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Schulreife und soziales Umfeld

Zum Begriff der Schulreife

Der Begriff der Schulreife stammt aus einer Zeit,

in der man annalim, die turperliche und intellek-

tuelle Entwicklung des jrngon Menschon vollziehe

sich nach genetisch festgelegten Stufen, deren Auf-

treten wei tgehend unabhangig von Um-,ielteinf liissen

sei. Diese Auffassung ist in ded letzten beiden Jahr-

zehnten heftig angegriffen und in wesentlichEn

Punkten widerlegt worden, Erstens ist he ute unum-

stritten, dan es keine ecliten Entwicklungsstufen

gibt, die Entwicklung vicimehr kontinuierlich ver-

lauft. Zweitens ]connte gezeigt werden, daB der Ent-

wicklungsstand eines Kindos zu einem wesentlichen

Teil weniger von dessen Alter als vielmahr von

seiner Lernerfahrung abhangt. Dio Summe der Lern-

erfahrung, die naturlich vom Lebensalter nicht unab-

hangig is·t, hangt wesentlich von den Umweltanregungen

ab, die ein Kind in Laufe seiner Entwicklung erfalirt.

Unter fdrdernden Umweltanregungen sind nicht nur

intellektuelle Impulse za verstehen, sondern eine

hohe Badeutung besitzon auch emotionale Komponenten

wie Zuwendung und emotionale Sicherheit. Die kogni-

tive Entwicklung ist jedoch ebenso von Reifungs-

prozessen des Gehirns abh:ingig, die die Verarbei-

tungsm6glichkeit von Unrweltanregungen bestimmen

und in gewissem Rahmen ihrerscits wieder durch

Umwelteinflusse beschleunigt bzw. verz6gert werden

kdnnen. Wir finden also eine Interaktion zwischen

Reifung und Urlvvelteinflussen vor, wobei der EinfluB

beider Komponanten aufgrwid 233 heutigen Wissens-

standes nicht zahlenmaBig festgelegt werden kann.
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Die Schulreife wird jedoch durch einen dritten,

liberaus wichtigen Faktor bestimmt, namlich den

von der Schule gesetzten Anforderungen. Obwohl

namlich durch verbesserte Farderung bereits im

Vorschulalter die Leistungen der Kinder in den

letzten 20 Jahren anstiegen, machte sich diese

allgemeine Verbesserung des Leistungsniveaus

nicht in einer geringeren Quote von Sdhulversa-

gern bemerkbar, denn die Anforderungen der Schule

waren gleichfalls gestiegen. Wenn man Schulreife

so definiert, daB als Kriterium das erfolgreiche
Beenden der 1. bzw. 2. Klasse herangezogen wird,

wird deutlich, daB Schulreife nicht zuletzt vom

Urteil des einzelnen Lehrers abhangt. DaB Lehrer-

urteile in hohem MaBe varlieren kannen, ist nicht

erst seit entsprechenden wissenschaftlichen Unter-

suchungen zu dieser Fragestellung bekannt.

Karperliche Schulreife

Der frither postulierte Gestaltwandel in den Korper-

proportionen laBt sich heute nicht mehr aufrecht-

erhalten, daher beschranken sich die Kriterien der

k6rperlichen Schulreife im wesentlichen auf die

KarpergrdBe und das Karpergewicht. Sind diese beiden

Kriterien deutlich unter der Altersnorm, muB die

Schulreife verneint und eine Zuruckstellung

empfohlen werden. Fur eine Zuruckstellung sprechen

auch fruher erlittene schwere Erkrankungen oder

Unfalle, wenn sich das Kind zum Einschulungszeitpunkt

noch im Rekonvaleszenzstadium befindet. Aufgabe der

k8rperlichen Untersuchung ist auch die Feststellung

von Behinderungen im Sinne einer Kinderlahmung,

spastischen oder athetotischen Bewegungssturungen

1
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sowie von Schadigungen der Sinnesorgane und

massiver St6rungen der geistigen Reife.

Die geistige Schulreife

Zur Bestimmung der geistigen Schulreife bedarf

es einer Analyse der intellektuellen Anforderungen
der Schulsituation. Im Folgenden sollen daher die

am schulischen Lernen beteiligten Faktoren Wahr-

nehmung, Konzentration, Feinmotorik, Gedachtnis,

Sprache und Sprechen sowie die ubrigen kognitiven
Prozesse dargestellt werden.

Wahrnehmung

Unter Wahrnehmung versteht man allgemein die Ver-

arbeitung von Sinneseindrucken, fur die schulische

Lernentwicklung sind insbesondere die akustische

und visuelle Wahrnehmung bedeutend. Im Bereich der

akustischen Wahrnehmung ist besonders wichtig, daB

Kinder die einzelnen Sprachlaute einwandfrei von-

einander unterscheiden ]c8nnen. Dies fallt verstand-

licherweise bei sehr ahnlich klingenden Lauten wie

D und T, G und K, P und B, R und CH schwerer und

ist fiir manche Kinder besonders kompliziert, wenn

die Laute in schwieriger Kombination vorliegen. Die

akustische Unterscheidungsfahigkeit ist einem Ent-

wicklungsprozeB unterworfen und verfeinert sich bis

ungefahr zur Vollendung des 9. Lebens jahres. Vom

schulreifen Kind kann jedoch erwartet werden, daB

es alle in der Sprache vorkommenden Einzelbuchstaben

und die gelaufigen Kombinationen akustisch differen-

zieren kann. Neben der akustischen Unterscheidung

von Einzellauten bedarf es jedoch auch der fur das

Schreiben und Lesen wichtigen akustischen Durch-

gliederung des Wortes. Das bedeutet einerseits, daB
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3.2

das Kind in der Lage sein sollte, den Gesamtein-

druck des geharten Wortes in seine Einzelteile

zu zerlegen und andererseits eben diese Einzel-

teile (Buchstaben) zum Gesamteindruck des Wortes

zu integrieren. Als wichtiger Hinweis auf eine

Verzdgerung der akustischen Differenzierungsfahig-

keit kann gelten, wenn ein Kind bestimmte Buch-

staben immer oder oft falsch ausspricht und nicht

exakt nachsprechen kann.

