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Eltern-Kind-Beziehung in fraher Kindheit

Die Ausfuhrungen gliedern sich in 7 Abschnitte:

1. Die Bedeutung der Bezugsperson

2. Die Bedeutung von Trennungs- und Verlusterlebnissen

3. Die Vermeidung psychosensorieller Deprivation

4. Die Bedeutung von Sprache und Sozialkontakt

5. Die Erziehungsdimension des Gewahren-lassen bzw.

Begrenzens

6. Verhaltensauffalligkeiten und die Orientierung an Norm-

vorstellungen

7. Sogenannte Risikokinder und behinderte Kinder

Es wird versucht, diese Gegenstande nach den notwendigen

Hintergrundinformationen jeweils unter dem Gesichtspunkt

der Beziehung bzw. Interaktion zwischen Eltern und Kind zu

behandeln. AuBerdem wird bezug auf Argumente genommen, die

ein kindgemaBes padagogisches Handeln haufig behindern; damit

soll die M6glichkeit fur die Entkraftung dieser Argumente auf

einer fur die Adressaten der zu erstellenden Information ver-

standlichen Ebene vorbereitet werden.
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1. Die Bedeutung der Bezugsperson

Padiatrische, psychoanalytische und kinderpsychiatrische

Beobachtungen fuhrten zu dem Schlua der Notwendigkeit

einer Bezugsperson in der ersten Entwicklungszeit eines

Kindes. Die Verhaltensforschung bietet Erklarungen fur

die Grundlagen dieser Notwendigkeit an. Sie spricht von

der Reifung von Verhaltens-Bereitschaften und sieht ent-

scheidende Situationen fur das Sich-Binden an die betreu-

enden Bezugspersonen in der Situation der Nahrungsaufnahme

bzw. Futterung. Dabei wird betont, daB das periodische Auf-

treten des Futterungsbedurfnisses beim Saugling nicht primar

dem jeweils sich verstRrkenden Hungerzustand ·entspreche,

sondern einem Eigenrhythmus, der eine Periodik von etwa

4 Stunden habe und anfangs auch uber die Nachtzeit bestehe.

Von den im Zusammenhang mit der Futterungssituation gemachten

Erfahrungen behielten aufgrund eines reifungsbedingten Ver-

lustprozesses nur diejenigen ihre ursprungliche Bedeutung,

die haufig wahrgenommen wurden. Die durch diesen Lernprozess

erworbene Bindung des Kindes an die wiederholt anwesende

Bezugsperson prage sich so intensiv ein, daB sich auch gegen

satzliche spatere Erfahrungen nicht gegen sie durchsetzen

k6nnten (HASSENSTEIN). Die eingangs erwahnten Beobachtungen

an Kindern finden ihre Parallele in Verhaltensstudien an

Saugetieren, so da8 die Ubertragung des Bindungsprozesses an

eine Bezugsperson aus Ergebnissen der Verhaltensforschung auf

die menschliche Entwicklung gerechtfertigt erscheint,

Da£ die leibliche Mutter in den meisten Fallen, die ideale
'i. 'I:, '2. Ir //

.

Bezugsperson ist, ergibt sich schon aus derenfwahrend der

Schwangerschaft entstandenen Bindung an ihr Kind. Wichtiger

als diese biologische Beziehung erscheint aber das konstante

Vorhandensein einer Bezugsperson, .Elle ihrerseits auch Beziehungen
zum Kind entwickeln kann (soziale Elternschaft), Wesentlich ist
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also bereits in einer Zeit, in der das Kind unterschiedliche

Betreuungspersonen optisch noch nicht voneinander unter-

scheiden kann, daB Wechsel maglichst vermieden werden, da

das Kind das Verhalten der Mutter aus deren Hantierungen,
Tonfall usw. als stets gleichbleibend erleben kann, Es ist

dann in der Lage, sich auch mit anderen Verhaltensqualitaten

dieser konstant erlebten Person zu identifizieren, ihre Zu-

neigung zu erwiddern und sich auf langere Sicht an ihrem Ur=

tell aber die Qualitat seines Verhaltens auszuriehten„ Die

''illiigkeit zu lieben und BinVerstandnis fur Cut una bjse liz,.'.

r :.ehtig und falsch (nicht im kognitiven Sinne) zu entwickeln,

wird dabei grundgelegt.

Aus diesen Oberlegungen la£t sich der Anspruch ableiten,

Mutter sollten wahrend der ersten drei Lebensjahre, aber

wenigstens des ersten Lebensjahres eines Kindes nicht berufs=

tatig sein. In der heutigen Situation ist das nicht grund-

s:itzlich vermeidbar, sollte aber maglichst eingeschrankt

werden.(Es ist namlich nicht klar, ob die fur spatere Lebens-

jahre gultige Regel, da8 die Berufstatigkeit einer Mutter

bei entsprechendem Ersatz die Entwicklung ihrer Kinder um so

weniger beeintrachtigt, je mehr ihre Tatigkeit nicht nur dem

Golderwerb, sondern auch der Selbstverwirklichung dient, sich

auf das Sauglingsalter ubertragen la£t.) Beispiele zeigen, daB

eine konstante Ersatzperson, die diese Aufgabe also m5glichst

langfristig ubernehmen sollte, dafur Voraussetzung ist, daB

das Erziehungsverhalten dieser Ersatzperson aber m6glichst

weitgehend mit denen der Mutter ubereinstimmen sollte.

Der Wechsel auch langerfristig vorhandener Bezugspersonen wird

jenseits des 7./8. Lebensmonats problematischer, da das Kind

dann die Personen auch optisch unterscheiden kann und auf. Fremde

entsprechend angstlich reagiert. Dieses Fremdeln ist ublich und
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braucht die Mutter bzw. Bezugsperson nicht zu erschrecken.

Gegen diese Uberlegungen wird haufig eingewandt, daB der

Saugling Personen seiner Umgebung ohnehin noch nicht un-

terscheiden k5nne und daB die regelmaBige Pflege und k6r-

perliche Versorgung des Kindes am wichtigsten seien. Das

trifft aber nicht zu, weil der Saugling von Anfang an seine

Umgebung wahr-nimmt, und weil das in diesem fruhen Stadium

Wahrgenommene keinesfalls automatisch "vergessen" wird. So

wird auch registriert, wenn die Bezugsperson wahrend der

Pflege mit dem Kind widerwillig, hastig oder gelangweilt um=

geht. In der Pflegezeit, die ohnehin aufgewendet werden mu8,

hat die Bezugsperson aber eine hervorragende Gelegenheit,
ihre emotionale Befindlichkeit auf das Kind zu ubertragen
und die Grundlagen fur dessen spateres Sozialverhalten zu

schaffen. Weiter wird eingewendet, da£ die Bedeutung der

fruhen Mutter-Kind-Beziehungen erst dann anzuerkennen sei,
wenn es um Lernvorgange far den Saugling im engeren Sinne

gehe; diese Ansicht ist aber irrig, weil sich diese Lern-

vorgange zwar auch mechanisieren lassen, die Aufnahme=

bereitschaft des Sauglings aber von der emotionalen Beziehung

zu der vermittelnden Person abhangt.

