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Vorwort 

Theorie und Praxis werden in der Pflegeausbildung häufig als zwei Pole 
betrachtet, die schwer oder fast gar nicht zu verzahnen sind, die gar in 
einem Widerspruch zueinander stünden. Allzu oft höre ich Auszubildende 
klagen »In der Theorie heißt es so …, aber in der Praxis sieht es ganz anders 
aus!« Nun steht eine angehende Pflegekraft vor der Schwierigkeit, mit die-
sem Widerspruch umzugehen. Wie soll sie bloß handeln? 

Die große Verunsicherung und teilweise auch Überforderung seitens der 
Auszubildenden spüren nicht nur die Pflegeschulen und die Praxisanleiter 
vor Ort. Auch Ergebnisse großer bundesweiter Umfragen bestätigen diesen 
(traurigen) Trend. 

So gaben im letzten ver.di-Ausbildungsreport (2015)1 rund 12,2 Prozent 
der Auszubildenden in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege an, 
sich in der Pflegepraxis überfordert zu fühlen. Bei den Auszubildenden in 
der Altenpflege liegt dieser Wert sogar bei 22,2 Prozent  – das ist nahezu 
jeder Vierte! Auszubildende beklagen sich über die fehlende Verknüp-
fung von Theorie und Praxis in ihrer Ausbildung. In den Zahlen des ver.
di-Reports heißt das: 19,5 Prozent der Pflege-Azubis fühlen sich »überwie-
gend nicht gut angeleitet« und sogar 27,4 Prozent klagen darüber, »nicht gut 
angeleitet« worden zu sein. 

Angesichts solcher Zahlen stellen sich mir folgende Fragen: 
•	 Womit beginnt eine »gute Praxisanleitung«? 
•	 Welche Rolle spielt das im Unterricht erworbene theoretische Wissen der 

Auszubildenden in der Praxis? 
•	 Können »Theorie« und »Praxis« überhaupt zueinanderfinden oder sind 

es Gegensätze, die grundsätzlich keine Verzahnung vertragen? 
•	 Würde eine »praxisnahe Vermittlung« des Grundlagenwissens aus dem 

Ausbildungsrahmenplan eine sinnvolle Anwendung in der Praxis finden? 
•	 Oder soll die Praxis den Versuch unternehmen, ein Stück Selbstverant-

wortung und kritische Auseinandersetzung mit eigenem pflegerischem 

1 https://www.verdi.de/++file++56e682de6f68441f5300004c/download/Ausbildungsreport%20
Pflege%202015.pdf, abgerufen am 12.04.2016

https://www.verdi.de/++file++56e682de6f68441f5300004c/download/Ausbildungsreport Pflege 2015.pdf
https://www.verdi.de/++file++56e682de6f68441f5300004c/download/Ausbildungsreport Pflege 2015.pdf
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Handeln einzuführen und zu praktizieren (nach dem Konzept der »kon-
trollierten Praxis«)? 

»Nichts ist praktischer als eine gute Theorie«, sagte bereits der Psychologe 
Kurt Lewin, dem wir die Theorie über die Führungsstile zu verdanken 
haben. Diesen Leitspruch habe ich daher dem vorliegenden Buch vorange-
stellt. 

In meiner Arbeit als Dozentin mit angehenden Fachkräften vertrete ich 
die Position, dass die Verzahnung von Theorie und Praxis nicht an einem 
konkreten »Ort« stattfindet, sondern in den Köpfen der Menschen, die den 
Anspruch haben, ihren Beruf fachlich fundiert auszuführen. 

Eine fachlich fundierte Arbeit beginnt mit der wertneutralen Beob-
achtung der Patienten und Klienten sowie mit der Bewertung dieser Beob-
achtungen. Diese münden im nächsten Schritt in die Zielsetzungen der 
professionellen Handlungen. Die Schwerpunkte für die Beobachtung wie 
auch die Grundlagen für die fachlich richtigen Deutungen stammen nicht 
aus der »Praxis« oder dem »Bauchgefühl« der Pflegekräfte mit viel Berufs-
erfahrung (nach dem Motto »So haben wir das immer gemacht«). Sie sind 
allein aus Theorien abgeleitet. Ich verwende bewusst den Begriff »Theorie« 
in der Mehrzahl, denn es gibt »die eine Theorie« genauso wenig wie »die 
Praxis«. Es existieren etwa vielzählige Theorien aus Pflegewissenschaft, 
Medizin, Psychologie, Sozialwissenschaft, Philosophie und Ethik, die für 
das professionelle Handeln von Pflegekräften in unterschiedlichen Arbeits-
feldern von Bedeutung sind. 