Bei der visuellen Wahrnehmung kommt es im wesent-

lichen darauf an, inwieweit ein Kind kleine Unter-

schiede oder Details erfassen kann, d.h. ob die

visuelle Unterscheidungsfahigkeit ausreichend ist.

Sie zeigt sich z.B. beim Erfassen von GruBenunter-

schieden oder wichtiger fehlender Teile eines

Gegenstandes oder einer Zeichnung und beim Vergleich

zweier ahnlicher Gegenstande oder Zeichnungen. In

der Schule gewinnt diese Unterscheidungsfahigkeit

beim optischen Erfassen der verschiedenen Buchstaben

an Bedeutung. Daneben ist fur das Lesen die optische

Zerlegung des Wortes in seine Bestandteile und

andererseits das Zusammenfassen einer Buchstaben-

gruppe zu einem Wort von Wichtigkeit.

Konzentration

Die Schulstunden stellen hohe Anforderungen an die

Konzentration und Aufmerksamkeit des Kindes. 45

Minuten sind fur ein 6- bis 7jahriges Kind eine

lange Zeitspanne, um iiber sie die volle Konzentra-

tion zu erhalten. Die Lehrkrafte sollten daher

zwischen Phasen, die hachste Konzentration erfordern,

also solchen, die die wesentlichen Prinzipien des

Lernstoffs vermitteln, und solchen , die deren
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spielerische und ubende Anwendung beinhalten,

abwechseln. Aber nicht nur die Linge der Schul-

stunden stellt fur das Kind eine Umstellung dar,

sondern auch die Anforderung, im wesentlichen die

gesamte Zeit still zu sitzen und sich nicht von

seinen Mitschillorn ablenken zu lassen. Das bedeutet,

daB das Kind versuchen muB, die ablenkenden Reize,

die durch das Verhalten der Mitschuler bedingt sind,

auszublenden, um mit ungeteilter Aufmerksamkeit dem

Unterricht zu folgen. Eine Konzentrationshilfe ist

allgemein die pers8nliche Ansprache eines Kindes

durch den Lehrer und die raumliche Nalle zum

Geschehen. Viele Kinder k6nnen sich ohne solche

Hilfen gut auf den Ablauf des Unterrichts konzen-

trieren, es gibt jedoch auch eine Reihe von Kindern,
die sich vor allem in einer graaeren Gruppe, wie sie

eine Klasse darstellt, sehr schlecht konzentrieren

k8nnen. Diese Kinder erkennt man oft daran, daB sie

motorisch unruhig sind, meist die gesamte Stunde

mit den Beinen schlenkern oder nahezu unentwegt auf

dem Stuhl herumrutschen. Eine andere Art von Kindern

ist zwar motorisch ruhig, eher etwas zu ruhig, und

fallt dadurch auf, daB sie sehr vertraumt und geistes-

abwesend wirken. Solchen Kindern kann zum Teil da-

durch geholfen werden, daB sie in der Klasse ganz

vorne sitzen und vom Lehrer vermehrt angesprochen

werden. Ist die schlechte Konzentration mit einer

motorischen Ungeschicklichkeit, einem distanzlosen

Sozialverhalten, hoher Angstlichkeit oder mangelndem

Einschatzungsvermugen von Gefahren und insgesamt

sehr infantilen Zugen verbunden, liegt der Verdacht

einer organischen Komponente nahe. Diesen Kindern

kann nach entsprechender kinderpsychiatrischer

Diagnostik in vielen Fallen durch eine medikamentuse

Behandlung in Kombination mit einem Verhaltenstrai-

ning geholfen werden.
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3.3 Feinmotorik (und Visuomotorik)

3.4

Die Flassigkeit der Bewegung ist entscheidend fur

das Schriftbild verantwortlich. Beim Schreiben

wird das Geschriebene uber die visuelle Wahr-

nehmung kontrolliert. Kinder mit einer leichten

Bewegungsst5rung weisen meist feinmotorische

Schwachen auf. Hier kann ein gezieltes Training

helfen, diese Schwache zu mildern, obwohl die

Schrift dieser Kinder meist schlecht bleibt.

Eine bedeutende Funktion hat das Umsetzen von dem,

was das Kind sieht, in motorische Bewegung. Ein

Kind muB diesen UmsetzungsprozeB einsetzen, wenn

es zum Beispiel etwas abschreibt oder abzeichnet.

Das heiBt, das Kind mu8 zunachst visuell gewisse

Linien erfassen, um dann dieselben Linien mit der

Hand auszufuhren. Dabei ist von Bedeutung, daB das

Kind sich im zweidimensionalen Raum zurechtfinden

kann, d.h. es muB oben und unten, rechts und links

sicher voneinander unterscheiden kannen. Es kommt

erstens darauf an, daa das Kind diese Begriffe kennt

und zweitens vor allem, daB es diese Richtungen

erfassen kann. Da vor allem die Begriffe Rechts und

Links sehr vom Standort des Betrachters abhangig

sind, sollte das Kind diese Begriffe zweckmaBig an

Beispielen des eigenen Korpers erlernen, wenn es

sie noch nicht sicher beherrscht (z.B. Links-Rechts-

Unterscheidung von Beinen, Armen, Ohren etc.).

Gedachtnis

Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, daB das

Gedachtnis von Kindern im Einschulungsalter von

seiner Kapazitat her genauso funktionsfahig ist

wie das von Erwachsenen. Im Umgang mit Kindern kann

man diese Forschungserkenntnis oft beobachten, wenn



3.5

das Kind, zum Teil v811ig iiberraschend, einen Ort

auf einer Autofahrt oder einen bestiienten Gegen-

stand oder eine bestimmte Person wiedererkennt.