2. Die Bedeutung von Trennungs- und Verlusterlebnissen

Die Untersuchungen von SPITZ, BOLBY u.a. lehren, daB der totale

Verlust einer Bezugsperson oder die einmalige langfristige
bzw. mehrfache kurzfristige Trennung von ihr zu nachhaltigen

Einwirkungen auf die gesamte Entwicklung des Sauglings fuhren

kann. Derartige Trennungserlebnisse sind selbst dann gravierendp

wenn im Anschlu£ an sie wieder feste Beziehungen hergestellt
werden. Folge von Krankenhausaufenthalten, bei denen die Mutter

ihre sehr jungen Kinder nicht begleiten k8nnen, aber die Pflege

anschlieBend selbst wieder ubernehmen, belegen das nachdrucklich.



Je nach Auspragung der Trennungsreaktion entstehen Zustands-

bilder, die in ihrem Endzustand den bei v6lligem Fehlen von

hinreichenden Beziehungen entstehenden Zustanden ahneln, wie

sie ursprunglich an Heimkindern unter dem Begriff des Hospi-
talismus beschrieben worden sind. Die betroffenen Kinder

reagieren auf solche Trennungen erst hochgradig angstlich
und agitiert, spater zuruckgezogen und depressiv bis apathischi
sie verweigern u.U. die Nahrungsaufnahme und jeglichen Kon-

takt. Nach Beendigung der Trennung lehnen sie haufig die

Wiederaufnahme des Kontakts zu der vertrauten Bezugsperson ab;
dieses Ablehnungsverhalten kann sich uber lange Zeit erstrecken

und bei drohenden neuen Trennungserlebnissen im Sinne massiver

Angstreaktionen aktiviert werden; (dabei ist es unwichtig, daB

es m6glicherweise eine Disposition zu solchen Reaktionen gibt).

Die Bedeutung dieser Trennungserlebnisse hangt mit dem Fehlen

einer Zeitperspektive zusammen. Sie wird wirksam, sobald Pflege-

personen optisch unterschieden werden (also nicht durch andere

gleich liebevolle Bezugspersonen ersetzt) werden kannen, also

im 7./8. Lebensmonat. Die Gefahr solcher Reaktionen besteht

bis ins 4, Lebensjahr. Erst dann beginnt das Kind eine Zeit-

perspektive zu entwickeln, die auch kunftige Zeitraume in ihrer

Dauer abschatzen kann. Langere Abwesenheit der Bezugsperson

wird dann nicht mehr mit deren drohenden Verlust gleichgesetzt,

Sind etwa Krankenhausaufenthalte in dieser Zeit unvermeidbar,

dann sollte enger Kontakt zwischen Mutter und Kind gehalten

werden. Bei dem totalen Verlust einer Bezugsperson z.B. durch

Tod oder Weggang der Mutter sollte eine mdglichst konstante

und stabile Ersatzlosung aufgebaut werden, da FolgeschRden so

am besten vorgebeugt werden kann.

Diesen Oberlegungen wird oft entgegengehalten, Kinder k6nnten

solche Trennungen nicht hinreichend registrieren, vor allem
Ail

da sie die Dauer der Abwesenheit eben nichtllang empfinden

wurden. Weiter wird die Resignation, also die zweite Phase der

Trennungsreaktion,gegenuber der ersten agitierten Phase von
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mit dem Kind befaBten Erwachsenen als Beruhigung und An-

passung erlebt und nicht als Ausdruck der Verzweiflung.
Auch gegen die Forderung, Kinder im Krankenhaus m8glichst

,haufig zu besuchen, wird eingewendet, daa sie sich dann

jedesmal erneut aufregten und beim Weggehen schrien. Zwar

ist auch das Ausdruck der Trennungsreaktion, jedoch einer

weniger tiefgreifenderen als sie das depressiv-apathische

Verhalten darstellt. Parallel dazu ist es unsinnig, den

Protest von Kindern bei notwendigen Trennungen als unge-

zogenes oder aggressives Verhalten auszulegen. Auch scllten

solche Protestreaktionen nicht·mit dem im 2./3, Letenijahr

auftretenden Trotz verwechselt werden, mit dem das Kind

eigene Willensentscheidungen durchzusetzen versucht.

3. Die Vermeidung psychosensorieller Deprivation

Die Notwendigkeit konstanter Bezugspersonen im fruhesten

Kindesalter wurde an in Sauglings- und Kinderheimen ent-

standenen Problemen erkannt; von daher wurden die Folge-

erscheinungen auch als Hospitalismus bezeichnet. Spater

wurde klar, daB die Entstehung solcher Schaden nicht an Heim=

situationen gebunden ist, sondern auch bei entsprechenden

Verhalten von Muttern entstehen k6nnen. Es ist belegt, daB

dies bei Kindern von Muttern, in deren Vorgeschichte sich

Deprivations- oder Trennungserlebnisse finden, gehauft der

Fall ist. Die Folgeerscheinungen sind bei Familien bzw. von

Muttern erzogenen Kindern weniger gravierend als bei Kindern,

die bereits im Sauglingsalter in Heimpflege waI'en. Nur bei

sehr frahen deprivierenden Einflussen treten die Mon SPITZ

beschriebenen Verz gerungen der statomotorischen Entwicklung

auf. Im fruhesten Kindesalter ist die Mutter-Kind-Beziehung

aber haufig weniger belastet und die emotionalen Bedurfnisse

des Sauglings sind leichter zu befriedigen (u.U. spricht er

auch die Mutter aufgrund der geringeren Belastung starker an)

als im weitaren Verlauf der ersten drei Lebensjahre.
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Die bei spater einsetzenden Deprivationseinflussen ent-

stehenden Folgeschaden beziehen sich zunachst auf die

kognitive Entwicklung, in zweiter Linie auf die sprach-

liche und schlie£lich auf das Sozialverhalten. Diese

Folgesymptome werden auch erst in der genannten Reihen-

folge erkennbar, also um so spater, je folgenschwerer sie

fur die Pers6nlichkeitsentwicklung des Kindes sind. Diese

Iiierarchie der Symptome hangt mit der Entwicklungsfolge

zusammen. Die sensomotorische Entwicklung ist Voraussetzung

far den Aufbau kognitiver Funktionen, erst auf deren Basis

bzw. parallel zu diesen kann sich Sprache entwickeln  die

ihrerseits die Voraussetzung fur ein altersentsprechendes

Kontakt- und Sozialverhalten wird.

