufsausbildung 

verfahren wird. An diesem Bereich wird aufzeigt werden, daB auch eine effizien-
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te Organisationsstruktur die Probieme, die mil der Ubernahme von dualen Aus- 

bildungsstrukturen entstehen, nicht Ibsen kann und weiterhin, daB eine Adap

tion von westlichen Werten und Normen noch lange keinen Erfolg bei der 

Bekampfung von "Unterentwicklung" und Armut gewahrleistet, auch wenn dies, 

beispielsweise von der Weltbank, als Strategic propagiert wird. Im dritten Ab- 

schnitt wird am Beispiel einer Berufsausbildung im informellen Sektor darge- 

stellt, wie effektiv diese sein kann und welche guten Ergebnisse trotz fehlender 

finanzieller Unterstiitzung und schlechter Technologien erreicht werden. Teil 

vier gibt die Ergebnisse der verschiedenen Ausbildungsmethoden wieder und 

zeigt mbgliche Alternativen auf.3

Berufliche Ausbildung in den Philippinen

Die Philippinen verfugen uber ein relativ gut ausgebautes und entwickeltes 

Schul- und Hochschulsystem, in dem ca. 15 Mio. Schuler und Schulerinnen 

unterrichtet werden. Es besteht eine allgemeine Schulpflicht, die sechs Jahre 

umfaBt, der Schulbesuch ist gebuhrenfrei. Neben den staatlichen Schulen gibt es 

zahlreiche Privatschulen, die aber meist unter kirchlicher Verwaltung stehen. 

Entsprechend dem amerikanischen Bildungssystem vermittelt das an die High- 

School anschlieBende College - vergleichbar der Oberstufe deutscher Gymnasien 

- den Ubergang zur Universitat. Auch die Erwachsenenbildung ist durch die 

"Philippine Folk School" in das Bildungssystem integriert und bietet zusatzliche 

allgemeine und berufsbezogene Ausbildungen, die aber meistens selbst finanziert 

werden mussen. Jedoch haben sich im Laufe der Zeit gravierende Systemschwa- 

chen herauskristallisiert, die teilweise von den genannten positiven Indikatoren 

kaschiert werden. Zwei der wesentlichen Merkmale fur diese negativen Auswir- 

kungen sollen hier diskutiert werden.

Das eigentliche Problemfeld stellt der Bereich der theoretischen und prakti- 

schen beruflichen Ausbildung und hierin insbesondere die technisch orientierte 

Berufsausbildung sowie die Anbindung an eine praktische Ausbildung durch 

geeignete Arbeitsplatze dar. Weiterhin fehlt es an einer Abstimmung der Berufs

ausbildung mit dem Arbeitskraftebedarf. Eine Reihe von Bereichen, besonders 

auf den hbheren Bildungsebenen, ist iiberbelegt. Daraus folgt, das ein hoher 

Anteil der College-Absolventen keinen ihrer Ausbildung entsprechenden Ar- 

beitsplatz findet. Dabei spiegelt die Facherwahl der Absolventen, und hierin liegt 

das Dilemma, die Einstellungen und Erwartungen der Gesellschaft selbst wider. 

Entsprechend dem primaren Streben nach einem "white collar job" entfallen fast 

die Halfte aller Ausbildungen auf den Bereich "Commerce and Administration". 

Dagegen sind in den Philippinen landwirtschaftliche und berufliche Ausbildun

gen im gewerblichen Sektor unterreprasentiert (vgl. Bronger 1979: 108). Die 

Ursachen dieses Problems liegen aber nicht allein in der unzureichenden Zahl 

qualifizierter Ausbildungsstatten infolge jahrelanger Vernachlassigung dieses 

Bildungszweiges, sondern auch in der Struktur dieser Ausbildung selbst begriin- 

det. Die Facharbeiterausbildung ist nicht nur mit groBen Mangein behaftet 

(Mangel an Ausbildungsbreite und -tiefe, fehlende Identifikation mit den Ausbil

dungsstatten, hohe Frustrationsrate wahrend den Ausbildungen etc.), sondern es 

fehlt auch an einer Koordination der hierfiir zustandigen Institutionen.
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Fur die Organisation, Koordination und Durchfiihrung von beruflichen Aus- 

bildungen sind im wesentlichen vier staatliche Institutionen verantwortlich. das 

Ministerium fur Bildung, Kultur und Sport ("Ministry of Education, Culture and 

Sports", MECS), das Arbeitsministerium ("Ministry of Labour and Employment", 

MOLE), die Nationale Behorde fur Arbeitskrafte und Jugendfragen ("National 

Manpower and Youth Council", NMYC) und die Nationale Behorde fur Wirt- 

schaft und Entwicklung ("National Economy and Development Authority", 

NEDA). Des weiteren unterstehen dem Bildungsministerium mehrere berufsbil- 

dende und technische "Secondary Schools". Die "Vocational Secondary Schools" 

sind allerdings keine nachschulischen oder das betriebliche Ausbildungsverhalt- 

nis begleitenden Berufsbildungsinstitute im Sinne unserer Berufsschulen, son- 

dern sie stellen einen integrierten Bestandteil des formalen (allgemeinbildenden) 

Ausbildungssystems der Philippinen dar.

Wer die sechsjahrige Regelschulzeit ("Elementary School") erfolgreich abge- 

schlossen hat, kann im Wege eines weiteren Schulbesuches von vier Jahren den 

Highschool-AbschluB erreichen. Dabei kbnnen die Schuler und Schiilerinnen 

unter verschiedenen Schultypen bzw. -zweigen auch die "Vocational Secondary 

School" wahlen und mit dem "Certificate of Vocational Education" abschlieBen. 

Dafiir wird sich in der Regel entscheiden, wer im AnschluB daran, mit berufs- 

verwertbaren (Vor-)Kenntnissen und Fertigkeiten ausgestattet, eine Berufsaus- 

bildung im Rahmen der Manpower-Planung machen will.

Das zeitlich aufwendigste Ausbildungsprogramm stellt die NMYC; es vermit- 

telt in maximal dreijahrigen Ausbildungskursen vor allem handwerkliche Fertig

keiten auf den Gebieten Automechanik, Holzbearbeitung, Elektrotechnik u.a.. 

Die Adressaten der MaBnahmen sind in der Regel Jugendliche mit Highschool- 

oder College-AbschluB. Das Ziel der Manpower-Ausbildung besteht in einer 

Verbesserung der Beschaftigungsaussichten.

Duale Berufsausbildung: Das Manpower Skill Training

1. Was bedeutet Manpower Training?

Auf den Philippinen gibt es mehrere Manpower-Ausbildungszentren, die von der 

Weltbank im Rahmen ihres Strategieprogrammes zur Uberwindung der Armut 

installiert wurden und dem Ministerium fur Bildung und Berufsausbildung unter- 

stellt sind (vgl. Tan 1983:3). Diese Zentren sind auf verschiedene Regionen 

verteilt und arbeiten dort Hand in Hand mit den bildungspolitischen Institutio

nen zusammen, was gewahrleisten soli, daB der Staat die unmittelbare Kontrolle 

liber die Ausbildung behalt.

Jede Region, die in die Manpower-Planung mit einbezogen ist, versucht, 

diese bkonomisch und sozial stabil zu gestalten. Fur die Berufsausbildung im 

Rahmen der Manpower-Planung ist die NMYC verantwortlich, ihr Ziel ist die 

Verbesserung der Beschaftigungs- und Ausbildungslage im Rahmen der Man

power-Planung. Manpower-Planung heiBt zu versuchen,

- die kiinftig erforderlichen Tatigkeiten auf dem Arbeitsmarkt vorauszusehen 

und sie zu Berufen zusammenzufassen,
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- berufliche Anforderungen festzulegen und in Ausbildungserfordernisse, ge- 

gliedert nach Art und Niveau, umzusetzen und

- die Planung des Arbeitskraftebedarfs nach diesen quantitativen und qualitati- 

ven Prinzipien so vorzunehmen, daB auf dem Arbeitsmarkt keine stdrenden 

Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage fur die verschiedenen 

Berufe auftreten.