Dieses Wiederdrkennen von fruher gesehenen Dingen
leisten 5- bis 6 jahrige in der Tat bereits in

erstaunlich hohem MaBe. Schwerer fallt den Kindern

jedoch das Wiedererzihlen oiner goltjrten Geschiclite

oder die Beschreibung eines geselienen Gegenstandes,

was sich in erster Linie auf die sich noch weiter-

entwickelnde Technik des Auffindens und Wiedergebens

von gespeichertem Material zurackfithren laBi.

Man unterscheidet 2wischen einer unmitte]baren Merk-

f:ihigkeit und dem Langzeitgedachtnis. Die Leistungen

des letzteren sind vor allem von kognitiven Kompo-

nenten abhanglg. Die unmittelbare Merkfahigkeit ist

in hohem MaBe durch die Aufmerksamkeit bedingt.

Kann ein Gjahriges Kind beispielsweise nicht vier

bis fiinf einstellige Zahlen, die ihm im Rhythmus von

einer pro Sekunde vorgesprochen werden, sofort

wiederholen, so deutet dies entweder auf eine ver-

minderte Merkfahigkeit oder eine verminderte Auf-

merksamkeit hin.

Sprache und Sprechen

Zur Sprache zahlen passiver und aktiver Wortschatz.

Unter dem passiven Wortschatz versteht man die Zahl

von W8rtern oder Begriffen, die ein Kind versteht,

unter dem aktivan Wortschatz versteht man die Zahl

von Wartern oder Begriffen, die ein Kind aktiv

richtig benutzen kann, die es also in seiner Sprache

verwendet. Beide Aspekte sind in lic>lien Mane von der

umweltanregung abh ingig, die ein Kind erf:ihrt. Sie

sind ein Ergebuis der Lernerfahrung des Kindes, d.11.

es kommt daranf an, wieviel Begriffe oder W8rter ein
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Kind richtig verstanden hat, um sie dann richtig

zu benutzen. Ein Kind lernt neue W6rter am leich-

testen, wenn sie ihm durch bereits bekannte W8rter

erklart werden und am Beispiel (konkreter Gegen-

stand oder Ereignis) gezeigt werden kannen. Ein

geringer Wortschatz kann von Kindern bei ent-

sprechender Farderung oft verbluffend schnell auf-

geholt werden.

Bedeutender als der Umfang des Wortschatzes ist

das grammatikalisch richtige Sprechen. Ein ajahriges
Kind sollte in der Lage sein, alle Satzbestandteile

richtig zu kombinieren, die Pluralbildung der

gelaufigen W6rter beherrschen, die wichtigsten

Zeiten (Prasens und Imperfekt) richtig benutzen

sowie Komparativ und Superlativ von Adjektiven
bilden k8nnen. Die vom Kind verwandte Grammatik

ist ebenso einem Entwick. lungsproze B unterworfen

und in hohem Maee von der kulturellen Farderung

abhangig. Vorschulprogramme bemahen sich vor allem,.

die milieubedingten Unterschiede auszugleichen. Wann

ein Kind jedoch in mehreren der obengenannten
Kriterien erhebliche Schwierigkeiten hat, sollte es

einem Fachmann vorgestellt werden.

Bestandteil des Sprechens ist vor allem die richtige

Artikulation aller Laute und ihrer Kombinationen.

Wie oben bereits erwahnt, ist fur das zur Einschu-

lung anstehende Kind die Artikulation im Hinblick

auf das Erlernen van Lesen und Schreiben uberaus

wichtig. Von einem durch den Zahnwechsel der Schneide-

zahne bedingten Lispeln abgesehen, ist jedes durch-

gangig auftretende Nicht-aussprechen-kanT·len von

gewissen Lauten behandlungsbediirftig.
Die haufigste Sprechrhythmusst6rung ist das Stottern.

Stottern tritt in sehr verschiedenen Schweregraden auf,
nicht jedes Stottern ist behandlungsbediirftig. So

1
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3.6

gibt es beispielsweise ein sog. e itwicklungsbe-

dingtes Stottern, das zwischen dem 3. und 5.

Lebensjahr auftreten kann und im weiteren Verlauf

der Enbdicklung wl eder verschwindet. Bleibt dieses

Stottern jedoch erhalten, sollte es behandelt

werden. Eine Ausnahme ist, weiln das Kind sehr

selten, Z.B. nui 1.,ci selir groter Antregung,stottert.

Das Stottern birgt vor allaM die Gefahr, daB das

Kind aufgrund der Reaktionen der Ur.,F.·,elt (HNnseln,

Rligen) Selbstunwerigefuhle und eine erh8hte Sprech-

angst entwickelt und daher weniger spricht und sich

sozial isoliert,

Kognitive Prozesse

Die relevanten kogni tiven Prozesse int Einschulungs-

alter k8nnen als das Auffinden von Beziehungen

charakterisiert warden. Hierunter ist jeder Denk-

prozeB zu verstehen, der Beziehungen zwischen ver-

schiedenen Gegenstanden oder Ereignissen herstellt.

Objekte und Ereignisse kunnen aufgrund von Gemein-

samkeiten zu neuen Oberbegriffen zusammengefa Bt

werden. Dann spricht man von einer Klassifikation.

Eine Klassifikation impliziert stets auch die Ab-

grenzung dieser Klasse gegen andere mit anderen

Eigenschaiten, beinhaltet also neben dem Erfassen

von Gemeinsamkeiten auch das Erfassen von Unter-

schieden. Eine einfachere Art der Klassifikation

stellt das Ordnen von Gagenst3nden aufgrund ihrer

Funktion dar (z.B. liammer und Nagel) . Daneben ist

die Reihenbildung von Gegenstanden nach einem

gewissen Gesichtspunlit, z.B. Grage oder Farbt8nung,

ein logisches Prinzip, das schulreife Kinder beherr-

schen sollten.