Die genannten Funktionen sind in der gleichen Hierarchie an

die Intaktheit des Zentralnervensystems gebunden. Die Ent-

wicklung des menschlichen Gehirns vollzieht sich in den

Anfangen autonom d.h. durch erbliche Einflusse determiniert,

ist aber zunehmend auf Stimulation durch adaquate AuBenreize

angewiesen. In der Feinstruktur des Gehirns 148t sich das an

der Ansbildung von Verbindungen zwischen Nervenzellen sicht-
cile

bar machen,/die Verknupfung von im Zentralnervensystem auf-

genommenen bzw. gespeicherten Informationen erlauben. Bei

Versuchstieren, die im Dunkeln aufgezogen werden, ist die Zahl

derartiger Verknupfungsmaglichkeiten mit den Hirnrindenab-

schnitten, in denen Aufnahme und Weiterverar6eitung optischer

Eindrucke vorzugsweise geschieht, nachweislich geringer. Die

Beobachtung der Entwicklung der Hirntatigkeit bei in Heimen

aufwachsenden Sauglingen im Vergleich zu in Familien auf-

wachsenden 18Bt gleiche Einwirkungen am Menschen erkennen

(PECHSTEIN), auch wenn wir uber detaillierte Auswirkungen

solcher mangelnder Stimulation, also Deprivation, auf die

Feinstruktur des menschlichen Gehirns nur unzureichend infor-

miert sind. Die fur diese Entwicklung notwendigen AuBenreize

bestehen zunachst in ausreichenden k5rperlichen Erfahrungen

z.B. in der M8glichkeit gesehene Gegenstande zu betasten, damit

optische und sensible Eindrucke miteinander verbunden werden
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kannen, den Nahraum der eigenen Umgebung selbsttatig er-

obern zu k5nnen, damit sich ein Gefuhl fur die Gr82e und

Entfernung von Dingen bilden kann, dem sich viederholenden

Umgang mit verschiedenen Objekten, damit diese in ihrer
.

Konstanz erlebt und miteinander verglichen werden kannen,

Ver nderungen in der naheren Umgebung, damit die sich ver-

andernden Umstande als austauschbare Teile der Umwelt em-

pfunden werden k8nnen, was die Beobachtungsfahigkeit anregt

usw. Fur die kognitive Entwicklung ist daraber hinaus sinn-

volles Spielzeug wesentlich, das in den Mui·id gesteckt bzw.

mit dem Mund betastet werden kann, da in der ersten Entwick-

lungsphase viele Erfahrungen mit im Mundraum ge..iacht werden,

mit dem man Gerausche erzeugen kann, weil das Kind so den

Zusammenhang zwischen eigenen Handlungen und deren Folgen

lernt, Spielzeug, das auch das aus dem Bett oder Stallchen

Geworfen-werden vertragt, daB man bewegen kann und in das

man andere Dinge hinein tun und dort wieder finden kann. Es

handelt sich .bei diesen Spielsachen also um sehr einfache

Gegenstande, die oft nicht als Spielzeug im'eigentlichen Sinne

erkennbar sind, dem Kind aber belassen werden sollten, wahrend

kompliziertes Spielzeug entweder nicht interessiert oder leicht

defekt wird. Das Gerausche-erzeugen mit Gegenstanden oder das

Herauswerfen aus Bett oder Stallchen sollte nicht zum Wegnehmen

der Gegenstande fuhren, da mit diesen Aktionen wichtige Er-

fahrungen (Folge eigener Handlungen, Einsicht in die Konstanz

von Dingen und Vorbereitung des Mengenbegriffes) erworben werden.

Um die Mitte des ersten Lebenshalbjahres beginnen Kinder auch

haufig an einem oft auBerlich wenig ansprechenden oder verschmutz-

ten weichen Spielzeug oder Gegenstand (Tuch, Teddybar, Schlaftier)

zu hangen, von dem sie sich nicht trennen machten. Ihnen solche

Objekte wegzunehmen ist falsch, da sie mit Erinnerungen an die

gewohnte Situation verbunden und insbesondere in Trennungs-

situationen stellvertretend fur das Zuhause Trost geben k5nnen,

-7-
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Auf die besonderen Notwendigkeiten der sprachlichen und

sozialen Zuwendung wird unten (4.) eingegangen. Wesent-

lich ist, daB die gewahrten Lernanreize stets mit Zuwen-

dung verbunden sind, da das Lernen in einer positiven
affektiven Beziehung leichter gelingt. Die genannten Mag-
lichkeiten fur eine der Entwicklung des Kindes angemessene

Umgebung lassen sich auch in begrenzten raumlichen und

6konomischen Verhaltnissen realisieren; solche Verhaltnisse

sollten nicht dazu fuhren, daB der Bewegungsraum eines

Kindes auf den Laufstall beschrankt bleibt.

Der Einwand, Kinder k6nnten sich auch unter bescheidenen

Verhaltnissen und ohne besonderen Aufwand positiv entwickeln,
ist nicht stichhaltig. Entscheidend sind Erfahrungsraum und

Anregung eines Kindes, die wie gesagt von den 8konomischen

Bedingungen nur wenig abhangen. Wichtig ist daher die Ausein-

andersetzung mit den Argumenten, das Kind zerstare nur,

richte unertragliche Unordnung an und bringe sich in gefahr-

liche Situationen. Solche Schwierigkeiten lassen sich auch

in einer reich ausgestatteten Wohnung mit einem Kinderzimmer

nicht vermeiden, schon weil man ein Kind in den beiden ersten

Lebensjahren nicht in seinem Kinderzimmer zum Spielen belassen

kann, sondern in der Nahe haben mu8; auch die M6glichkeit, sich

mit einem Kind ganztags in seinem Zimmer zu beschaftigen,wurde
eine Einschrankung des Erfahrungsraumes bedeuten. Wichtig ist

die Vermittlung der Erkenntnis, daB das Kind ganz andere Ma8-

stabe und Sinnbedeutungen fur die dingliche Umwelt hat und daB

die aktive Auseinandersetzung mit der subjektiv empfundenen Um-

welt bedeutsam ist.
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4, Bedeutung von Sprache und Sczialkontakt

Die Sprachentwicklung bietet ein geeignetes Beispiel zur

Darstellung der anfanglich autonomen und spater stimula-

tionsabhangigen Entwicklung einer Funktion. Es ist bekannt,
daB auch taube Kinder zwischen dem 4. und 7. Lebensmonat

lallen, d.h. erste Silbenau8erungen, die meistens in Wieder-

holungen bestehen, hervorbringen. Dies geschieh: autonom,
ist also Teil des erblich gesteuerten Entwicklungsganges.

Taube Kinder stellan ihre sprachlichen Au8erungen nach dieser

Lallphase jedoch ein, da das Nicht-HOren der eigenen Laut-

auBerungen und der dadurch hervorgerufenen sprachlichen Auee-

rungen der Umgebung nicht wahrgenommen werden. Folge davon

ist die sogenannte Taubstummheit, wenn namlich die LallauBe-

rungen des Kindes nicht auf andere Weise aufgegriffenv ver-

st rkt und damit Sprechverhalten und Sprachverstandnis angebahnt
werden. Auf die Abh8ngigkeit der Sprachentwicklung von der kog-

nitiven Entwicklung, also der Entwicklung von Denken bzw. seiner

Vorstufen wurde bereits hingewiesen. erslg bie notwendige sprach-

liche Stimulation erfolgt in der Regel in mehr oder weniger

groBem MaBe automatisch, so da£ die Folgen ihres Ausbleibens

nur in extremen Fallen sichtbar werden. Neben mangelnder

sprachlicher Kompetenz mit all ihren Folgen fur die schulische

Bildung bestehen sie vor allem in einer heschaftigung des

Kindes mit sich selbst im Sinne einer Uligstlich und passiv

resignierenden Grundhaltung oder auf eine Beschrankung der

Sozialkontakte auf sehr wechselnde und oberflachliche Beziehungen.