Im Grundsatz beschreibt der Manpower-Ansatz in den Philippinen jeweils Me

thoden zur Vorausschatzung des Arbeitskraftebedarfs in sektoraler, qualitativer 

und regionaler Untergliederung in Bezug auf die Sicherung eines gegebenen 

bzw. projektierten Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Vermeidung von 

Ungleichgewichten auf dem Arbeitsmarkt. Es wird versucht, Aussagen uber die 

jahrlichen Bildungsaufwendungen zu treffen, die in Abhangigkeit von zukiinfti- 

gen okonomischen Wachstumsraten fur notwendig erachtet werden, um die 

Mittel, die so freigesetzt werden, auf die unterschiedlichen Stufen und Zweige 

des Bildungssystems aufzuteilen.

2. Organisations- und Ausbildungsstruktur im Manpower Skill Training Center 

in Lucena

Vor der Erstellung eines Ausbildungsprogramms wird von der NMYC eine 

Untersuchung am lokalen Arbeitsmarkt vorgenommen ("Survey of Market De

mands Training"). Diese soli klaren, welche Berufe in absehbarer Zeit bend- 

tigt werden, wie z.B. Tischler oder Automechaniker. Danach werden vom "Man

power Skill Training Center" Betriebe in Lucena gesucht, die bereit und tech- 

nisch in der Lage sind, eine Berufsausbildung durchzufiihren. Die Betriebe 

bekommen fur jeden Auszubildenden vom "Local Government" einen taglichen 

ZuschuB von 4-15 Pesos (ca.0,40-1,50 DM). Zugleich legt das "Training Center" 

der NMYC in Manila diese Daten vor, welche diese priift und den Etat fur die 

einzelnen Ausbildungsgange festlegt. Ausbildungen werden nur fiir solche Berufe 

angeboten, die fiir den Arbeitsmarkt relevant sind, um Uberangebote zu vermei- 

den.

Das "Manpower Skill Training Center" in Lucena bietet drei verschiedene 

Ausbildungsgange an, die sich nach Aussagen der verantwortlichen Leiter je nach 

den schulichen und persbnlichen Qualifikationen der Auszubildenden unter- 

scheiden. Zu nennen sind hier drei Personengruppen: 1. Saisonarbeiter und 

Personen mit niedrigem Einkommen und niedrigen Schulabschliissen, 2. High 

School-Absolventen und 3. College-Absolventen.

Fiir die erste Gruppe stehen u.a. folgende Ausbildungsarten offen: 

a."Food Production Training" und b. "Coco Production Training". Die Teilneh- 

mer dieser Ausbildungseinheiten (hierbei handelt es sich meistens um Saisonar

beiter) sollen durch diese MaBnahmen in die Lage versetzt werden, effizient zu 

arbeiten und Produkte anzubauen, deren Verkauf einen bescheidenen Lebens- 

standard sichert. "Self-sufficiency" ist die magische Formel fiir diese landwirt- 

schaftlichen Ausbildungsgange. Diese Ausbildungseinheiten, die keine fundierte 

Ausbildung nach westlichen WertmaBstaben vermitteln, dauern max. 200 Stun-
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den und werden mit 4-15 Peso (ca.0,40-1,50 DM) pro Tag entlohnt. Dazu muB 

aber gesagt werden, daB die Finanzierung eine Einrichtung des "City Planning 

and Development Office"4 in Lucena ist. Offiziell stehen fiir diese Ausbildungs- 

einheiten keine Gelder aus dem Etat der Zentralregierung in Manila zur Verfii- 

gung.

Der zweiten Gruppe, den High School-Absolventen, stehen Ausbildungsplat- 

ze in den Gebieten Automechanik, Elektrotechnik, Holzverarbeitung, SchweiB- 

technik und Stoffverarbeitung offen. Diese Ausbildungen zum Facharbeiter fiir 

grbBere Handwerks- bzw. Industriebetriebe sind jeweils bezogen auf konkrete 

Arbeitsinhalte, dauern ein bis drei Jahre und enden mit einer theoretischen und 

einer praktischen Prufung von vier bzw. acht Stunden. Bei dieser Berufsausbil- 

dung handelt es sich um eine Stufenausbildung. Die unterste AbschluBstufe wird 

nach ca. 320 Ausbildungsstunden erreicht, z.B. als angelernter Dreher. Im An- 

schluB daran gibt es fiir diese Berufsgruppe die Mbglichkeit, dur ch Folgekurse 

schwierigere Berufe zu erlernen (z.B. vom Elektriker zum Elektroniker), und 

innerhalb der einzelnen Berufe durch den Nachweis praktischer Erfahrungen im 

Betrieb und Teilnahme an einem Aufbaukurs zum Spezialarbeiter aufzusteigen. 

Die Besten einer jeden Prufung werden mit einer Urkunde ausgezeichnet, dem 

sogenannten Krangalan (Auszeichnung), welche ihnen bestatigt, daB sie eine 

qualifizierte Berufsausbildung erlangt haben. Diese Urkunde erhbht erstens die 

Motivation der Auszubildenden und soil ihnen zweitens eine Chance eroffnen, 

nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz in einem technisch gut ausgeriisteten 

Betrieb zu fmden. Diejenigen, die die Priifungen nicht mit Auszeichnung bestan- 

den haben, bekommen das Magsisipag/Tapos-^xiAA^A, welches lediglich be- 

scheinigt, daB sie an der einjahrigen Berufsausbildung ohne besondere Qualifika- 

tion teilgenommen haben.

Die Ausbildung der dritten Gruppe, der College-Absolventen, ist so angelegt, 

daB sie sich auf den praktisch-technischen Bereich bezieht, doch in erster Linie 

wird diese Ausbildung dazu benutzt, um junge Menschen zu "Fiihrungskraften" 

auszubilden, z.B. als Ausbilder fiir technische Berufe. In diesen Ausbildungsgan- 

gen wird viel Wert auf technisches Verstandnis und padagogisches Einfiihlungs- 

vermbgen gelegt, da das Erlernte spater an andere Auszubildene weitergegeben 

werden soli. Die Berufsausbildung zum "Industrial Technical Expert" (ungefahr 

vergleichbar mit einem Industrietechniker in der Bundesrepublik) dauert drei 

Jahre und ist die "Krone" aller Berufsausbildungsgange, da sie sich auch in der 

Ausbildungslange westlichen Normen angleicht.

Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung, die mit der Kran- 

galan-Urkunde abgeschlossen wird, besteht fiir diese Personengruppe noch 

zusatzlich die Mbglichkeit, durch ein weiteres Examen das "Certificate of Diplo

ma" zu erlangen, das als hbchste qualifizierende Auszeichnung vom "Manpower 

Skill Training Center" im Namen des NMYC in Manila vergeben wird. Fiir die 

Absolventen dieser Priifungen halten dann Banken und "civic organisations" 

giinstige Kredite bereit, um ihnen den Einstieg in die Selbstandigkeit zu eroffnen. 

Sehr viele Absolventen nehmen aber das Angebot, ein eigenes Geschaft zu erbff- 

nen, nicht in Anspruch, da im Ausland lukrativere Verdienstmbglichkeiten 

bestehen. Als weitere Mbglichkeit der Berufsausbildung ist noch die Ausbildung 

zum "Scholar" (z.B. Ingenieur) zu nennen. Hierzu wird das in Manila beim
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NMYC erworbene "Certificate of Diploma" vorausgesetzt. Seit 1981 warden im 

"Manpower Skill Training Center" in Lucena ca. 560 Personen in Berufen mit ein 

bis drei Jahren Ausbildungszeit ausgebildet. Der Anteil der Frauen, die dort eine 

Berufsausbildung erhalten, liegt bei ungefahr 25% und bezieht sich auf die 

"typischen" weiblichen Berufe wie z.B. Naherin. Im Jahr 1988 konnten 71 Per

sonen in Berufen wie Automechaniker, Naherin, Elektriker etc. ausgebildet 

werden.