Fiir diese tognitiven Prozesse lassen sich nur schwer

Kriterien formulieren, da die ganannten drei Opera-
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4.1

4.1.1

tionen, je nach Material und Aufgabenstellung, im

Schwierigkeitsgrad sehr differieren kannen. Als

ein Hinweis kann gelten, wenn ein Kind gro Be

Schwierigkeiten hat, einfache Lasungsprinzipien

auf ahnliche Aufgaben zu abertragen. Besteht ein

Entwicklungsruckstand in den Denkprozessen, sind

oft auch andere Bereiche gesturt. Eine Abklarung

durch entsprechende testpsychologische Unter-

suchungen ist bei einem Verdacht in dieser Richtung

anzuraten.

Seelische Schulreife

Leistungsmotivation

Begriff der Leistungsmotivation

Unter Motivation versteht man bestimmte Antriebe

und Beweggrunde, ein gewisses Verhalten auszufuhren.

Aus den wenigen, bei Geburt bestehenden Antrieben

(Hunger, Durst, Schlafbediirfnis und einigen anderen)

entstehen durch eine Reihe von Lernprozessen (meist

Verknitpfungen zwischen ursprunglichen Bedurfnissen

und neuen Situationen), auch iiber Nachahmung, die

Fulle von Motiven, die wir beim alteren Kind und

beim Erwachsenen beobachten. Die Leistungsmotivation

ist eines dieser Motive und entsteht in Anfangen

bereits im Alter von 3 Jahren. Hier wurde erstmals

die Orientierung an einem gesetzten LeistungsmaB-

stab und ein Wettei fern beobachtet. Diese Entwick-

lung setzt sich fort, indem ungefahr ein bis zwei

Jahre spRter auch bestimmte Mi Berfolge verkraftet

werden k6nnen und die Leistungsmotivation in den

ersten Jahren nach Einschulung beginnt, auch bei

Leitlich ferneren Zielen wirksam zu werden. Daneben

gewinnt die Einsicht, daB dag eigene Verhalten Erfolg

oder Mi Berfolg wesentlich mitbestimmt, an Gewicht.

-11-
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4.1.2

Hierdurch wird das Kind auch von auBeren Beloh

nungen fur seine Anstrengung unabhangiger, indem

es seine Leistung sclbst bewertet und diese Bewer-

tung im Falle des Erfolges gleichzeitig als

Bekraftigung dient.

Farderung der Leistungsmotivation belm schulreifen

Kind

Bei der Einschulung haben die Kinder meist schon

ein ungefahr adaquates Leistungsverhalten entwickelt,

jedoch sind sie noch in hohem MaBe von auBeren

Bekraftigungen abhangig. Daneben ist der Inhalt der

Lernaufgabe von hoher Bedeutung,

Die schulische Situation erfordert das Erlernen von

Materialien, die das Kind nicht als nutzlich fur

sich ansehen kann, da das Kind mit dem Erlernten

nicht sofort etwas Freude-bringendes anfangen kann.

Die Erklarungen, die die spatere Bedeutung des Ler-

nens fur Beruf und Ausbildung hervorheben, kunnen

von einem schulreifen Kind nicht eingesehen werden,

da es sich die Zeit, in der es einmal einen Beruf

ausiiben wird, von seinem Zeiterfahrungsbegriff her

in keiner Weise vorstellen kann. Kinder lernen daher

zum Teil aufgrund anderer Motive: zum Beispiel, weil

sie von der Lehrerin gelobt werden oder im Eltern-

haus Belohnung und Anerkennung erfahren, oder auf-

grund der bereits friiher erlernten Motivation,

besser sein zu wollen als die anderen.

Bereits vor der Einschulung sollte im Kind eine

positive Erwartungshaltung in bezug auf die Schule

geweckt werden, indem die Schule und das Lernen als

angenehm dargestellt werden. Das mag nicht allen

Eltern leichtfallen, vor allem denjeitigen nicht,

die die Schule selbst als lastig und unangenehm

erlebt haben.

.
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4.1.3

Die Situation unmittelbar vor der Einschulung

gibt besonders Gelegenheit, das Kind zu einer

positiven Voreinstellung zu bewegen. Den n6tigen

Begleitphanomenen wie dem Kaufen der Schuluten-

silien sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet

werden. Dem Kind kann hier seine Bedeutung gezeigt

werden, indem man es seine Schulsachen mit aus-

suchen laBt. Schultate und das feierliche Begehen

des ersten Schultages gewinnen unter diesem Aspekt

an Wichtigkeit. Daruber hinaus erscheint es ratsam,

die neuen Pflichten des Kindes, die ihm aus der

Schulsituation erwachsen, mit neuen Rechten zu ver-

knupfen. Ein guter Ansatzpunkt zur Motivations-

fdrderung kann die Hausaufgabensituation werden.

Diese Situation sollte anfanglich als Zuwendungs-

situation genutzt werden, d.h. Mutter oder Vater

sollten sich zu ihrem Kind setzen und ihm Lob oder

kleine Belohnungen bei erfolgreichem AbschluB

zukommen lassen. Die Ablasung von der Anwesenheit

einer Bezugsperson beim Hausaufgaben-machen sollte

langsam erfolgen (z.B. indem die Mutter zunachst

sich nur kurzzeitig einer anderen Arbeit zuwendet

und dieses Intervall in kleinen Schritten ausdehnt).

Das selbstandige Arbeiten des Kindes sollte in

jedem Fall durch Lob oder kleine Belohnungen

bekraftigt werden.