Die adaquateste sprachliche Stimulation ist der Gesprachskontakt

wahrend der Pflege des Kindes, dergestalt, da  die Pflege-

person all ihre Handlungen beschreibt bzw. mit Worten begleiteti

das Gesagte kann dann vom Kind mit Gestik und Zimik des Gegen-

uber und mit bestimmten Situationen in Zusammenhang gebracht

werden, Sobald das Kind selbst zu sprechen beginnt sollte man

sich mit ihm nicht in der sogenannien Babysprache unterhalten,

da die Eindeutigkeit der Begriffe wichtig ist, das Kind aber

sonst lernen mu8/Dinge mit zwei Begriffen zu belegen, was die

ohnehin komplizierte Begriffsbildung noch erschwert. Auch daruber

hinaus ist das Sprachvorbild,was Artikulation, Satzbau und
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Dialekt angeht,wesentlich; durch ein gutes Sprachvorbild
k6nnen teilweise Stammelfehler vermieden, eine richtige
Sprachstruktur erzeugt und die spatere·· Entwicklung hin-

dernde dialektische Eigenheiten (das sind bei weitem nicht

alle) vermieden werden.

Der Einwand, das Kind verstehe im fruhen Alter das Gesagte

ohnehin noch nicht, wird haufig gemacht i er ubersieht, daB

fur den Saugling die mit der sprachlichen AuBerung verbun-

dene Zuwendung das wesentliche Element ist, das Sprache als

ein Kommunikationsmittel verdeutlicht. Auch die scheinbar

sinnfreien sprachlichen Au£erungen des Kindes bedurfen der

Verstarkung, ebenso wenig wie man sein spater einsetzendes

offensichtlich sinnloses Fragen nicht abschneiden darf,

Korrekturen an der Sprache des Kindes sollten behutsam ange-

bracht werden und nicht in Gestalt des Wiederholenlassens,

sondern in Gestalt des Wiederholens des Gesagten in der

richtigen Form. Gerade Kinder, die aus anderen als emotionalen

Grunden eine verzagerte Sprachentwicklung durchlaufen,bedurfen
dieser standigen Ermunterung und Anregung. Gleiches gilt fur

das im 3. Lebensjahr haufig auftretende Stottern. Es ist durch

Wiederholenlassen des Gesagten nicht zu beheben, wohl aber

durch ruhiges Zuh6ren in vielen Fallen gunstig zu beeinflussen,
da es dem Kind als Fehlrer dann gar nicht bewuBt und

damit auch nicht verstarkt wird.

Was fur die Sprache als Medium spateren Sozialkontakts gilt,

gilt auch fur diesen Kontakt selbst. Er muB nicht nur mit

Mutter und Bezugsperson der engeren Umgebung, sondern auch mit

anderen, insbesondere mit Kindern geubt werden. Diese mussen

nicht gleichaltrig sein, sollten aber der Entwicklungsstufe

des Kindes nahe stehen. Den auBerfamiliaren Kontakt bis zur

Zeit des Kindergartenbesuches aufschieben zu wollen, heiBt Cla,

Kleinkind um fruhe Erfahrungsm6glichkeiten zu bringen. Dabei

ist es wichtig, darauf hinzuweisen, da8 Kinder auch dann, wenn

sie sich noch nicht sprachlich verstandigen kanneno uber nicht-

1
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sprachliche Konenunikationst. 3glichkeiten verfagen„ Auch

diese Kommunikationsmaglichkuiten auBerhalb der Primar-

gruppe der Familie zu nutzen und zu ubenlist fur spatere

Kontakte wichtig, etwa unter dem Gesichtspunkt, daB die

Maglichkeit karperliche Erfalrungen auszutauschen ja integrierte

Vorstufe einer sinnvollen Geschlechtserziehung sein muB,

5. Die Erziehungsdimension des Gewahren-lassens bzw, Begrenzcns

Affektive Zuwendung und Annahme des Kindes sind die Basis

einer sinnvollen Erziehung in der fruhen Kindheit. Mit zu-

nehmendem Alter - deutlich schon vom Vorschulalter ab = tritt

gleichgewichtig neben die Zuwendung die Dimension des Gewahren=

lassens bzw. der Kontrolle oder Begrenzung. Im weiteren Schul-

alter wird diese Erziehungsdimension sogar wichtiger als das

Akzeptieren, da uneingeschranktes Annehmen des Kindes dann

padagogisch unwirksam wurde, veil es eine Korrektur des Ver-

haltnisses zur Realitat unm8glich macht. Gewahren-lassen und

Begrenzen sind aber in beschranktem Umfange schon in den

ersten drei Lebensjahren notwendigo Einstellungen. Auf die

Roll.e des Gewahren-lassens fur die Erweiterung .ies Erfahrungs-

bereiches und damit fur die kognitive Entwicklung wurde bereits

hingewiesen . Die damit angesprochene Verselbstandigung des

Kindes darf nicht dahingehend mi8verstanden werden, da8 es

sich selbst uberlassen bleibt, wohl aber, daa es in dem seinem

Alter und Entwicklungsstand jeweils angemessenen .Ma6 die Aus-

einandersetzung mit der Wnwelt solbstRndig fuhren kann. Ent-

wicklungspsychologische Forschungsergehnisse zeigen, daB die

Entwicklung einer stabilen Leistungsmotivation, die nicht auf

unmittelbare au2ere Belohnung angewiesen ist, von der a: sersent-

sprechenden Verselbstdndigung wesentlich abhlingt.
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Im Freilassen des Kindes auBert sich auch die Achtung vor

seiner Rich entwickelnden Pers8nlichkeit. ObermEBige Be-

hutung besagt eigentlich nur, daB man dem Kind die Bewaltigung
bestimmter Aufgaben nicht zutraut bzw. daB der Erziehende

sich seiner selbst so unsicher ist, da8 er glaubt, er habe

dem Kind die natige Selbstandigkeit nicht oder noch nicht ver-

mitteln k6nnen. Uberbehutung kann aber auch bedeuten, daB

der Erziehende das Kind als Beziehungsobjekt braucht und ihm

deswegen selbstandige Handlungen oder Kontakte mit anderen

nicht gestatten kann; Fehlhaltungen, die sich hier verbergen

1<8nneno sind vielgestaltig C vy/. r -4 7.) . Noch gefahrlicher

erscheint eine all zu freilassende und gewahrende Erziehung.
Sie besagt letztlich, da£ das Kind den Bezugspersonen so gleich-

gultig ist, daB sie sich der
.- Muhe,es zu begrenzen, uberhaupt

nicht unterziehen wollen, oder, da£ sie uberhaupt nicht

registrieren, was es machte bzw. tut und ob das fur seine Ent-

wicklung gunstig ist oder nicht. Ein solches Erziehungsverhalten

signalisiert Ablehnung. Ablehnung verbunden mit Desinteresse (*4

freilassender Erziehungshaltung fuhrt zu groben emotionalen

Fehlpragungen in dem Sinne, da8 das Kind nicht nur kein Gefuhl

fur Recht und Unrecht aufbauen und nicht erleben kann, .wann es

einen anderen verletzt, sondern auch dergestalt, daB es grenzen-

lose Anforderungen ohne Rucksicht auf andere stellt. Es ist

wesentlich, zu betonen, daB auch diese Fehlhaltungen in den

meisten Fallen in fruhester Kindheit vorgepragt werden.