Die Ausbildung wird in der Regel nur mit Geldern fiir Anfahrt und Verpfle- 

gung unterstiitzt. Diese Regelung bezieht sich aber nur auf den Personenkreis 

mit niedrigem Einkommen und niedrigen Schulabschliissen ("Elementary 

School"), die keine Zugangsmbglichkeiten zu einer qualifizierten Berufsausbil

dung besitzen und sich mit den bereits erwahnten Ausbildungseinheiten begnii- 

gen mussen. Finanzielle Unterstiitzung kbnnen dagegen Personen beantragen, 

die ihre Berufsausbildung vorzeitig mit Erfolg beendet haben und das "Certifica

te of Diploma" anstreben; dies ermoglicht eine Ausbildung zum Techniker, die 

durch ein Stipendium der "Philippine Shell Foundation" in Hbhe von 600 Peso 

(ca. 60 DM) im Monat gefordert werden kann. Viele Auszubildende kommen 

aber nie in den GenuB der Vergiinstigungen, da sie schon im Vorfeld an den 

hohen Aufnahmebedingungen (College-AbschluB) scheitern. Sie mussen sich 

wahrend ihrer Berufsausbildung anderweitig nach einer finanziellen Unterstiit- 

zung umsehen. Das ist aber in der Regel nicht einfach, da wegen der hohen 

Arbeitslosigkeit in Lucena Nebeneinkiinfte kaum zu verdienen sind.

Die fehlende finanzielle Unterstiitzung ist eine wesentliche Ursache fiir die 

hohe Zahl von Personen, die vorzeitig die Ausbildung abbrechen (miissen). Of- 

fiziell wird von den verantwortlichen Mitarbeitern eine Zahl zwischen 10% und 

30% genannt.5 Inoffizielle Zahlen liegen weit iiber diesen Werten.

3. Probleme der dualen Berufsausbildung im Manpower Skill Training Center 

in Lucena

Das Berufsausbildungsmodell "Manpower Skill Training Center" bezieht sich 

eindeutig auf ein dual strukturiertes Ausbildungssystem nach westlichem Vor- 

bild. Die praktische Ausbildung findet in der Regel in Betrieben auBerhalb des 

"Centers" statt, wahrend der theoretische Unterricht im "Center" erteilt wird. Es 

gibt kein Jugendschutzgesetz und keine gesetzliche Kranken- und Unfallversi- 

cherung, lediglich der formale Ablauf der Berufsausbildung ist dem westlichen 

Vorbild angeglichen. Der theoretische Teil setzt sich aus technischen und ma- 

thematischen Lerninhalten zusammen. Der praktische Teil fiir die handwerk- 

lichen Berufe besteht aus Tatigkeiten wie Loten, Nieten, Feilen, Bohren, Schwei- 

Ben und dem Umgang mit groBeren Werkzeugen wie Drehbanken, Standbohr- 

maschinen etc.. Der Lagerung und der Wartung der Werkzeuge wird besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet, ebenso der Einhaltung von Arbeitszeiten (Arbeitsan- 

fang, Pausen und Arbeitsende).

Die organisatorischen Voraussetzungen sind beinahe ideal, und doch breitet 

sich bei den Verantwortlichen und den Auszubildenden in zunehmendem MaBe 

Resignation aus, wenn sich Gesprache auf die hohen "Abbruchquoten", auf die
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geringe Vermittlung von qualifizierten Fachkraften im Raum Lucena oder auf 

die Ineffektivitat der Ausbildung beziehen. Als Griinde werden vor allem der 

Mangel an qualifizierten Ausbildern bzw. Lehrern, die unzureichende Planung 

des Ausbildungsprogramms und eine unkontrollierte innerbetriebliche Ausbil

dung in den Lehrwerkstatten genannt. Im Zeitraum von 1981 bis 1987 sind von 

den 570 Personen, die eine qualifizierte Berufsausbildung absolviert haben, nur 

ganze 20-25% vom "Manpower Skill Training Center" in Betriebe in Lucena City, 

in der Provinz Quezon oder Manila vermittelt worden.

Eine Erklarung hierfiir ist die hohe Qualifizierung der Ausbildungsabsolven- 

ten in den Betrieben, die dem "Training Center" angegliedert sind. Dort wird die 

Ausbildung mit Werkzeugen und Maschinen durchgefiihrt, uber die die meisten 

Betriebe in Lucena und Umgebung, die Absolventen einstellen kbnnten, nicht 

verfiigen. Den meisten Betrieben fehlt es an den finanziellen Mitteln fur eine 

notwendige Erweiterung der Produktionskapazitat und fur eine Verbesserung 

der technischen Ausriistung, folglich haben sie keinen Bedarf fur die im 

"Training Center" ausgebildeten Fachkrafte. Aus diesem Grunde auch hat das 

"Manpower Skill Training Center" mit der Stadt Lucena einen Plan erarbeitet, 

der Abhilfe schaffen soli. Die Stadt gibt ausgewahlten Betrieben, die zu einer 

Modernisierung bereit sind, finanzielle Anreize auf Kreditbasis. Damit soli er- 

reicht werden, dab qualifizierte Fachkrafte in der Region bleiben und sich so der 

Standard der regionalen Betriebe und ihrer Produkte den westlichen Qualitats- 

normen angleicht. Die Bereitschaft der Betriebe, solche MaBnahmen anzuneh- 

men, ist jedoch durchaus begrenzt, da viele Besitzer nicht davon iiberzeugt sind, 

daB sich die Investitionen amortisieren.

Die Sichtweise der qualifizierten Fachkrafte steht dem kontrar gegeniiber. Sie 

wollen nicht in Betrieben arbeiten, in denen nur technisch unzureichendes Werk- 

zeug vorhanden ist und die Arbeitsbedingungen ihren Vorstellungen nicht ent- 

sprechen. Weiterhin verlangen sie als ausgebildete Fachkrafte auch mehr Lohn 

und Gehalt, als kapitalschwache Betriebe ihnen bieten kbnnen. So ziehen vie

le Fachkrafte entweder nach Manila oder gehen ins Ausland, z.B. in die Ver- 

einigten Staaten, in den Mittleren Osten oder nach Europa, wo sie haufig inner- 

halb eines Monats dasselbe verdienen, wozu sie in Lucena ungefahr ein Jahr be- 

nbtigen wiirden.6

Bei den Personen, die eine Berufsausbildung nicht mit der Krangalan-Vr- 

kunde bestanden haben, werden andere Auswirkungen sichtbar. Bei der hohen 

Arbeitslosenquote in Lucena (ca. 30%) findet die uberwiegende Mehrzahl dieser 

Absolventen wegen der Konkurrenz mit billigen, ungelernten Arbeitskraften 

keinen Arbeitsplatz.7 Generell kommt diese Gruppe, die eine Ausbildung von 

maximal einem Jahr ohne Auszeichnung bzw. ohne AbschluBpriifung absolviert 

hat, als Lohnarbeitskrafte fur den Einsatz in Kleinbetrieben im sogenannten 

"informellen Sektor" kaum in Frage, da sie fur diesen Bereich zu qualifiziert ist. 

Auf der anderen Seite kann sie die Anforderungen nicht erfiillen, die der "mo- 

derne Sektor" an qualifizierte Fachkrafte stellt.

Ein anderes Problem, das mit der dualen Berufsausbildung in direktem 

Zusammenhang steht, ist die Tatsache, daB gesellschaftlich unterprivilegierte und 

diskriminierte Schichten nicht ausreichend in dieses Berufsausbildungsystem mit- 

einbezogen werden. Alle 560 Personen, die seit 1981 im "Manpower Skill
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Training Center" zu fachlich qualifizierten Kraften ausgebildet warden, hatten 

entweder einen Highschool- oder College-AbschluB. Unterprivilegierte Jugend- 

liche, die nur eine sechs-jahrige Schulausbildung ("Elementary School") absol- 

vierten, haben keinen Zugang und so keine Chance, eine qualifizierte Berufsaus- 

bildung zu erlangen. Sie miissen sich mit Ausbildungseinheiten begniigen, die 

maximal 200 Stunden umfassen und keine fachlich abgeschlossene Ausbildung 

darstellen. Das duale Berufsausbildungssystem des "Manpower Skill Training 

Center" legt sein Schwergewicht einseitig auf die Berufsausbildung zum Fachar- 

beiter und stellt andere notwendige MaBnahmen (z.B. Neuorientierung bestimm- 

ter Zielgruppen) zuriick. Durch diese Schwergewichtsverlagerung wird die elitare 

Ausrichtung noch weiter verstarkt, die ohnehin schon durch die Aufnahmebedin- 

gungen fiir eine qualifizierte Berufsausbildung (Highschool- bzw. College-Ab

schluB) zustandekommt.