Erwartungshaltung, Anspruchsniveau und Erfolgs-

erlebnisse

Die Entwicklung der Leistungsmotivation ist ent-

scheidend von Erfolgserlebnissen in der Leistungs-
situation abhangig. Ob das Ergebnis einer Arbeit

als Erfolg oder MiBerfolg gewertet wird, wird durch

das Anspruchsniveau bestimmt. Das gerade eingeschulte

1
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Kind ubernimmt im wesentlichen die Erwartungshal-

tungen seiner Eltern und richtet an ihnen sein

Anspruchsniveau aus. Nicht erst seit dem ver-

scharften Numerus clausus und der verschlechterten

Beschaftigungssituation, jedoch durch diese

Erscheinungen verstarkt, sind die Erwartungen der

Eltern im allgel",·3iken huher als die Leistungs£:ihig-

keit ihrer Kinder. Diese uberht lite Leisturigserwar-

tung resultiert in der Regel entweder aus selbst

nicht erreichten Lebenszielen ("meine Kinder sollen

es einmal weiterbringen") oder bei sehr erfolg-

reichen Eltern aus dem Anspruch, ihre Kinder sollten

es ihnen gleichtun. El.nen Shnlichen EinfluB k8nnen

altere, leistungsfahigere Geschwister haben, die

einerseits das Anspruchsnivean der Eltern durch

ihre guten Leistungen emporgeschraubt haben und

andererseits als direkter Vergleich und Leistungs-

InaBstab dem jungeren Kind zum Teil unerreichbares

Vorbild sind. In solchen Fallen kann es zu erheb-

licher Rivali·tnt und deutlichen Konflikten zwischen

den Geschwistern kommon. Da in den seltensten

Fallen alle Kinder derselben Familie gleich

leistungsfahig sind, sollten daher die Eltern von

dem nachfolgenden Kind nicht selbstverstandlich

die selben Leistungen erwarten wie von dem Rlteren

Geschwist:er und Verglei.che zwischen ihnen vermeiden.

Die Anstrengungsbereitschaft von Kindern (und von

Ernachsenen) ist dann am hachsten, wenn die Erfolgs-

chancen ungefahr 1:1 stehen. Stehen die Erfolgs-

chancen sehr schlecht, lant die Anstrangungsbereit-

schaft nach, ebenso wenn die Erfolgschancen sehr

gut stehen. Die Eltern sollten sich also in jedem

Fall, an den durchschnittlichen Noten des Kindes

orientieren und jade Leistung, die dlesen Wert er-

reicht oder ubertrifit, belohnen und jete Leistung,

-14-



die nicht an diesen Wert heranreicht, ohne sie zu

bestrafen, iibergehen. Die Ausbildung eines indi-

viduellen Anspruchsniveaus erscheint auch deshalb

bedeutsam, weil sich in der Schulsituation die

Anforderungen in der Regel am Klassendurchschnitt

orientieren. Das heiBt, nur die durchschnittlichen

Schuler finden hier ein ausgewogenes Verhaltnis

der Erfolgschancen vor, wahrend die schlechteren

Schuler uberwiegend MiBerfolgs- und die besseren

Schuler uberwiegend Erfolgserlebnisse haben. Das

fuhrt bei beiden Gruppen zu einer Fehleinschatzung

der eigenen Leistungsfahigkeit und bedingt ein in-

adaquates Anspruchsniveau. Dieser Gefahr kann zum

Teil durch das Verhalten der Lehrperson begegnet

werden, indem diese sich um eine/ der individuellen

Leistungsfahigkeit angemessene, Aufgabenstellung

bemuht.

EinfluB der Erziehung auf die Entwicklung der

Leistungsmotivation

Aufgrund der bisherigen Ausfuhrungen erscheint es

folgerichtig, daB die Ursachen fur die individuelle

Entwicklung der Leistungsmotivation zuminqest teil-
Slf·tcc

weise von Erziehungs faktoren abhtingig is-t. In

wissenschaftlichen Untersuchungen konnte gezeigt

werden, daB vor allem die Erziehung der Kinder zur

Selbstandigkeit einen bedeutenden EinfluB auf die

Leistungsmotivation ausubt. Das Einschulungsalter

ist hierbei von besonderer Bedeutung. Kinder, die

in diesem Lebensabschnitt vermehrt zur Selbstandig-

keit angehalten werden, zeigen eine hdhere Leistungs-

motivation als Kinder, bei denen die Selbstandigkeits-

entwicklung durch die Erziehungspersonen eher gehemmt

wird. Besonders erfolgreich sind hierbei Situationen,

9
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in denen sich das Kind durch selbst:indiges Handeln

einen Vortell verschaffen kana (2.8. etwas Begehrtes

selbst einkaufen), wahrond Anforderatgen, die vor

allem Mutter oder Vater Vortiile erbringen (z.B.

Abfalleimer ausleeren) wigeeignet sind. Eine Er-

]clarung f{ir diese ZUSaiftIri'·311!1:inge ist, daB selbstan-

dige Kinder mellr aut i.,22 1:.i.r:.:ni:.ltiative vertrauen

und eriahren haben, daa das erfolgratche Bewaltigen

einer Aufgabe von ihrem pers8nlichen Einsatz abhangt.

Diese Erfahrungen machen sich auch in der Leistungs-

situation furdernd bemerkiar.

alter la t sich zeigen, daB di

verhaltens von der Sicherhait

Bereits im Sauglings-

·,9 AusmaB des Neugier-

ag Sngig i.st, die die

Bezugsperson (Mutter) dem Siiugli g Verht.ittuln kann.