Trotz einer akzeptierenden und freilassenden Erziehung bedarf

das Kind bestimmter Begrenzungen. Ohne da8 solche Begrenzungen

erlebt werden, mu£ sich in ihm das Gefuhl entwickeln, daB alle

Wansche durchsetzbar seien. Ein so erzogenes Kind ist keinerlei

Versagungen gewachsen und zum Scheitern verurteilt. Sinnvolle

Begrenzungen kindlicher Wunsche und Anspruche bereits in fruher

Kindheit befahigen das Kind hingegen zur spateren Selbstbegrenzung„

Werden die notwendigen Beschrankungen namlich von einer geliebten

Person ausgesprochen, kann das Kind sie leichter annehmen. Es

ertragt den Verzicht dann, weil es der Bezugsperson gegenuber

freundlich bleiben und sie nicht enttauschen m6chte oder - in

L



spateren Jahren - veil es so sein m8chte wie die Bezugspersone
mit der es sich identifiziert. Voraussetzung fur diese

Leistung ist, daB Begrenzungen nach Maglichkeit stets auf einem

.dem Kind angemessenen Niveau begrundet werden. Dabei Sina

affektive Begrundungen mindestens ebenso wichtig wie rationale.

Intellektuelles Verstandnis dafu  warum in einer bestimmten

Situation ein Verbot erfolgt, kahn das Kind ncr begrenzt auf-

bringen. hingegen ist es ihm leicht m5glich zu verstehen, daa

der Verbietende ihm wohlgesonnen ist und sich freut, wenn das

Verbot akzeptiert werden kann, ohne daB die gute Beziehung

dadurch belastet wird. Die Untermauerung geforderter Verzicht-

leistungen mit dem Hinweis darauf, daB Eltern traurig sind,

wenn das Kind bestimmte Regeln uberschreitets ist zwar ver-

schiedentlich als reprersiv im Sinne einer 'moralischen Erpressung'

aufgefa£t worden; diese Argumentation ist aber abzulehnen, wenn

die affektive Begrundung der Wahrheit entspricht und nicht zur

Manipulation des Kindes benutzt wird; im ersteren Falle zielt

sie ja darauf, bei dem Kind Verstandnis fur die Situation des

anderen zu er'wecken.

Begrenzungen wai-eit, selbst dann sinnvoll, wenn sie sich nicht

aus der unmittelbaren Situation erg ben, d.h., wenn die Lebens-

umstande des Kindes keinerlei Begrenzungen notwendig machbn;

Versagungen muBten dann unter padagogischem Aspekt kiinstlich

in die Erziehungssituation eingefuhrt werden. Es ist also nicht

sinnvoll, der Notwendigkeit von Begrenzungen dadurch auszuweichene

daB man eine scheinbar ganz besonders auf das Kind zugeschnittene

Umwelt schafft. Der Notwendigkeit Versagungen kann auch nicht

dadurch ausgewichen werden, daB man das Kind in allen Dingen

selbst entscheiden laBt. Derartige Entscheidungen sind nur sinn-

voll, soweit das Kind wirklich zu entscheiden vermag. f:an kann

ihm z.B. nicht (iberlassen, ob es zu Bett gahen rl:Jchte oder nicht,

wohl aber, ob es statt einer Banane dinen Apfel essen muchte.

Grundsatzliche Entscheidungsfreiheit wurde nimlich einschlieBens

daa das Kind sich auch entscheiden kann, Unsinniges zu tun.

=13-



Soweit das Kind Einsicht in die Unsinnigkeit eines Vorgangs

hat, darf er ihm unter padagogischen Gesichtpunkten nie er-

laubt werden. So z.B. nicht die willkarliche Zerst5rung
eines als wertvoll erkannten Gegenstandes; (davon zu unter-

scheiden ist, ob ein Kind seinen Wissensdrang durch Zer-

legen eines Spielzeugs befriedigt). Auch wenn die Einsicht

in Sinn oder Unsinn eines Vorgehens gema  dem Entwicklungs-

stand des Kindes bald erwartet werden darf, verbietet sich

eine gewahrende Haltung; wenig spater mu te das Kind namlich
en,-U,1 64

erleben, daB auf den gleichen Sachverhaltvunterschiedlich

reagiert werden kann.

Besondere Anforderungen an die padagogische Fahigkeit des

Gewahren-lassens und Begrenzens bildet das sogenannte Trotz-

alter. Bereits am Ende des ersten Lebensjahres vermag das

Kind seinen Unwillen im Sinne eines"nein" auszudrucken. Im

zweiten und dritten Lebensjahr kommt es dann gehauft zu

Situationen, bei denen versucht wird, den eigenen Willen

gegenuber dem der Umwelt durchzusetzen. Entwicklungspsycho-
c.*ls

logisch wird dieses PhanomeneAusdruck verstarkten Ubens der

gerade entdeckten Selbststandigkeit und des Durchsetzens als

maglich erlebter eigener Wunsche interpretiert; Ces scheint

aber so, als sei das sogenannte Trotzalter auch vom kulturellen

Hintergrund abhangig). Dieser Ubungsfunktion des kindlichen

Trotzes muB Rechnung getragen werden. Trotz ist nicht etwas was

man in der Intentions dem Kind eine Unart rechtzeitig abge-

w8hnen zu wollen, brechen darf. Wo den Durchsetzungswunschen
eines trotzenden Kindes sinnvoller Weise nachgegeben werden

kann, sollte das geschehen, auch wenn das Kind gelegentlich

(zumutbare) unangenehme Konsequenzen IducHandelns herbeifilhrt.

Situationen, in denen ein solches Nachgeben nicht m6glich ist,
sollte man maglichst entscharfen. Trotzende Kinder lassen sich

manchmal auf ein anderes Wunschobjekt ablehnen, an dem sie

ihren eigenen Willen ebenso demonstrieren k6nnen. Das besagt,

da£ in solchen Fallen Alternativangebote gemacht werden mussen,

die das junge Kind ebenfalls als mit Eigenentscheidungen

.-14-
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verbunden betrachten kann. Ist auch das unmdglichp dann

sollten derartige Spannungssituationen durch das Handeln

des Erwachsenen beendet werden, jedoch ohne da8 das Kind

einen negativen Affekt verspurt; schlieBlich darf man es

nicht dafur verantwortlich machen, daB sein Trotz gerade

in einer anders nicht aufl6sbaren Situation in Erscheinung

tritt.

Unter dem Aspekt des Gewahren-lassens und Begrenzens sind

auch materielle Wunsche und Anspruche des Kindes zu betrachten.

Es ist verfehlt, anzunehmen einem Kind durfe man uberhaupt

nichts abschlagen und dieses Bewu8tsein, alles erreichen zu

k6nnen, werde seiner Entwicklung hilfreich sein. Wesentlich

erscheint, das die kindlichen Wunsche richtig gedeutet werden.