Die Fähigkeit der Fachkräfte (übrigens der Fachkräfte aus allen sozialen 
Berufen), ihre Beobachtungen anhand von theoretischen Grundlagen zu 
bewerten, zu deuten und daraus Ziele für ihre Arbeit mit den Klienten/
Patienten abzuleiten, nennt man Deutungskompetenz. Bei der Deutungs-
kompetenz handelt es sich keinesfalls um eine »Erprobung« theoretischer 
Konzepte in der Praxis – theoretische Konzepte sind nicht dazu da, erprobt 
zu werden. Theorien sind schlicht und einfach Erklärungen unterschied-
licher Phänomene aus unterschiedlichen Perspektiven. 
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Wichtig

 • Die theorie-Praxis-Verknüpfung besteht also in der Deutungskompe-
tenz jeder Fachkraft! 

 • Die schulische Ausbildung dient dazu, die Deutungskompetenz zu 
erwerben. 

Dieses Buch ist aus meinen langjährigen Unterrichtserfahrungen entstan-
den. In meinen Seminaren kamen und kommen bei der Analyse von Pra-
xissituationen häufig Fragen (»Warum macht er das?«) und Zweifel (»Was 
soll ich tun?«) der Auszubildenden zur Sprache. Viele Situationen bringen 
die Lernenden an ihre persönlichen Grenzen, da sie nicht wissen, was sie 
tun können oder sollen. Die gesamte Klasse sucht nach möglichen Erklä-
rungen. Hierfür ist es erforderlich, einen Abstand zur geschilderten Situa-
tion zu gewinnen, um die Perspektiven aller Beteiligten zu rekonstruieren 
und Lösungen zu finden. 

Diese Lösungen in schwierigen pflegepraktischen Situationen durch 
theoretische Überlegungen zu finden, ist die Grundlage des vorliegenden 
Buches. Ich lade Sie ein, mit auf die spannende Entdeckungsreise zu gehen, 
um eine wunderbare Welt des professionellen »Wissens und Könnens« zu 
entdecken. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei der Leitung, den Dozentinnen und 
Dozenten sowie den Schülerinnen und Schülern der Pflegeschule der AWO 
Akademie Potsdam. Sie haben ihre Praxiserfahrungen mit mir geteilt und 
somit zur Auswahl der im Buch analysierten Situationen beigetragen. 

Mein besonderer Dank geht an die Schlütersche Verlagsgesellschaft, ins-
besondere an Frau Petra Heyde, für ihre Unterstützung bei der Konzeptent-
wicklung und Umsetzung des Projekts. 

Berlin, im Juni 2016  Dr. Oksana Baitinger
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Zum KonZept des Buches 

Das Buch ist als eine Reihenfolge von Situationen konzipiert, die die Pflege-
schülerin Anna während ihrer ersten Praxisphasen in einer Pflegeeinrich-
tung erlebt. Anna steht stellvertretend für die Erfahrungen der Auszubil-
denden am Anfang ihrer Pflegeausbildung. Auch die Beobachtungen aus 
der Pflegepraxis (Arens 2005; Knobling 1988; Sachweh 1999; Stöhr 2007) 
finden ihren Platz in den schwierigen Praxissituationen, die Anna nun 
meistern muss. Annas Erlebnisse verwirren und verunsichern sie, teilweise 
ist Anna sogar fassungslos und fühlt sich überfordert. Sie möchte sich aber 
in ihrem Beruf als Pflegerin etablieren und sich darin sicher fühlen. Der 
Situationsbeschreibung folgen vier Lösungsschritte, die Anna jeweils helfen, 
den »Praxisschock« zu verstehen und für sich zu lösen. 

Der jeweilige Lösungsweg von der jeweiligen Situationen zur professi-
onellen Deutung und der nachfolgenden Erarbeitung von Handlungsop-
tionen gibt einen Denkprozess wieder: 

Nach der Beschreibung der Situation (Praxisbeispiel) erfolgen vier 
Schritte:
1. Die analytische Herausarbeitung eines Problems. Damit die Darstellung 

überschaubar bleibt, wird in jeder Praxissituation nur ein Analyseschwer-
punkt behandelt. 

2. Die Darstellung des für die Erklärung notwendigen Fachwissens. 
3. Das Erarbeiten von Deutungen/Erklärungen der beschriebenen Situa-

tion, die mit notwendigen Handlungsmöglichkeiten in Verbindung 
gebracht werden. 

4. Das Erproben und Auswerten dieser Handlungsmöglichkeiten: Welche 
Strategien haben zu einer Verhaltensänderung geführt und welche nicht? 