Ahnliches laBt sich auch bei dar Entwicklung der

Selbstandigkeit feststallen. Da sal.bst:indiges

Handeln des Kinces gleiclizaitig eine beginnende

Unabhangigkeit und Ablusnng vcm den Bezugsparsonen

beinhaltet, erlermen Kinder, dle sich dnr Zuuendung

der Bezugspersonen sicher sind, leichter dieses

selbstandige Handaln. Sicherheit wird dem Kind zu

einem wesentlichen Tell durch k3/perliche Zartlich-

keit (Umarmungen oder Kusse) vormittelt. Es konnte

daher gezeigt werden, daB sich das Bolohnen selb-

standigen Handelns durch kurgerliche Zartlichkeiten

besonders :£8rdernd auswirkt, weil es dem Kind gleich-

zeitig die Angst nimmt, die Zuncigung der Bezugs-

person zu verlieren.

Leisturigsmotivation bezieht sich jedoch ni cht nur

auf die Schulsituation, sie ist an vielen alltag-

lichen Gegebenheiten (z.B. Diskussionen oder Spielen)

beteiligt. Auch die Erfahrungen in diesen Lebens-

bereichen bestimmen die Auspr:igung der Leistungs-

motivation. Die verbale u:id spielerischa Aus:einandet-

1
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4.2

setzung des Kindes mit seinen Eltern (und auch mit

Gleichaltrigen) ist eine wesentliche Komponente,

die aufgrund der Ungleichheit der Partner jedoch

sehr problematisch erscheint. Die gemeinsamen
Aktivitaten sollten so gewahlt werden, daB das

Kind auch hierbei ein ausgewogenes Verhaltnis

zwischen Erfolg und MiBerfolg erzielen kann. Unge-

eignet sind daher z.B. alle Spiele; die aufgrund

ihrer Beschaffenheit und Regeln zwangslaufig zu

einer unerreichbaren Uberlegenheit des Erwachsenen

fiihren, was auch nicht dadurch ausgeglichen werden

kann, daB man durch Manipulation des Spiels das

Kind gewinnen lant, denn das Kind verbindet Erfolge

dann nicht mit eigener Anstrengung, sondern mit

dem Zufall oder dem Wohlwollen der Eltern.

Trennung von der Mutter und kindlicher Egozentrismus

Zu den seelischen Reifekriterien 'eines Schulkindes

zahlt selbstverstandlich, daB es sich uber einige

Stunden von der Mutter trennen kann. Hat das Kind

den Kindergarten besucht und haben slch dort keine

Schwierigkeiten ergeben, sind vermehrte Trennungs-

angste bei Einschulung unwahrscheinlich. Hat das

Kind jedoch aus irgendwelchen Granden den Kinder-

garten nicht besucht und zeigt deutliche Angste bei

Trennung von der Mutter, sollten die Eltern zur Vor-

bereitung auf die Schulsituation Trennungssituationen

erproben (z.B. Kind stundenweise zu Bekannten geben).

Hierbei sollte das Trennungsintervall in kleinen

Schritten vergr8Bert werden. Zu einem weiteren

Problem in der Schulsituation kann der Egozentrismus

der Kinder fuhren, d.h., fur viele Kinder (vor allem

Einzelkinder, die keinen Kindergarten besucht und

eine enge Mutterbeziehung haben) ist es schwierig,

die Zuwendung der Lehrperson mit zwanzig Alters-

1
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4.3

genossen zu teilen. Sie beanspruchen die Lehr-

person fur sich alleine und wenden sich enttauscht

von ihr ab, wenn ihre Erwartungen nicht erfullt

werden kannen. In solchen Fallen bedarf es eines

au erst groBen padagogischen Geschicks der Lehr-

person, diesen Kindern das Geffih 1 zu vermitteln,

angenommen zu werden, ohne sie gegenuber anderen

zu bevorzugen.

Bei erheblichen AusmaB der Trennungsangste kann es

zu Schulangst und Schulverweigerung kommen, in

diesen Fallen ist das Aufsuchen einer Beratungs-

stelle dringend zu empfehlen.

Aufbau neuer Sozial]contakte

Mit der Einschulung wird das Kind Mitglied einer

neuen Gruppe/der Klasse. Furderlich fur die schu-

lische Entwicklung des Kindes ist eine gute Inte-

gration in die Klassengemeinschaft und das Schlie Ben

von Freundschaften mit Klassenkameraden. Die Inte-

gration von AuBenseitern ist zu einem groBen Teil

Aufgabe der Lehrperson, die durch ein offenes

Gesprach mit der Klasse, z,B. fber die Grunde, warum

ein Kind von anderen ausgestonen wird, viel zum

Akzeptiertwerden des Kindes beitragen kann.

Die Eltern sollten die Wahl der Freunde ihrem Kind

ubetlassen. Auch wenn sie der Ansicht sind, ein

Freund passe nicht zu ihrem Kind, sollten sie nicht

versuchen, ihrem Kind diese Freundschaft auszureden.

Solche Interventionen der Eltern verunsichern ein

Kind im Sozialkontakt und behindern es beim Schlies-

sen neuer Freundschaften. Das Kind sollte Gelegen-

heit haben, eigene Erfahrungen im Umgang mit anderen

Kindern zu sammeln. Bei diesem ErfahrungsprozeB sind

'MiBgriffe ' nicht auszuschlieBen. In der Regel sind

!



Kinder durchaus in der Lage, selbst zu beurteilen,

ob eine geschlossene Freundschaft ihren Bedurf-

nissen entspricht. Elterliche Hilfen wie mehr-

maliges Einladen einer kleinen Gruppe von Kindern

sollten erst erfolgen, wenn offensichtlich wird,

daB das Kind mit Gleichaltrigen nicht in Kontakt

kommen Icann. D:Lesa Kontaktanbahnungshilfen Sind

haufig von Erfolg gekr3nt, bei Nichtgelingen

empfiehlt sich das Aufsuchen einer Erziehungsbera-

tungsstelle.

Spezialfragen

Im zweiten Teil sollen allen,mit der Erziehung

von Kindern im Einschulungsalter BefaBten noch

einige Entscheidungshilfen bei konkreten Problemen

gegeben werden.