Ein weiteres Problem ist folgendes: Das Ausbildungsmodell bezieht histori- 

sche, soziale und kulturelle Aspekte sowie die individuellen Bediirfnisse der 

Menschen nicht ausreichend in die Berufsausbildung mit ein. Es ist ausschlieB- 

lich auf Leistung ausgerichtet und muB langfristig kostengiinstig Facharbeiter 

produzieren, um effizient zu sein. Aller dings ist den Verantwortlichen in den 

letzten Jahren dieses immer weniger gelungen, da die Berufsausbildungsgange an 

Attraktivitat und Anziehungskraft (z.B durch mangelnde soziale Integration der 

Auszubildenden in das bestehende System der Berufsausbildung) verloren ha

ben, die Stadt Lucena nicht geniigend Arbeitsplatze nach den Ausbildungen 

anbieten kann.

Um die Probleme des "Manpower Skill Training Center" zu iiberwinden, wird 

von verantwortlicher Seite dariiber diskutiert, die traditionellen Familienstruktu- 

ren aufzuldsen, um eine weitgehende Selbstandigkeit der Jugendlichen zu errei- 

chen und ihre haufig hervorgehobene "Faulheit" abzubauen. Folgender Vorschlag 

zur Losung aller bestehender Probleme wurde vom ^Coordinator des "City Plan

ning and Development Office" gemacht: "Wir miissen nicht nur bis in alle Ein- 

zelheiten das duale Berufsausbildungssystem iibernehmen, auch die philippini- 

sche Familienstruktur muB der deutschen bzw. amerikanischen angepaBt wer- 

den. Dort gehen die jungen Leute mit 18 Jahren aus dem Haus und miissen auf 

eigenen Beinen stehen. Dann kbnnen sie nicht mehr faul sein; sie miissen etwas 

leisten, ob sie wollen oder nicht."

Dieser letzte Satz ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel fiir das von den 

Spaniern in der Kolonialzeit gebildete Urteil, der "Eingeborene" sei "faul" und 

wenig aktiv. Diese Stereotypen sind eindeutig auf ein Zusammentreffen mehre- 

rer Variablen zuriickzufiihren, die aber allesamt keinen RiickschluB auf "Faul

heit" zulassen. Dazu gehort der koloniale Hintergrund Siidostasiens, in dem 

vorwiegend Plantagen und Bergbau mit Hilfe von Lohnarbeit oder Zwangsar- 

beitsdiensten betrieben wurde. Das hatte zur Folge, daB von den europaischen 

Kolonialherren lediglich Lohnarbeit als Arbeit begriffen, Arbeit auf dem Dorf 

oder dem eigenen Reisfeld dagegen kaum als solche anerkannt wurde.

Diese Wirkung westlich-orientierter Entwicklungsideologien muB man aber 

auch noch vor einem anderen Hintergrund sehen, den H. Bosse so schildert: "Ei

ne von Mission und kolonialer Kulturpolitik begonnene, jedoch nicht abgeschlos

sene Arbeit der "Fortschrittsbringer" liegt in der Kolonisierung der "inneren Na-
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tur", in der Enteignung des BewuBtseins. Sie ist heute gleichrangig neben die al- 

ten Aufgaben geruckt" (Bosse 1984:10). Die Kolonisierung ist die Kehrseite der 

westlich-orientierten Entwicklungsideologie, "die damit nicht nur ein MaB setzt 

fur angestrebte Handlungsweisen von Personen, sondern auch die negative Beur- 

teilung fur abgelehnte Handlungsweisen bereitstellt" (Goetze 1983:255).

Eine wirkliche Auseinandersetzung mit diesem Urteil hat es auch in den 

Philippinen nie gegeben. Dort werden auch heute noch viele Menschen als "faul" 

bezeichnet, die nicht in einem Lohnarbeitsverhaltnis stehen oder die sich moder- 

nen Arbeitsstrukturen entziehen. In diesem Zusammenhang wird aber nicht 

gesehen, daB die scheinbare "Faulheit" auch konkrete Arbeitsverweigerung 

bedeuten kann, etwa in einem bestimmten von auBen aufgezwungenen Kontext 

wie den westlich orientierter Ausbildungsstrukturen mit ihrem den Philippinos 

fremd erscheinenden rigiden Zeitrahmen. Das Beispiel macht ganz deutlich, daB 

die politisch-sozialen Strukturen der philippinischen Gesellschaft zwar nach wie 

vor relevant sind, aber augeblendet werden; es gibt keine kritische Aueinander- 

setzung mit einheimischen Kriterien, statt dessen wird auf die europaisch-ameri- 

kanischen Kriterien vertraut (vgl. Goetze 1983:255).

4. Zusammenfassung

Vieles, was heute in der Bundesrepublik in den Handwerksbetrieben geschieht, 

ist nur aus einer langen Tradition heraus zu verstehen; das gilt vor allem fur die 

Ausbildungsbereitschaft der Betriebe.8 In alien Landern, in denen bei der Ord- 

nung der Berufsausbildung nicht an bestehende Traditionen angekniipft werden 

kann, kommt es zu einer unstrukturierten Vermittlung von Kenntnissen und Fer- 

tigkeiten. Deshalb ist es in solchen Fallen von Vorteil, eigenes Wissen und eigene 

Fahigkeiten in das System der Berufsausbildung zu integrieren. Gerade dies hat 

im "Manpower Skill Training Center" nicht stattgefunden; es wurde ein Berufs- 

ausbildungsmodell ubernommen, das sich an westlichen Normen orientiert, die 

westliche Realitat aber verdrangt (z.B. quasi-feudalistische Ausbildungsstruktu

ren in vielen Betrieben in der Bundesrepublik, Arbeitslosigkeit nach der Ausbil

dung). ....

Weiterhin wird an der Zielgruppe der unterprivilegierten Schichten vorbei 

ausgebildet. Nur ein kleiner Teil der ausgebildeten Fachkrafte bekommt spa- 

ter einen Arbeitsplatz im "modernen Sektor" oder in groBeren Industriebetrie- 

ben, da in der Stadt keine groBeren Industrieanlagen vorhanden sind. Das Stadt- 

bild wird bestimmt durch kleinere und mittlere Handwerksbetriebe.9 Die Kon- 

zentration von Ausbildungszentren im Raum Lucena zeigt aber auch noch ande- 

re negative Auswirkungen. Sie erschwert den Aufbau vergleichbarer Einrichtun

gen in den tibrigen Landesteilen bzw. Regionen und verstarkt somit den regio- 

nalen "brain drain". Die Auswirkungen zeigen sich einerseits durch verstarkte 

Migrationsbewegungen in die Hauptstadt Metro Manila, andererseits fiihrt die- 

se Massierung zu einer erheblichen Auswanderungsbewegung von Fachkraften, 

insbesondere in die Vereinigten Staaten, Kanada und in die Erdbllander wie z.B. 

Saudi Arabien (vgl. Paganoni 1984:161).

Technische Berufsausbildung als Grundvoraussetzung jeglicher Industrialisie- 

rung liegt dieser "Philosophie" zugrunde. Die Berufsausbildung im "Manpower 

Skill Training Center" konzentriert sich daher auf die modernen technischen
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Berufe. Dabei wird unterstellt, daB der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkraften 

nahezu unbegrenzt ist. Um diesen Bedarf zu decken, wird dem dualen System als 

einer Kooperation von Betrieb und uberbetrieblicher Ausbildung, besonde- 

rer Wert beigemessen. Auch bei der Manpower-Ausbildung wird immer noch 

davon ausgegangen, "daB aus beruflicher Bildung ein Entwicklungsschub und ein 

vermehrtes Beschaftigungsangebot resultiert" (Axt/Karcher /Schleich 1986:14).

Natiirlich ist in diesem Zusammenhang die Frage schwer zu beantworten, wie 

eine Berufsausbildung beschaffen sein miiBte, die den Bediirfnissen der Men- 

schen in Lucena gerecht wiirde. Eines sollte dabei von vornherein deutlich sein: 

eine Berufsausbildung in den Philippinen kann einfach nicht den gleichen theore- 

tischen Bezugsrahmen haben wie in hochentwickelten Landern, da ganz andere 

strukturelle und praktische Voraussetzungen vorhanden sind. Jeder gesamtge- 

sellschaftliche Wandel birgt nun einmal schwerwiegende Frustrationen fur einen 

Teil der Bevolkerung in sich.