Die geschilderten Situationen spielen in einer stationären Pflegeeinrich-
tung, sind aber inhaltlich auch auf die stationäre Gesundheits- und Kran-
kenpflege sowie in großen Anteilen auf eine ambulante Pflege übertragbar. 
Die »Schocks« sind – egal in welcher Richtung der Pflegeausbildung Sie sich 
befinden – die gleichen. Inzwischen ist im Übrigen auch in der allgemei-
nen Gesundheits- und Krankenpflege rund ein Viertel der Patienten über 
75 Jahre alt. 
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Alle Situationsanalysen gehen von einer menschenzentrierten Pflege aus, 
die das Wohlbefinden und die gute Lebensqualität aller Beteiligten (Bewoh-
ner, Patienten, aber auch der Pflegekräfte!) zum Ziel hat. 

»Nichts ist praktischer als eine gute Theorie«, sagte bereits Kurt Lewin, 
dem wir die Theorie über die Führungsstile zu verdanken haben. Dieser 
Leitspruch wurde daher auch dem vorliegenden Buch vorangestellt. 

Lernen Sie zusammen mit Anna, keine Angst vor »der Theorie« zu haben 
und entdecken Sie die Welt des lebendigen Fachwissens für sich! So können 
Sie Ihre Arbeit auf der Grundlage dieses »Vermögens« deuten und finden 
Spaß und Zufriedenheit bei Ihrer sinnvollen Tätigkeit. 

Hinweis

Sämtliche namen aus den Praxisbeispielen sind frei erfunden und stehen 
in keinerlei Zusammenhang mit lebenden oder verstorbenen Personen. 
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eIn gelungener start?

Praxisbeispiel: Der erste Tag auf Station

Anna freut sich sehr auf den ersten tag ihrer Praxisphase, obwohl sie 
auch etwas unsicher ist. »wie wird es morgen in der Praxis – wie werde 
ich mich anstellen?« Am Sonntagabend verabschiedet sie sich früher als 
sonst von ihren Facebook-Freunden und geht zeitig ins Bett. »Schließlich 
muss ich morgen früh aufstehen und fit sein.« Das ist allerdings gewöh-
nungsbedürftig und löst auch Bedenken bei ihr aus: »Muss ich nun immer 
so früh zu Bett gehen und verpasse ich dann nicht zu viel?« Doch Aufre-
gung und Freude auf den ersten Praxiseinsatz sind größer und überde-
cken ihre Sorgen.

Montag, 06:15 Uhr 

Am Montag ist Anna pünktlich um 06:15 uhr auf der Station. Die wohn-
bereichsleiterin Monika begrüßt sie, fragt, ob sie Anna duzen darf. Dann 
zeigt sie ihr ihren Schrank, lässt sie schnell umziehen und führt sie auf die 
Station. »Deine Aufgabe!«, sagt sie und deutet auf die weißen türen der 
Etage. »Zuerst Körperpflege und danach Frühstück um acht uhr. Alle 
utensilien findest du auf diesem wagen. wir sind heute unterbesetzt, so 
wie leider fast immer. Du hast ja alles notwendige für den Anfang in der 
Schule gelernt, somit kommst du bestimmt alleine klar. Beeile dich ein 
bisschen!« 

Dann verschwindet Monika schnell. Anna steht da und hat sieben weiße 
türen vor sich. »was kommt auf mich zu? werde ich klarkommen? werde 
ich alles richtig machen?« Fragen über Fragen kreisen durch ihren Kopf. 
Aber sie ist ja nicht zum Denken, sondern zum Arbeiten hier. Anna öffnet 
die erste tür … 

im Einbettzimmer ist es noch dunkel. Anna öffnet vorsichtig die Vor-
hänge, dreht sich um und begrüßt die alte Dame, die sie freundlich aus 
dem Bett heraus anguckt. »Guten Morgen, ich bin Pflegeschülerin Anna! 
Heute ist mein erster tag.« Die Frau nickt, lächelt Anna an und stellt sich 
vor. Frau Müller heißt sie und ist 78 Jahre alt. Anna hilft Frau Müller beim 
Aufstehen, begleitet sie ins Bad. Die Morgenpflege mit der Bewohnerin 
klappt wie im Lehrbuch. Anna wird immer sicherer und fühlt sich wohl.

▶▶
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Am Ende bekommt sie dankbare Blicke und ein Lob von Frau Müller. Stolz 
verlässt Anna das Zimmer und ist mit ihrer ersten »Amtshandlung« 
zufrieden. Die nette Frau Müller hat sie gleich bei ihrer ersten Pflege-
handlung gut kennengelernt. 