Schulreifetest nicht bestanden

Schulreifetests bamuhen sich, schulreife Kinder

von nichtschulreifen zu unterscheiden. Diese Ent-

scheidung fallt aus mehreren Grunden recht schwer.

Erstens ist von den getesteten Kindern die weitaus

granere Zahl schulreif, die Zahl der nichtschulreifen

Kinder demnach sehr gering. Vom Standpunkt der Wahr-

scheinlichkeitstheorie ist es uberaus schwierig,

ein Verfahren zu konstruieren, das genau diejenigen

Kinder herausfiltert, die nicht schulreif sind.

Auch ein sehr zuverlassiges Testverfahren wird stets

auch Fehlentscheidungen fiillen. Fehlentscheidungen
sind einerseits das Einschulen von schulunreifen

Kindern, andererseits das Nichteinschulen von schul-

-19-

1

II.

1.



-20-

reifen Kindern. Welche Art der Fehlentscheidung

haufiger ist, hangt entscheidend vom Schweregrad
des Schulreifetests ab. Zweitens ist die Lei-

stungsf higkeit von Kindern im Einschulungsalter
schwer einzuschatzen. Kinder dieses Alters sind

labiler, weniger belastbar als altere Kinder oder

Erwachsene. Ilire Affekte unterliegen haufigen

Schwankungen. Ihre Aufmer]:samkeit fluktuiert stark,

ist nur kurzzeitig anspannbar. Sie kannen sich nur

schwer langere Zeit konzentrieren. All' diese

Faktoren bewirken eine wenig stetige Arbeitshaltung.

Die Gefahr ist daher sehr groB, dan sich bei ihnen

der Stre B der Testsituation in haherem MaBe bemerk-

bar macht. Die Erwartungen und Voreinstellungen der

Kinder im Hinblick auf die Testsituation, d.h.

konkret, die Vorbereitung durch die Eltern sowie

Angst und Mi Btrauen gegenuber einem fremden Test-

leiter, sind bei Kindern dieses Alters besonders

wichtige St6rfaktoren.

Das Aufzeigen dieser Probleme la Bt deutlich werden,

daB sich ein Schulreifetest durchaus 'irren' kann.

Hat daher ein Kind diesen Test nicht oder nur knapp

bestanden, sollten es seine Eltern einer intensiven

psychologischen Einzeltestung unterziehen lassen

und es zu diesem Zweck in einer psychologischen Bera-

tungsstelle vorstellen. Hier kann dann erstens

daraber entschieden werden, ob das Kind schulreif

ist und zweitens, ob im Falle mangelnder Schulreife

eine Zuruckstellung far ein Jahr oder eine sofortige

Einschulung in eine Sonderschule erfolgen sollte.

Da die Fahigkeiten und Fertigkeiten eines 6 jahrigen

noch relativ schnell sich vollziehenden entwicklungs-

bedingten Veranderungen unterworfen sind, wird man

meist eine Zuriickstellung des schulunreifen Kindes

befurworten. Entwic]clungsruckstande k6nnen sich auf



Wahrnehmung, Motorik, Sprache und allgemeine Intel-

ligenz sowie seelische Komponenten beziehen. Ent-

wicklungsruckstande gr8Beren AusmaBes und gewisser

Art veranlassen jedoch, von einer Zurackstellung

Abstand zu nehmen. Sehr groBe Entwicklungsruck-

stande lassen selbst bei optimaler F rderung nicht

erwarten, daB ein Kind diesen Ruckstand jemals auf-

holt. Dies gilt vor allem bei einem deutlichen Ruck-

stand in den Denkfunktionen, also der abstrakt-

logischen Intelligenz.

In vielen Fallen kdnnen jedoch fur den Zeitraum der

Zurackstellung spezielle Ubungsbehandlungen (z.B.

fur den Bereich der Sprache, der Wahrnehmung und

Motorik) empfohlen werden. Leider fehlt jedoch in

vielen Gebieten der Bundesrepublik, vor allem auBer-

halb der Ballungsgebiete, eine ausreichende Anzahl

von Sprachtherapeuten, Heilpadagogen oder Psychologen,

um diese Programme durchzufuhren. Schulkindergarten

sind zum Teil in der Lage, diese Funktion zu iiber-

nehmen. Es muB in diesem Zusammenhang noch einmal

darauf hingewiesen werden, daB eine Zuruckstellung

ohne Farderung, auBer bei karperlicher Retardierung,

meist zwecklos ist.

Legasthenie

Unter Legasthenie versteht man eine isolierte Lese-

und Rechtschreibschwache bei ansonsten normalen

intellektuellen Fahigkeiten. Kinder mit einer

Legasthenie fallen daher in der Schule durch ent-

sprechend schlechte Leistungen in den beiden genannten

Bereichen auf, wahrend die Leistungen in den ubrigen

Fachern deutlich besser sind. Die kultusministeriellen

Empfehlungen zur Definition und Behandlung von lese-

und rechtschreibschwachen Kindern differieren von
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Bundesland zu Bundesland. Ubereinstimmung besteht

insoweit, daB fur die Anerkennung als Legastheniker

eine mindestens durchschnittliche allgemeine Intel-

ligenz sowie ausreichende oder befriedigende

Leistungen im Rechnen und anderen Fachern gefordert

werden. Die Diagnose der Lese-Rechtschreibschwache

schlieBt somit eine Messung der allgemeinen Intelli-

genz, der Rechtschreib- und Leseleistung sowie eine

Beurteilung der Leistungen in den ubrigen Schul-

fachern ein. Als Konsequenz einer so diagnostizierten
Lese-Rechtschreibschwache sehen die Empfehlungen

der Kultusministerien im wesentlichen das Aussetzen

der Deutsch-Note (vor allem der Deutsch-Note Schrift-

lich, Nichtbenoten der Diktate) und einen entsprechen-

den Farderunterricht vor. Daneben soll die Deutsch-

Leistung nicht als Kriterium bei Versetzung oder

Wechsel auf eine weiterfuhrende Schule herangezogen

werden.