Im Fall des "Manpower Skill Centers" ist die Modernisierung eine der we- 

sentlichsten Frustrationsquellen, da das dual strukturierte Berufsausbildungssy- 

stem die alte Ordnung und die alten Kontrollen untergrabt, bevor neue Orien- 

tierungsmuster wirksam werden kbnnen. Die Folge ist Lustlosigkeit bzw. soge- 

nannte "Faulheit" und Frustration bei vielen Auszubildenden. Um dies kompen- 

sieren zu kbnnen, wachst dann auch immer mehr die Bereitschaft der Verant

wortlichen, die Lbsung der gegenwartigen Schwierigkeiten in extremen Aktionen 

zu suchen, wie z.B. durch eine komplette Ubernahme des dualen Berufsausbil- 

dungssystems. Dies geschieht nicht aus humanistischen, sondern aus bkonomi- 

schen Griinden.

Im "Manpower Skill Training Center" wird immer noch davon ausgegangen, 

daB eine qualifizierte und richtige berufliche Ausbildung auf einen den Qualifika- 

tionen entsprechenden Arbeitsplatz trifft. DaB dies nicht der Fall ist, zeigt die 

niedrige Zahl derjenigen, die nach einer abgeschlossenen Ausbildung durch das 

"Manpower Skill Training Center" in Betriebe vermittelt werden konnten. Die 

Riickkehr zu traditionellen Strukturen wird teilweise ebenso propagiert wie 

radikale Neuerungsprozesse, und beide Wege werden als Allheilmittel gegen die 

aus der Anomie und Frustration entstandenen Spannungen angegeben (vgl. Zapf 

1970).

Der duale Ausbildungsansatz, ist in mehrfacher Weise problematisch, weil er 

einer angebotsorientierten Zielrichtung folgt und die gesellschaftlichen Realita- 

ten verdrangt, namlich die Stagnation des formalen Arbeitsmarktes und das 

MiBverhaltnis zwischen dem Bedarf an gut ausgebildeten Fachkraften und der 

Zahl der Beschaftigungssuchenden.

SchlieBlich laBt sich eine wachsende Diskrepanz zwischen dem geforderten 

Eingangsniveau fiir die formale Berufsausbildung und dem Bildungsniveau der 

Mehrheit der Bevolkerung feststellen, die an einer Berufsausbildung teilneh- 

men mbchte. Viele Teilnehmer an beruflichen Erstausbildungen im "Manpower 

Skill Training Center" haben bereits einen Highschool- oder College-AbschluB, 

was zu einer elitaren Ausrichtung gefiihrt hat. Es ist in den Philippinen "leider 

eine paradoxe Tatsache im beruflichen Bildungswesen, daB erstens die berufliche 

Ausbildung fiir den gewerblich-technischen Bereich sich fast ausschlieBlich in 

den Handen von akademischen Ausbildungsinstitutionen befindet, und daB
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zweitens die derart Ausgebildeten im spateren Berufsleben mit Vorliebe die 

Ausiibung manueller Tatigkeiten an die billigen, aber kaum qualifizierten Ar- 

beitskrafte delegieren, die sich wiederum aus der Masse der Unterprivilegierten 

rekrutieren" (Wionzek 1987:6). Das "Manpower Skill Training Center" reiht sich 

somit nahtlos in die Projekte ein, die den Hebei zur Uberwindung der "Unter- 

entwicklung" und Armut nicht bei den unterprivilegierten Schichten ansetzen.

Der informale Sektor

1. Arbeit im informalen Sektor - ineffizient und unprofitabel?

Am Beispiel ernes Kleinbetriebes im informellen Sektor soli gezeigt werden, wie 

effizient dort eine Berufsausbildung sein kann und welche guten Ergebnisse trotz 

fehlender finanzieller Unterstiitzung und kapitalschwacher Technologien erreicht 

werden.

Der informelle Sektor entstand in der Phase der importsubstituierenden 

Industrialisierung der funfziger Jahre. Historisch gesehen war der moderne 

Sektor nie in der Lage, mehr als 60% der stadtischen Erwerbsbevblkerung zu 

beschaftigen; seit mittlerweile 30 Jahren klaffen Angebot und Nachfrage nach 

Arbeitsplatzen weiter auseinander. Zu der Persistenz der hohen stadtischen 

Unterbeschaftigungsrate kam noch eine steigende Migration vom Land in die 

Stadt und ein relativ hohes Bevblkerungswachstum. Aus dieser Situation heraus 

entstand der "informelle Sektor", der dann fur viele Menschen eine dauerhafte 

Alternative wurde (vgl. Axt/Karcher/Schleich 1986: 240). Nach verschiedenen 

Schatzungen werden zwischen 20 und 70% der Erwerbstatigen in den Ballungs- 

zentren der Dritten Welt dem informellen Sektor zugerechnet (vgl. Schneider 

1986:99).

Es gibt unterschiedliche Kategorien, in die Betriebe des informellen Sek- 

tors fallen; zur Unterscheidung dienen insbesondere bkonomische Kriterien wie 

z.B. Art der wirtschaftlichen Aktivitaten, Produktionsweise, BetriebsgrbBe, 

Anteil der staatlichen Investitionen etc.. Die Merkmale des informellen Sektors 

kbnnen wie folgt zusammengefaBt werden: "Ease of entry, reliance on indigenous 

ressources, family ownership, labour-intensive and adapted technology, skills 

acquired outside the formal school system, and unregulated and competitive 

markets. Informal sector activities are largely ignored, rarely supported, often 

regulated and sometimes activly discouraged by the government" (Marke 

1986:29). Hier sammeln sich die untersten sozialen Schichten, die keinen oder 

nur einen unzureichenden Zugang zu einer formalen Schul- und Berufsausbil

dung haben. "Uber ein informales Beziehungs- und Ausbildungsgeflecht eignen 

sie sich dort Fahigkeiten in irgendeiner der zahllosen kleinen Handwerks-, Ge- 

werbe- oder Dienstleistungseinheiten an und sichern damit ihr Uberleben" 

(Marke 1986:23).

Dabei ist darauf hinzuweisen, daB der Begriff "informeller Sektor" keine 

analytische, sondern bestenfalls eine deskriptive Kategorie ist. "Informell ist jener 

Bereich der Okonomie, der von staatlichem Handeln (einschlieBlich des Han- 

delns aller staatlichen Kbrperschaften) nicht oder unterdurchschnittlich schwach
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erfaBt wird." (Elwert/Evers/Wilkens 1983:283) Diese Einschrankung ist jedoch 

fur diese Arbeit nicht sehr schwerwiegend: die hier diskutierten Beispiele lassen 

sich ohne weiteres einordnen, da der Grad des Staatseinflusses jeweils eindeutig 

ist.

Wahrend der formelle Wirtschaftssektor durch Wachstumsraten, auslandi- 

sche Investitionen sowie relativ hohe Kapitalintensitat und Arbeitsproduktivitat 

gekennzeichnet ist, hat fur viele Autoren der informelle Sektor gegensatzliche 

Merkmale. Diese Einschatzung greift aber zu kurz: Zwar zeichnet sich der in- 

formelle Sektor durch niedriges Produktionsniveau, einfache Technologien, 

mangelnde Kapitalausstattung und niedrige Einkommen aus, aber er ist deshalb 

nicht bkonomisch ineffizient oder unprofitabel. In ihm "befinden sich nicht- 

selbstandige Handwerker, Kleinhandler, nicht-industriell arbeitende Dienstlei- 

stungsbetriebe wie Eigentiimer von Miihlen, Fahrzeugreparaturbetrieben, so

wie Lehrlinge und Arbeiter dieser Klein- und Kleinstbetriebe" (Senghaas- 

Knobloch 1978:190). Die informellen Wirtschaftsaktivitaten sind nicht auf spezi- 

alisierte Tatigkeiten beschrankt, sondern viehnehr durch die Art und Weise, wie 

die Arbeit ausgefiihrt wird ("the way of doing things") gekennzeichnet.