Junge Kinder auBern ernst_ zu..nehmende Wansche meist nur auf

eine aktuelle Situation bezogen. An ihr und nicht an Prinzipien

ist die Beurteilung der Wunsche auch auszurichten. Perlangt
ein Kind unmittelbar vor einer vorgesehenen Mahlzeit nacli

SuBigkeiten, ist es sinnvoll,dies abzuschlagen; SuhigkeiLen

aber unter dem Aspekt, die Zahne gesund erhalten zu wollen,

grundsatzlich zu verbieten, erscheint nur an eincm Prinzip

orientiert, Und die Durchsetzung dieser Haltung besagt letzt-

lith, daB dieses Prinzip ernster genommen wird als der Wunsch

des Kindes. Aber selbst beschrankte materielle Verhaltnisse

und daraus resultierend nicht-erfullbare Wunsche mussen die

Beziehung zwischen Eltern und Kind nicht beeintrachtigens
wenn die Wunsche als solche akzeptiert werden, d.h. wenn die

Eltern innerlich bereit sind, dem Kind das ihnen m8gliche zu

geben. Die bekannte Tatsache, da8 in Not- und Krisenzeiten

die Zahl der Unangepa8ten und mit der Umwelt in Konflikten

Lebenden in der Regel abnimmt, bestatigt diesen Sachverhalt.

I
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6. Verhaltensauffalligkeiten und die Orientierung an Norm-

vorstellungen

In der Regel messen Eltern und Umwelt den Entwicklungsstand
eines Kindes an dem vergleichbarer Kinder, in dem sie diese

zum MaBstab dafur nehmens was normal, also zu erwarten sei.

Wegen der mit der Normvorstellung verbundenen Erwartungs-

haltung fuhlen sich Eltern haufig verpflichtet, mit ihrem

Kind diese Norm zu erreichen, d.h. sie betrachten sie als

ein durch ihr Erziehungsverhalten zu erreichendes Ziel.

Dabei wird nicht nur oft ubersehen, daB keineawegs alle Kinder

die zur Erreichung solcher Ziele notwendige Basisausstattung

besitzen, d.h. daB es auch Anlagenunterschiede gibt, sondern

noch haufiger auBer acht gelassen, daB derartige Normen nur

einen am Ende einer Entwicklung zu erreichenden Soll-Wert

als einheitlich beschreiben, nicht aber den Weg dahin, da£

der Entwicklungsverlauf also individuelle Varianten aufweisen

kann. Je erziehungsunsicherer Eltern sind, desto starker

orientieren sie sich an solchen Normen und vergleichen ihr Kind

mit dem von Nachbarn und Verwandten. Solche Vergleiche sind

aber nur dann sinnvoll, wenn sie nicht der Befriedigung elter-

licher Leistungsanspruche, sondern der Sorge um das Kind dienen.

Diesbezuglich sollten Eltern ihre eigenen Vergleichsbeobachtungen

uberprufen. Sind sie von solchem Ehrgeiz frei, dann kannen

Vergleiche ein sinnvolles MaS sein, wenn sie grabere Abweichungen

von Entwicklung Altersgleicher aufdecken. Solche gr6beren Ab-

weichungen sollten nicht mit dem Argument kaschiert werden, es

gebe auch noch schlechter entwickelte Kinder oder irgend jemand

aus der Familie habe sich ahnlich spat entwickelt. Geringere

Abweichungen von dem Entwicklungsstand der Altersgenossen und

meistens werden nur solche festgestellt - hingegen sind kein

AnlaB zur Besorgnis, Sie zum MaBstab erzieherischen Handelns zu

machen hei8t nur, ein Kind unnBtig unter Druck zu setzen. Dazu

muB man wissen, da£ Vorsprunge in einer bestimmten Entwicklungs-
dimension haufig mit Verz6gerungen einer anderen einhergehen,
weil das Kind neu erlernte Funktionen immer sehr intensiv ubt und

wahrend dieser Zeit wenig Energie fur andere Aufgaben zur Verfugung

hat.

1
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Bei der Berucksichtigung von ErwartungsmaBst8ben mua man

sich auch vergegenwRrtigeng das bestimmte Verhaltensweisen

bei einem Kind erst dann erreicht werden k5nnen, wenn die

anatomischen und physiologischen Voraussetzungen dafur ent-

wickelt sind. Fur die frahen Lebensjahre laBt sich nur dies

am Beispiel der Sauberkeitserziehung gut verdeutlichen,

Die Entleerung von Darm und Blase kann erst willer.tlich

kontrolliert werden, wenn die nervase Versorgung der Schlie8=
die

muskeln/aazu notwendige Reife erreicht hat. Aus anatomischen

Grunden ist dies erst dann der Fall, wenn das Kind bereits

frei Gehen kann. Alle vorher angesetzten Versuche einer

Sauberkeitserziehung k6nnen nur zu einer reflektorischen

Beherrschung der Ausscheidungsvorgange fuhren, die mehr oder

gut gelingen, vom Kind.jedoch zunachst kaum beeinfluBt

werden kann. Um die Mitte des zweiten Lebensjahres hingegen
ist ein Reifungszustand erreicht, der bei einem intellektuelle

durchschnittlich begabten Kind eine gute Ausgangsposition fur

das Erlernen der Blasen- und Darmkontrolle darstellt.

Nicht bei allen Kindern gelingt es jedoch Sauberkeit dann

rasch herbeizufuhren. Das kann vom individuellen Lerntempo

abhangen. Das Persistieren des Einkotens und Einnassens kann

aber auch Ausdruck einer besonderen Situation des Kindes sein

und Signalcharakter haben. Da sich die m6glichen Ursachen oft

schwer gegeneinander abgrenzen lassen, wird vom Einnassen bzw.

Einkoten erst nach Vollendung des 4. Lebensjahres gesprochen.

St8rungen der Ausscheidungsfunktionen sind aber exemplarisch

dafurJ daB das Kind St8rungen in seinem Befinden im Kleinstkindes-

alter praktisch nur durch karperliche Symptome Uuhern kann,

Diese Funktionen befinden sich beim Kleinstkind in rascher

Weiterentwicklung und sind von daher besonders st6rbar. Neten dem

hohen Entwicklungstempo zeigen sie in der Regel auch eine breite

Variation. Interindividuelle Unterschiede sind z.T, Folge von

Erziehungsbemuhungen, z.T. fordern sie solche aber heraus, denn
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das Beherrschen von Motorik, Sprache und Ausscheid.ungs-
funktionen ist in den Augen der Umwelt Indikator fur den

Erziehungserfolg. Entsprechende Auffalligkeiten sind, da

das MaB der Zuwendung im frahen Kindesalter padagogisch
wesentlicher ist als der gegebene Freiheitsraum, auch oft

Protest gegen mangelndes Verstandnis oder mangelnde Zu-

wendung.