07:00 Uhr 

im Flur trifft Monika auf Anna: »wie viele hast du geschafft?« Als Monika 
hört, dass Anna nur bei Frau Müller war, ist ihre Empörung groß. »Eine 
professionelle Pflegekraft muss schnell sein – sonst ist das alles nicht zu 
schaffen!« Jetzt müssen Annas Kollegen wegen ihrer trödelei noch mehr 
schuften. 

1  Analyseschwerpunkt: Selbstverständnis des Pflegeberufs 
Um die Situation professionell zu lösen, muss die Pflegekraft … 
•	 das Problem erkennen, benennen sowie 
•	 Lösungswege entwickeln, die dann 
•	 umgesetzt und erprobt sowie schließlich 
•	 hinsichtlich ihrer Ergebnisse reflektiert und ggf. korrigiert werden. 

Schritt 1 – Das Problem erkennen: 
Was ist Professionali tät in der Pflege?

»Eigentlich habe ich alles richtig gemacht«, denkt Anna. »Ich habe mich 
an die Pflegeabläufe im Lehrbuch gehalten und mir Zeit für Frau Müller 
genommen.« Auf der anderen Seite stehen aber die Anforderungen des Pfle-
gealltags, die Monika unmissverständlich geäußert hat: Eine professionelle 
Pflegekraft muss die Grundpflege bei mehr als einem Patienten in einer 
Stunde »schaffen«. Diese Anforderung steht jedoch im Konflikt zu Annas 
Vorstellungen aus dem Theorieunterricht. Deshalb fragt sich Anna nun: 
»Können gute Pflege und schnelles Arbeiten miteinander vereinbart wer-
den? Ist das dann professionell?« 

Anna vermutet das Problem in einem Widerspruch zwischen »Theorie 
und Praxis«: Quasi dem Gegensatz der professionellen Rolle und der pro-
fessionellen Arbeit (Theorie) wie sie gelehrt und gelernt wird und deren 
Umsetzung unter den realen Bedingungen im Alltag einer Einrichtung 
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(Praxis). Was verbirgt sich unter dem Wort »Professionalität« und wie setzt 
man Professionalität im Alltag um? 

Pflegekräfte erfüllen vielfältige Aufgaben. Anna erinnert sich an eine 
Mind-Map, die sie im Unterricht anhand eines Lehrbuches gemacht hat 
(vgl. Bohnes et al. 2012). 

Gesundheit fördern
Das heißt: 
 • die optimale körperliche, seeli-

sche und soziale Anpassung der 
zu Pflegenden an ihre umwelt 
erreichen;

 • die körperlichen seelischen, 
sozialen und geistigen Fähig-
keiten des zu Pflegenden akti-
vieren und gesund 
erhalten;

 • die kommunikativen 
Bereiche des zu Pfle-
genden stärken.

Gesundheit wiederherstellen
Das heißt: 
 • Maßnahmen der Grund- und 

Behandlungspflege durchführen;
 • zu Pflegende bei der Bewältigung 

ihrer Krankheit unterstützen;
 • Pflegediagnosen regelmäßig 

überprüfen;
 • ärztliche Anweisungen durch-

führen.

Krankheit verhüten
Das heißt: 
 • Maßnahmen zur Prävention, 

Hygiene und Selbstpflege in die 
Pflege integrieren;

 • den zu Pflegenden über krank 
machende und gesund erhal-
tende Faktoren informieren und 
beraten.

Leiden lindern
Das heißt: 

 • geeignete Pflegemaß-
nahmen/Pflegemittel einsetzen;

 • individuelle wünsche des zu 
 Pflegenden berücksichtigen;

 • Sterbende und deren Angehöri-
 gen begleiten.

Aufgaben  
einer  

Pflegekraft

Abb. 1: Aufgaben der Pflegekräfte – eine Übersicht. 

Das besondere Profil des Berufes wird neben den medizinisch-pflegerischen 
Aufgaben auch durch die sozialpflegerischen Aufgaben bestimmt. Der Auf-
bau einer Beziehung zum älteren Menschen bleibt elementarer Bestandteil 
des Berufsbildes. Aus diesem Grund hat sich Anna nichts vorzuwerfen – sie 
nahm sich Zeit für Frau Müller, ging auf die Bedürfnisse der alten Dame ein 
und unterstützte sie bei der Morgenpflege. Dabei gab sie zwar Hilfestellun-
gen, unterstützte aber auch die Selbstständigkeit der alten Dame, indem sich 
diese in ihrem eigenen langsamen Tempo zum Teil selbst waschen konnte. 