Durch das Vorhandensein eigener Organisationsstrukturen, z.B. eines gut 

funktionierenden (Berufs-) Ausbildungssystems und guter Kooperationsbezie- 

hungen zwischen den Betrieben, ist der informelle Sektor in bestimmter Hinsicht 

durchaus als hochefflzient einzuschatzen. Er weist ein erhebliches Wachstumspo- 

tential mit einer hohen Absorptionskapazitat fur Arbeitskrafte auf und zeichnet 

sich durch seine Dynamik und durch seinen Reichtum an Innovation aus.

Trotz dieser positiven Einschatzung kann der informelle Sektor nicht als 

"Retter" in einer schwierigen Situation bezeichnet werden. Er ist nicht in der 

Lage, dauerhaft die philippinischen Arbeitsmarktprobleme zu Ibsen, denn seine 

Mbglichkeiten sind - bei aller Flexibility - gering. Zwar kbnnen breite Schich- 

ten durch marginale Wirtschaftsaktivitaten in diesem Sektor ihr Uberleben si- 

chern, doch steht diesem Positivum das Fehlen formaler Absicherungen wie 

Arbeitsschutz, Genehmigungen und Lizenzen sowie von Organisationsmbglich- 

keiten und Gewerkschaftsaktivitaten gegenuber. Weiterhin ist das "Betriebsrisi- 

ko" meist uberdurchschnittlich groB und kann nur durch hohe Mobilitat ausgegli- 

chen werden.

2. Berufsausbildung im informellen Sektor: Das Beispiel eines Kleinbetriebes in 

Lucena

Der untersuchte Kfz-Reparaturbetrieb wurde 1988 gegriindet und umfaBt eine 

Flache von ca. 150qm. Es kbnnen dort alle notwendigen Reparaturen durchge- 

fiihrt werden, wie Karosseriearbeiten und Motorreparaturen. Die grbBeren 

Werkzeuge (z.B. SchweiBgerate und Bohrmaschinen) sind Eigentum des Be- 

sitzers, wahrend die kleineren, aber ebenso wichtigen Werkzeuge wie z.B. Ham

mer, Handeisen, Schraubenzieher etc. von den Beschaftigten gestellt werden.

Alle wichtigen Werkzeuge sind vorhanden, um die anfallenden Arbeiten 

auszufiihren. Die meisten Maschinen sind in Taiwan, den USA, Japan oder 

England hergestellt und haben ein Durchschnittsalter von 10 bis 30 Jahren. Der
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Zustand der maschinellen Ausriistung ist bei diesem Kleinbetrieb relativ 

schlecht, und daher ist die Genauigkeit und das Finish der Produkte fur westliche 

MaBstabe vielfach unzureichend. Dennoch werden Werkzeuge und Maschinen 

mit sehr viel Sorgfalt gepflegt, da sie auch im gebrauchten Zustand fur philippini- 

sche Verhaltnisse sehr teuer sind.

Die Maschinen kamen uber Umwege in diesen Betrieb, d.h. sie wurden von 

einem Zwischenhandler gekauft, der sie billiger anbot als die "legalen" Handler. 

Ein gebrauchtes SchweiBgerat z.B. kostet, wenn es dir ekt vom Handler bezogen 

wird, ca. 3500-4000 Peso (350-400 DM); wird aber der Zwischenhandler einge- 

schaltet, so betragt der Preis fur ein Gerat nur noch 2000-2500 Peso (200-250 

DM).10 Philippinische Werkzeuge sind nicht zu finden, da sie nach Auskunft des 

Leiters (Patron) zu teuer sind, den Anspriichen vielfach nicht geniigen und aus- 

serdem nicht prazise genug arbeiten.

Wie in den meisten Kleinbetrieben im "informellen Sektor" ist auch hier das 

Betriebskapital zu gering fur einen geregelten Produktionsablauf, deshalb ist 

auch eine geregelte Lagerung an Ersatzteilen nicht moglich. Dieses fiihrt dann 

haufig zu Produktionsverzogerungen, da nbtiges Material erst woanders gekauft 

oder getauscht werden muB. Finanziell tragt sich der Betrieb durch die Repara- 

turen, die dort in Auftrag gegeben werden. Dieses sind im allgemeinen unspezi- 

fische Reparaturarbeiten, teilweise aber auch eine Einzelanfertigung von Ersatz

teilen. Die Kunden dieses Kleinbetriebes kommen gewbhnlich aus dem Trans- 

portsektor (Jeepney-Fahrer) und aus dem Privatbereich.

Wie eingangs beschrieben, hat der Betrieb eine einfache und wenig kapitalin- 

tensive Ausstattung. Die Arbeitskrafte sind vielfach nur am Arbeitsplatz ange- 

lernt worden. Der Verdienst der Beschaftigten variiert je nach Auftragslage 

zwischen 10 und 15 Peso (ca. 1,10-1,60 DM) in der Stunde; Uberstunden und 

Nebenarbeiten werden durch einen gesonderten Bonus (Pampagamd) vergiitet. 

Die Bezahlung erfolgt aus existenziellen Griinden taglich, da die Beschaftigten 

aufgrund ihres niedrigen Einkommens das Geld zum taglichen Einkauf von 

Lebensmitteln benotigen.

Drei junge Leute im Alter von 15 und 16 Jahren werden in diesem Betrieb 

ausgebildet. Ihre Eltern stehen in einem "Freundschaftsverhaltnis" zu den Arbei- 

tern des Betriebes. Konkret bedeutet dieses, daB die Jugendlichen uber die 

Initiative ihrer Eltern und deren personliche Beziehungen die Ausbildungsplatze 

bekamen. Hierbei handelt sich es um eine besondere Form der sozialen Ver- 

pflichtung, das traditionelle, immer noch wirksame Prinzip des Gebens und 

Nehmens auf der Basis einer Dankesschuld, des sogenannten Utang na Loob.11 

Alle drei Jugendlichen haben die sechsjahrige, unentgeltliche "Elementary 

School" besucht. AnschlieBend reichte das Einkommen der Eltern nicht mehr 

aus, um ihre Kinder auf weiterfiihrende Schulen (z.B."High School") zu schicken.

Die Ausbildungszeit betragt 3-6 Monate; sie variiert nach dem jeweiligen 

Verstandnis und der personlichen Auffassungsgabe der Jugendlichen. Eine 

theoretische Ausbildung und ein schriftlicher Arbeitsvertrag bestehen genauso- 

wenig wie ein organisierter Versicherungsschutz. Aus diesem Grund wird die 

Arbeit der Auszubildenden vom zustandigen Betreuer immer so eingeteilt, daB 

sie einen gewissen Schwierigkeitsgrad nicht ilbersteigt. Bei eventuellen groBeren 

Verletzungen haften der Besitzer und der Betreuer zu gleichen Teilen, weil sie
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mit der Ausbildung auch gleichzeitig die Verantwortung fur die Jugendlichen 

iibernommen haben. Verpflegt werden die Auszubildenden wahrend der Ar- 

beitszeit dutch die Beschaftigten des Betriebes, die dazu einen Fonds eingerich- 

tet haben, indem jeder einen seinem Einkommen angemessenen Beitrag ein- 

zahlt. Die Verpflegung stellt zugleich die einzige Ausbildungsvergiitung dar.

Die Betreuung kann im Rahmen der zur Verfiigung stehenden Moglichkeiten 

als relativ effizient bezeichnet werden. Wahrend der Ausbildungszeit werden die 

Jugendlichen vom erfahrensten Mechaniker betreut. Mit sehr viel Zeitaufwand 

und Ausdauer und dutch eine ruhige, sachliche und freundliche Betreuung wer

den Erfahrungen, praktisches Wissen und Kenntnisse weitergegeben. Die Ver

mittlung der Kenntnisse ist meistens konkret auf die jeweilige Arbeitstatigkeit 

bezogen, wobei bemerkenswert ist, dab wahrend der Dauer der Ausbildung das 

Interesse der Jugendlichen standig zunimmt. Dies ist darauf zuriickzufiihren, daB 

die Teilnehmer feststellen, daB sich ihre Kenntnisse erweitern und sie darauf 

stolz sein konnen.