Im Bereich des Verhaltens k8nnen Kinder sich durch Futterungs-

schwierigkeiten artikulieren,.die sie bis zum Erbrechen

steigern und aus denen sich regelrechte Machtkampfe zwischen

Mutter und Kind entwickeln k8nnen. Ahnliches ereignet sich

haufig bei kindlicher Inappetenz. Weniger dramatisch verlauft

die beginnende kindliche Fettsucht, da die haufige Nahrungs-

zufuhr hierbei mit Erfolg zur Befriedigung kindlicher An-

sprache eingesetzt wird. Anla8 zum Eingreifen ist stets die

Rumination, das Heraufwurgen und nochmalige Kauen der im Magen

befindlichen Nahrung sein. Es ist wie das Anknabbern und

Essen nicht genieBbarer Dinge, die Pica (im ersten Lebensjahr

als physiologisch zu betrachten), Hinweis auf eine ernste

St6rung. Einschlafangste bei Kindern sind im Hinblick auf die

noch nicht voll ausgebildete Trennung zwischen Realitat und

Phantasie weit verbreitet. Das damit verbundene Daumenlutschen

dient der Angstreduzierung; st6render ist Kopf- oder Karper-

schlagen, die sogenannte Jactatio. Als ernst zu beurteilen

sind auch Durchschlafst6rungen, insbesondere im Zusammenhang

mit Angstzustanden und das ebenfalls angstgetante pldtzliche

nachtliche Erwachen, das mit einer Bewu£tseinstrubung einher-

geht und als Pavor nocturnus bezeichnet wird. Im Bereich der

Motorik ist ein hohes Aktivitatsniveau, das an motorische Un-

ruhe erinnert bis zum 4. Lebensjahr haufig und schwer von

pathologisch gesteigerter Aktivitat zu unterscheiden. Immer

ernst zu nehmen ist eine ausgesprochen gehemmte Motorik, meist

in Verbindung mit anderen Symptomen eingeschrankter Spontan-

aktivitat. Ebenso schwerwiegend sind Stereotypien, also das

Wiederholen bestimmter Handlungsablaufe - meist in Beschaftigung
mit dem eigenen K6rper - und Selbstverletzungen.

1
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Im Bereich der Sprachentwicklung k6nnen als St6rsymptome

Stammeln und St5rungen des Satzbaues - Dysgrammatismus -

beobachtet werden; bis zum 4. Lebensjahr stehen diese

Phanomene aber haufig im Rahmen der Entwicklung. Im Kon-

taktbereich mu8 im Hinblick auf die im 2, und 3. Lebens-

jahr (ibliche relative Zuruckhaltung gegenuber Fre .den eine

niedrige Distanzschwelle als auffallig betrachtet werden.

Extreme Zuruckhaltung ist gegenuber den schwer patholo-

gischen autistischen Erscheinungsbildern abzugrenzen.

Auffalligkeit im Spielverhalten lassen sich unterhalb des

4. Lebensjahres nur selten eindeutig erkennen; aus: nor. men

davon ist ausgepragt passives Verhalten. Die i.ebi....'.·.en Auf-

falligkeiten sollten stets AnlaB zur Konsultation einer

Beratungsm6glichkeit (Kinderarzt, Kinderpsychiater, Er-

ziehungsberatungsstelle) und der Reflexion eigenen Erziehungs=
verhaltens sein.

7. Sogenannte Risikokinder und uehinderte Kinder

Die Erziehung behinderter Kinder 18£t sich mit der von gesunden

nicht immer vergleichen, obwohl man nach Mtglichkeit ein Ehn-

liches Erziehungsverhalten wie bei den gesunden anstrecen sollte,

Wegen der notwendigen Besonderheiten wird aber mit Recht ver-

sucht, Behinderungen so frah wie maglich zu erkennen. Dieser

Fruherkennung dienen Vorsorgeuntersuchungen fur alle Kinder und

die besondere Beobachtung sogenannter Risikokinder. Risikokinder

sind keineswegs als behindert anzusehen, sondern weisen in ihrer

Vorgeschichte Belastungsmomente auf, die die Wahrscheinlichkeit

fur das huftreten von Behinderungen erhahen. Im ublicherveise

gebrauchten Sinn erstreckt sich der Begriff der Risitcok·inder

dabei auf solche, die wahrend der Schwangerschaft, ur.L,r der

Geburt und in der Neugeborenenperiode Ereignissen ausp·esetzt

waren, die zu Schadigungen des kindlichen Gehirns fuhren kannen.

Als solche Ereignisse gelten beispielsweise BlutunKen wahrend

der Fruhschwangerschaft, Zuckerkrankheit der Muttere vor zeitige
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Geburt, Untergewicht bei der Geburt trotz ausgetragener

Schwangerschaft (sogenannte Mangelgeburt), Entbindung aus

normabweichender Kindslage (z.B. aus Beckenendlage) oder

Entbindung durch Kaiserschnitt, Atemstillstande oder Atem-

st 6rungen wahrend oder kurz nach der Geburt, Krampfanfalle

im Neugeborenenalter u.a.

Derartige Ereignisse k8nnen zu Schadigungen kindlichen

Gehirns fuhren, mussen aber nicht. Hirnschadigungen im

fruhen Kindesalter haben teilweise deswegen weitreichende

Auswirkungeno weil sie das unreife Gehirn betreffen, also

dessen Lern- und Entwicklungsfahigkeit insgesamt einschranken

k6nnen/wahrend bei einer Schadigung des reifen Gehirns, das

schon uber eine lange Lerngeschichte verfugt, in der Wieder-

herstellungsphase auf fruher Gelerntes und Beherrschtes zuruck-

gegriffen werden kann. Ist wirklich eine Hirnschadigung einge-

treten, so kann sie sich in Funktionseinbu en au8erns sie

kann aber auch so gering sein, da8 intakte Gehirnteile und

gunstige Entwicklungsumstande sie auszugleichen verm5gen, so

daB keine Folgen erkennbar sind. Schwerwiegende Starungen der
Ut'

Motorik, der Sprache odervintellektuellen Funktionen, wie

sie nach solchen Sch digungen vorkommen k6nnen, werden h8ufig

relativ fruh erkennbar; das gleiche gilt fur Seh- und Har-

starungen oder fur schon bei der Geburt sichtbare k8rperliche

Fehlbildungen. Leichte Schadigungsfolgen manifestieren sich

jedoch oft erst im weiteren Entwicklungsverlauf, manchmal erst

im Zusammenhang mit den steigenden Lernanforderungen bei der

Einschulung und k6nnen in den ersten Lebensjahren noch nicht

erkannt werden. Im Sinne einer Fruherkennung ist aber eine

sorgfaltigere Beobachtung solcher risikobelasteter Kinder

n5tig. Das schlie8t einv das den Eltern das Risiko mitgeteilt

werden mu8. Diese Mitteilung kann Angste ausl6sen, aber auch

zu forciertem Erziehungsbemuhen fuhren, um damit zu beweisen,

das ein Kind nicht wirklich  ehindert ist. Auch bei erkannten

leichten Behinderungen besteht seitens der Eltern haufiger
die Tendenz, ein Kihd zu uberfordern, als bei ausgepragten.

Diese Oberforderung geschieht in der Meinung, ein so kleines

Handicap lasse sich durch hinreichende Anstrengung schon aus-

gleichen. Damit m6chten Eltern einer Ausweitung der Behinderung

1
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mit nachteiligen Falgen far die Gesamtentwicklung vorbeugen.

Zum Teil m6chten sie aber au21  die Mdglichkeit, dah sich aus

anfanglichen Schwierigkeiten eine gr8bere Schinder,ing ent-

wickelt/ verleugnen. Solche Eltern nehmen haufig al' e ihnen

aufgetragenen Beobachtungs- und vor allem Ubungsau '

i7Den

fast perfektionistisch ernst, Sie reagieren damit ELb,:r ihren

Unmut uber das Risiko an dem betroffenen Kind ab.

Durch aufmerksame Beobachtung von Sliuglingeri und Kli -i.
· ,Kindern

werden haufig Behinderungen entdeckt, die sieh 1.9. Cni, Jurch

eine verstarkte Risikobelstung angekundigt haben. 1 der Mehr=

zahl der Falle sind es die Eltern, die die ersten Ai,zeichen

eirier Behinder.ung bemerken, Der Fachmann ist daher ail' ihr

objektives Urteil angewiesen, aber auch darauf, dah :,ie Auf-

fRlligkeiten, die sie beobachten nicht verleugnen,  c nach dem  

wie offensichtlich eine Behinderung ist, last ihre Erkenntnis

anfangs einen Schock bei den Eltern aus. Nach Oberwi ndang

dieser ersten Schockphase treten Verarbeitungs;,tect·st.ic.nen

inkraft, die unterschiedliche Auswirkungen haben kannen. Unter

diesem Aspekt ist es wichtig, zu vermitteln, daB die aus der

Krankung, ein behindertes Kind zu haben, folgende Abluhnung

sich auch in Oberbehtitung oder pei'fektionistischer Vocang mit

dem Kind - insbesondere bei therapeutischen Ma#Itak:sen - auaern

kann. Solche AuBerungen enthalten die unbewuBte Tendenz, das

Kind durch Einengung oder Oberforderung far sein Anderssein

zu "bestrafen", Nicht eindeutig erkannte Behinderungen k6nnen

verschiedene Formen der Abwehr und Verleugnung auslasen. In

diesem Zusammenhang werden Auffalligkeiten des Kist,les im Vet'gleich

mit anderen ebenfalls nicht altersentsprechend entwickelten

Kindern, durch Heranziehung von Beispielen avs der eigenen

Familie oder durch das Betonen besonderer FELigkeiten und

Fertigkeiten bagatellisiert.
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Wahrend angeborene Kdrperbehinderungen leicht erkennbar

sind, sind im Zusammenhang mit fruhkindlichen Hirnschadigungen
sich entwickelnde Bewegungsst5rungen anfangs nur an ver-

minderter Spontanmotorik oder seitengleicher Motorik erkenn-

bar. Mit solchen Zustandsbildern kann - muB aber nicht - eine

Einschrankung der intellektuellen Kapazitat verbunden sein.

Bei schwerer Auspragung fallt diese bereits im ersten Lebens-

halbjahr auf, wenn das Kind seiner Umwelt nicht die alters-

entsprechende Aufmerksamkeit widmet. Spater ist sie leicht an

einer Verz6gerung der Sprachentwicklung zu erkennen. Der-

artige Beeintrachtigungen der intellektuellen Funktionen

k5nnen auch.unabhangig yon k6rperlichen Behinderungen bestehen.

Bei schwereren Graden handelt es sich haufig um isolierte

Folgen einer fruhkindlichen Hirnschadigung. Sie k8nnen aber

auch Ausdruck einer - oft erblich bedingten - Stoffwechsel-

st8rung oder von Chromosomen-Anomalien sein. Ausgepragtere

intellektuellere Beeintrachtigungen werden oft zeitig erkannt

(sind auch haufig mit einer leichten Verlangsamung der stato-

motorischen Entwicklung verknupft), leichtere, die spater zum

Besuch von Sonderschulen fur Lernbehinderte fuhren, hingegen

oft erst im Kindergartenalter oder bei der Einschulung. Als

intellektuell beeintrachtigt imponieren k6nnen auch Kinder mit

Seh- und H6rst6rungen, da sie nicht den ublichen Kontakt mit der

Umwelt aufnehmen und auf deren Aktionen reagieren kannen und

dabei H8rst8rungen haufig eine Verzagerung der Sprachentwick-

lung auftritt, die ebenfalls eine verminderte intellektuelle

Kapazitat vortauschen kann. Bei allen genannten Behinderungen
gdmeinsam ist die Notwendigkeit der Fruherkennung. Bewegungs

st6rungen infolge von Hirnschadigungen lassen sich heute

krankengymnastisch gunstig beeinflussen. Sehst6rungen bedurfen

der zeitigen Korrektur, wenn sie nicht Folgen fur die intellek=

tuelle Entwicklung haben sollen, desgleichen H8rst6rungenn

wenn nicht die Sprachentwicklung beeintrachtigt werden soll

(blinde und taube Kinder massen ohnehin rechtzeitig spezifisch

gefdrdert werden). Besonders  efahrdet sind auch Kinder mit

reduzierten intellektuellen Funktionen, Ihr verlangsamtes

Reagieren st5rt die Interaktion zwischen Eltern und Kind,

t

I
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denn ein Teil der von den Eltern zu leistenden Entwicklungs=

anreize wird ja durch erwartungsentspre hende,s verh.. 62n

des Kindes hervorgerufen. Die padagogische Frahfarderuug

geistig behinderter Kinder ist deswegen ein wichtil s hn--

liegen, weil in dem Alter, in dem aie Beobachtung ue·r

k6rperlichen Entwicklung Vorrang hat , durch ihr f:ichterkennen

die affektiven Beziehungen zwischen Mutter und Kind bzw.

Umwelt und Kind mit nachteiligen Folgen fur die gesante Ent-

wicklung eingeschrankt werden k8nnem.

Die Fachliteratur rechnet mit etwa 7% von Kindern  die so

leichte fruhkindliche Hirnschadigungen erlitten haben, daB

die daraus resultierenden St8rungen weder in der Motorik

noch in der Intelligenz sichtbar werdens sondern nur im Ver=

halten. Solche Verhaltensauffalligkeiten sind it den ersten

drei Lebensjahren praktisch nicht erkennbaro da die Streuung
i St-

der Norm hier sehr breit\ ind vielesp was im Vorschulalter

als auffallig betrachtet werden mu8, hier noch toleriert

werden kann, so etwa motorische Unruhe, Unstetigkeit, 1:dchte

motorische Ungeschicklichkeit, auffalliges Reagieron auf

Belastungen u.4. Trotzdem mussen solche Eltern :.uf das

Risiko, daB ihr Kind eine solche Starung zeigen wird, hinge-

wiesen werdeng schon damit ndtige MaBnahmen ggis. vor der Ein-

schulung ergriffen werden k6nnen. Diese Mitteilung impliziert

stets eine Verunsicherung der Elterne die aber nicht umgangen

werden kann. Wichtig ist aber darauf hinzuweisen, daa nicht

nur die Defizite, sondern auch die altersentsprechenden Ent-

wicklungsvorgange bei derartig risikobelastoten Kindern stets

gesehen werden mussen.