Der Betreuer gibt den Auszubildenden nie das Gefiihl, gedrillt zu werden, 

sondern ermbglicht es ihnen, selbstandig zu lernen und neue "Entdeckungen" zu 

machen. Aus seiner langjahrigen Berufspraxis heraus weiB er seine personlichen 

Erfahrungen und Kenntnisse so geschickt einzusetzen, daB die Jugendlichen in 

eine Richtung gelenkt werden, die fur ihre Ausbildung von Vorteil ist. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig zu erwahnen, daB sich zwischen dem Betreuer und 

den Auszubildenden ein freundschaftliches Verhaltnis entwickelt hat, das er- 

heblich zum Erfolg der Ausbildung beitragt.

3. Zusammenfassung

Der haufigste Zugang zu einer Berufsausbildung besteht fiir die unterprivilegier- 

ten Schichten in Lucena auch heute noch darin, sich in einem Betrieb im infor- 

mellen Sektor mit bestimmten Arbeiten vertraut zu machen, um nach mehr oder 

minder langer Ausbildungsdauer eventuell in produktivere Tatigkeiten vorzuriik- 

ken. Hat der Jugendliche auf diese Weise geniigend Erfahrungen und Kenntnis

se erworben, versucht er entweder in seinem Ausbildungsbetrieb zu bleiben, in 

einen anderen zu wechseln, als sog. Springer zu arbeiten, wo dies die Auftragsla- 

ge zulaBt, oder er macht sich irgendwann selbstandig.

In diesem Kleinbetrieb im informellen Sektor gibt es keine festgelegten 

didaktischen Grundlagen und Inhalte der Berufsausbildung und auch keine 

methodische Grundlegung (z.B. Berichtshefte, Priifungsordnungen etc.). Auf 

diese Dinge kann kein Wert gelegt werden, da diese Art der Berufsausbildung 

ausschlieBlich zur Existenzsicherung dient und zumindest ein Leben am Exi- 

stenzminimum gewahrleisten soil. Das heiBt nicht, daB das Niveau der Ausbil

dung den Anforderungen nicht entspricht: ohne neuestes technisches Know-how 

wird produktiv gearbeitet und geschickt improvisiert. Auch ohne duale Berufs- 

ausbildungsstrukturen sind qualitative Erfolge zu verzeichnen. Zudem dauert die 

Ausbildung fiir die Jugendlichen nicht zu lange; eine langere Ausbildungszeit ist 

fiir sie ausgeschlossen, da sie moglichst bald zum Unterhalt der Familie beitra- 

gen miissen.
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Die Berufsausbildung in diesem Kleinbetrieb ist bestimmt von dem Gedan- 

ken, sich Handlungsspielraume zu erarbeiten. Durch Phantasie wahrend der 

Ausbildung wird ein Optimum an Produktivitat im Rahmen der gegebenen 

technischen Moglichkeiten erreicht, z.B. durch Improvisation bei fehlendem 

Material fur eine Reparatur. Diese Handlungsspielraume tragen dariiberhinaus 

dazu bei, die Probleme der Jugendlichen (z.B. fehlendes Vertrauen in die eige- 

nen Fahigkeiten) zu vermindern und teilweise zu Ibsen.

Natiirlich ist in diesem Kleinbetrieb nicht alles Gold, was glanzt. So bestehen 

auch hier quasi-feudalistische und hierarchische Strukturen der Ausbildung, die 

sich durch besondere Eigenarten auszeichnen, wie das Reinigen der Werkstatt, 

Laufburschenarbeit wie das Besorgen von Getranken oder die Geringschatzung 

von persbnlichen Qualifikationen (z.B. eigenstandiges Handeln) durch einen Teil 

der dort Beschaftigten.

Fazit

Industrialisierung als Entwicklungskonzept ist immer noch das Oberziel der 

westlichen Entwicklungspolitik, obwohl man eigentlich wissen miiBte, daB diese 

die Polarisierung der Bevblkerung in Arm und Reich bisher immer nur verstarkt 

hat. Trotzdem werden duale Berufsausbildungssysteme von den Industrienatio- 

nen exportiert, so auch in die Philippinen. Natiirlich spielt bei dieser Transaktion 

der bkonomische Faktor eine zentrale Rolle. Angesichts der wirtschaftlichen Kri- 

se in den Philippinen sollen diese MaBnahmen dazu beitragen, das sich das Land 

bkonomisch, sozial und kulturell weiter entwickelt.

Heute jedoch deutet alles darauf hin, daB sich die historisch gewachsene und 

bestehende gesellschaftliche Heterogenitat eher noch verscharft, die Arbeits- 

quantitat durch die Einfiihrung von dualen Berufsausbildungsmodellen aber 

nicht verbessert wird. Die Ubernahme westlicher Werte und Normen kann viel- 

leicht bestimmte Probleme Ibsen, muB aber mit Sicherheit in anderer Hinsicht 

umso grbBere Probleme aufwerfen. Als weiteres muB die Frage erlaubt sein, ob 

duale Berufsausbildungssysteme primar zur Bekampfung von Arbeitslosigkeit 

und Unterbeschaftigung eingesetzt werden, oder ob ein wesentliches Resultat 

der Einfiihrung des dualen Systems die Schaffung von Arbeitsplatzen fiir hoch- 

bezahlte "Experten" ist.

Die entwicklungspolitischen Grundannahmen der Berufsausbildungspolitik, 

wie sie in den letzten Jahren durchgefiihrt wurde, sind also zu iiberpriifen. Dies 

gilt vor allem fiir die Strategic der westlichen Industrielander und auch fiir die 

Politik der Weltbank, die ideologisch und fmanziell die Manpower-Projekte auf 

den Philippinen unterstiitzt. Innerhalb der entwicklungspolitischen Strategien 

miissen die Gewichte deutlich verschoben werden. "Paradigma einer an den 

Grundbediirfnissen orientierten entwicklungspolitischen Strategic ware demzu- 

folge nicht mehr allein die Ausbildung fiir einen vorhandenen Beruf, sondern 

auch die Bereitstellung von Qualifikationen, die notwendig und geeignet sind, 

eine existenzsichernde Beschaftigung zu schaffen sowie real existierende Be- 

schaftigung im informellen Sektor zu qualifizieren. Das bedeutet eine Erweiter- 

ung der angebotsorientierten durch eine nachfrageorientierte Berufsausbildung" 

(Axt/ Karcher/Schleich 1986:20).
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Im Bereich der Berufsausbildung in den Philippinen gibt es keine traditionel- 

len Ankniipfungspunkte bzw. identischen Grundbedingungen, die eine Einfiih- 

rung von westlich orientierten dualen Berufsausbildungssystemen rechtfertigen 

warden. Sinnvoller sind vielmehr MaBnahmen, die die vorhandenen einheimi- 

schen Ressourcen besser ausschbpfen kbnnen; das hieBe Aufwertung der 

Be-rufsausbildung im informellen Sektor.12

Im Gegensatz hierzu zielen die entwicklungspolitischen Strategien der westli

chen Industrielander allesamt auf eine Integration des informellen Sektors in das 

bestehende marktwirtschaftliche System in Form von wirtschaftlichen Verflech- 

tungen zwischen informellem und modernem Sektor (z.B. das diskutierte "Man

power Skill Training Center"). Solche Ansatze bauen Armut nicht ab, sondern 

vermarkten sie nur. Sie sind problematisch, da durch die ErschlieBung des in

formellen Sektors fur wachstums- und technologieorientierte Entwicklungsmo- 

delle sich die "Schere" zwischen Arm und Reich noch weiter offnen wiirde. Das 

Resultat ware eine weitere Verscharfung der strukturellen Heterogenitat in wirt- 

schaftlicher, sozialer, politischer, technologischer und kultureller Hinsicht.

Eine konsequente Gleichbehandlung des informellen mit dem modernen 

Sektor wiirde zu Lasten des ersteren gehen, da dort Leistungsprinzip und Ge- 

winnmaximierung noch keine uneingeschrankte Giiltigkeit besitzen. Formen des 

solidarischen Zusammenlebens und Handelns der dort Beschaftigten aus einer 

gemeinsamen Betroffenheit heraus sind weiterhin vorhanden. Das Ziel sollte 

daher nicht eine Abwertung des informellen Sektors sein, sondern eine verniinf- 

tige Ausweitung der bkonomischen Entfaltungsmoglichkeiten. Deshalb sind 

Entwicklungsbestrebungen der letzten Zeit mit Skepsis zu betrachten, die ihr 

Augenmerk verstarkt auf eine Integration dieses Sektors legen.

Wer auf durchkapitalisierte Beschaftigungsverhaltnisse hinarbeiten und die 

Strukturen des modernen Sektors auf den informellen Sektor iibertragen will 

(z.B. durch Einfiihrung eines dualen Berufsausbildungssystems), muB sich liber 

Folgeschaden im klaren sein. Das Vordringen von gewinn- und herrschaftsorien- 

tierter, abstrakter, biirokratischer und industrieller Arbeit ist ein sicheres Resul

tat, die angestrebten Erfolge im Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Armut hinge

gen auBerst zweifelhaft. Die Frage der Entwicklungsmbglichkeiten des informel

len Sektors ist vor diesem Hintergrund kein Randproblem. Sie beriihrt dariiber 

hinaus einen hochst sensiblen Bereich, den der inneren Sicherheit. "Eine fort- 

dauernde Erosion der Lebensgrundlagen der verarmten stadtischen Bevblkerung 

konnte langfristig die nationale Stabilitat bedrohen." (Diirste/Fenner 1986:15)

Zu fordern waren also MaBnahmen, die nicht nur zu Selbstversorgung (Subsi- 

stenz) und mehr Eigenverantwortung beitragen ("Job Creating", "Learning by 

doing"), sondern auch noch geniigend Raum lassen fur eine eigenstandige Ent

wicklung. Dazu gehort, daB die Grenzen zwischen formellem und informellem 

Sektor transparenter werden, aber gleichzeitig keine vollstandige Integration 

stattfindet. Durch gezielte bildungspolitische MaBnahmen (z.B. durch Aufwer

tung der Ausbildung im "informellen" Sektor) konnte langfristig ein Struktur- 

wandel eintreten, der soziale Ungerechtigkeit als Folge von ungleichen Macht- 

verhaltnissen abbaut.

Fur die Berufsausbildung konnte dies bedeuten, daB durch neue Impulse 

regulare Arbeitsplatze geschaffen werden. Dabei ist in erster Linie an die Klein- 

und Kleinstbetriebe gedacht, die sich an lokalen Bediirfnissen orientieren. Auf
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keinen Fall sollten unter dem Stichwort "Transparenz" westliche Bildungsvorstel- 

lungen ubernommen werden. "Berufsbildung sollte nicht auf die Bildungsideale 

eines westlich orientierten Mittelstandes ausgerichtet sein und nicht vorbereiten 

auf einen allmahlichen Ubergang zur modernen Industrie- bzw. Technologiege- 

sellschaft, sondern autochtone, angepaBte Wege gehen" (Marke 1986:303). Die

ses bedeutet, daB die Lbsung vieler Probleme in den Philippinen selbst zu suchen 

ist und daB bildungspolitische MaBnahmen nur die eigenen Anstrengungen 

unterstiitzen sollten. Nicht Profittreue ist also angesagt, sondern Lernbereitschaft 

und Flexibilitat.
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Anmerkungen:

1. Unter Beriicksichtigung unterschiedlicher zugrundegelegter Berechnungsmethoden leben laut 

Statistik mehrerer Regierungsbehbrden 65-75% der Bevblkerung unterhalb bzw. an der Schwelle 

des Existenzminimums, was absolut gesehen einer hbheren Armutsfrequenz als zu Marcos’ 

Zeiten entspricht. Der Weltbank zufolge leben etwa 30 der 56 Millionen Philippines in absoluter 

Armut, d.h. ihr Einkommen reicht zur Befriedigung elementarer Grundbedurfnisse nicht aus 

(vgl. Werning 1989:5).

2. Eines der drangendsten Probleme in den Philippinen ist die wachsende Arbeitslosigkeit und 

Unterbeschaftigung. Das Arbeitsministerium (MOLE) bezifferte sie Ende 1987 auf 11,3 bzw. gut 

30% (vgl. Weming 1989:5).

3. Das empirische Material fur diese Arbeit wurde wahrend eines Lehrforschungsaufenthalts auf 

den Philippinen von Juli bis September 1988 erhoben.

4. Das "City Planning and Development Office" ist ein wichtiges Rad im Organisationsgetriebe der 

Stadt Lucena. Es untersteht direkt dem Biirgermeister und dem "Department of Local Govern

ment" und ist zustandig fur die soziobkonomischen Rahmendaten und fur die Durchfiihrung von 

wichtigen Projekten, wie z.B. Stadtplanung und Bildung in der Stadt Lucena und der Provinz 

Quezon.
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5. Diese Angaben warden mir vom {Coordinator des "City Planning and Development Office", Mr. 

Javellana gemacht.

6. Ungefahr 3.5 Mio. Philippinos/as arbeiten in 127 Landem der Erde, davon ca. 2 Mio. in den 

Vereinigten Staaten. Zwischen 1977 und 1983 flossen uber diese Aktivitaten ungefahr 3.5 

Milliarden Dollar zuriick in die Philippinen (vgl. Paganoni 1984:16 f.)

7. Laut Angaben des "City Planning and Development Office" iibten im Jahr 1987 37.265 Einwoh- 

ner einen Beruf aus Oder gingen einer Tatigkeit nach, das sind ca. 55% der Gesamtbevblkerung. 

Die restlichen 45% verteilen sich auf die groBe Gruppe der Kinder, Jugendliche, Schuler, Frauen 

und alteren Leute.

8. Das duale System in Deutschland ist Jahrhunderte alt. Die Lehre im Rahmen der Hierarchic 

Meister-Geselle-Lehrling wurde mit Beginn der Industrialisierung von der Industrie iibemom- 

men und gilt bis heute.

9. Landwirtschaftliche Tatigkeiten dominieren die Nutzung der Gesamtflache der Stadt. Auf den 

5827.40 ha, die landwirtschaftlich genutzt werden, werden unter anderem Kokospalmen, Reis 

und Kartoffeln angebaut; dies entspricht ca. 72% der gesamten Landnutzungsflache der Stadt 

Lucena. Das weitere Bild von Lucena wird bestimmt durch mittlere und kleinere Handwerksbe- 

triebe, durch die Produktion von KokosnuBol und "Lambanog" (hochprozentiger Alkohol, der 

aus der KokosnuB gewonnen wird). Die meisten Handwerks- und Kleinindustriebetriebe befin- 

den sich in Dumacaa, Gulang-Gulang, Cotta, Ilayang lyam und Ibabang Dupay. Dabei handelt es 

sich um Klein- und Kleinstbetriebe, vom Schuhmacher- bis zum KFZ-Kleinbetrieb. Die Zahl 

derjenigen, die in solchen Bctrieben 1987 beschaftigt waren, lag bei 1.802 Personen. Die indu- 

striell genutzte Flache umfaBt ca.99.3 ha, das sind 1,23% der Gesamtflache (Die Angaben 

wurden mir vom Koordinator des "City Planning and Development Office", Mr. Javellana 

gemacht).

10. Nicht selten geraten solche Kleinbetriebe in eine finanzielle Abhangigkeit von den meist kapi- 

talkraftigen Handiem, da die Abnehmer Oder Zwischenhandler lange Zahlungsmodalitaten Oder 

sogar Ratenzahlung fordem, wahrend die legalen Handler normalerweise Zahlung bei Lieferung 

fordem.

11. "Utang na Loob" bezeichnet ein Konzept von Dankesschuld, nach dem fur jede Hilfeleistung eine 

entsprechende Gegenleistung erbracht werden muB.

12. Der Begriff "Ausschopfung von Ressourcen" zielt hier nicht auf die Forderung nach einer 

Durchkapitalisierung, sondem ist eher eine Aufforderung zu einem wirklichen "Dahinterschau- 

en". Wer aber nur noch bkonomisch und an Wachstumsraten denkt, wird den Vorschlag, die 

einheimischen Ressourcen besser auszuschbpfen, immer zu Gunsten einer Kapitalisierung 

miBverstehen.