Die Ursachen fitr eine Legasthenie sind umstritten.

Es werden im wesentlichen genetische Komponenten

und St8rungen der Wahrnehmungs- und Gedachtnispro-

zesse diskutiert, wobei nach dem derzeitigen Wissens-

stand in der Mehrzahl der Falle St6rungen in der

akustischen und/oder visuellen Wahrnehmung bestehen.

Die Art dieser Wahrnehmungsstarungen entspricht denen

in Teil I beschriebenen. Fur den Erfolg der Therapie

ist neben dem Schweregrad entscheidend, daB die

Therapie maglichst friih begonnen wird. Die definitive

Diagnose einer Lese-Rechtschreibschwache erfordert

jedoch andererseits, daB die Fertigkeit des Lesens

und Schreibens zunachst eine gewisse Auspragung
erfahren muB, um sie zuverlassig zu messen. Dies ist

in der Regel nicht vor Ende des 2. Schulj ahres mug-

lich. Da durch eine Diagnose zu diesem Zeitpunkt

wertvolle Zeit fur FurdermaBnahmen verschenkt wird
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und zudem die Leistungsmotivation und das Selbst-

bewuBtsein der Legas theniker durch die anhaltenden

Minerfolge, trotz teilweise vermehrter Anstren-

gung, erheblich gemindert sind, hat man sich bemuht,
Kriterien zu finden, die bereits eine Neigung zur

Legasthenie anzeigen. Hier erweisen sich ein ver-

sp teter Sprachbeginn, gemischte Iljndigkeit (si.ehe

unten), schlechte Artikulation, St8rungen der Visuo-

motorik (siehe oben) sowie der akustischen und

visuellen Differenzierung und Reihenbildung als

wertvolle Hinweise. Treffen auf ein Kind mit Recht-

schreibschwierigkeiten mehrere dieser Kriterien zu,

ist das Entstehen bzw. Vorliegen einer Legasthenie

wahrscheinlich.

Fur Kinder mit Neigung zu einer Lese-Rechtschreib-

schwache ist das padagogische Konzept der Ganzwort-

methode meist ungeeignet, eine Umschulung in eine

Klasse mit synthetischer Methode daher zu empfehlen.
Es ist Aufgabe der Schule bzw. des schulpsycholo-

gischen Dienstes, Diagnostik und Therapie der Lese-

Rechtschreibschwache zu betreiben. Wo hierzu ausge-

bildete Fachkrafte fehlen, bleibt den Eltern nur

der Weg zu anderen Institutionen (Beratungsstellen,

kinderpsychiatrische Kliniken, niedergelassene

Psychologen).

Handigkeit

Die Handigkeit wird wesentlich durch die Dominanz

einer Gehirnhalfte ilber die andere bestimmt ( linke

Halfte dominant: Rechtshandigkeit, rechte Halfte

dominant: Linkshandigkeit). Daneben tritt jedoch

auch der Fall ein, daB keine der Gehirnhalften eine

eindeutige Dominanz ausubt. Hier liegt haufig eine

sog. gemischte Handigkeit vor. Die Handigkeit eines
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Kindes laSt sich einerseits aus seiner Praferenz

fur eine Hand, andererseits durch die graBere

Geschicklichkeit einer Hand beobachten. Zur Beobach-

tung eignen sich besonders Tatigkeiten, fur die

kein kultureller Druck in die eine·oder andere

Richtung besteht. So ist zum Beispiel die Bevor-

zugung einer Hand beim Essaii, Schrei.ben cier Zetch-

nen kein guter Indikator, da viele Kinder dazu ange-

halten werden, diese Tatigkeiten mit der rechten

Hand auszufuhren. AufschluBreicher ist die Bevor-

zugung einer Hand z.B. beim einhandigen Werfen,

Hammern oder Ergreifen von Spielmaterial. Bei Vor-

liegen von LinkshandigkeJt (ca. 5% der Bev8lkerung)

muB dringend davon abgeraten werden, das Kind auf

die rechte Hand umzutrainieran, da dies den Domi-

nanzverhaltnissen im Gehirn widersprechen wurde.

Bei Verdacht einer gemischten Handigkeit (liegt

bei ca. 2% der Bevalkerung vor) sollte das Kind

einer differenzierten HRndigkeitsprufung unterzogen

werden, um dann zu entscheiden, welcher Seite der

Vorzug zu geben ist. Gemischte Hdndigkeit ist nicht

etwa eine geniale, wlinschenswerte Begabung, sondern

haufig Ausdruck einer Reifungsverzdgerung des Gehirns.

Kinder mit gemischter Handigkeit zeigen daher haufig

Verzagerungen in der Sprachentwicklung und haben

gruBere Chancen, eine Lese-Rechtschreibschw che aus-

zubilden.

Verhaltensauffalligkeiten nach Einschulung

Da der Schuleintritt eine deutliche Veranderung der

kindlichen Situation bewirkt, ist er aus verschie-

denen Grunden eine besondere Belastungssituation,

an die eine Reihe von Kindern sich nur mit Schwierig-.
keiten anpassen kann. Anpassungsreaktionen kunnen

offensichtlich mit der Schule in Verbindung stehende
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Verhaltensauffalligkeiten wie starke Aversionen

oder Angste gegen bzw. vor Schule, Hausaufgaben

und Lehrer sein. Aber auch andere, zum Teil

typisch kindliche, in engem Zusammenhang mit den

K6rperfunktionen stehende Verhaltensauffallig-

keiten wie erneutes Stottern, Einnassen, Schlaf-

storungen und Nacht3ngste, Enstorungen, Kopf-

schmerzen, Bauchschmerzen und Erbrechen kannen im

Zusammenhang mit der Einschulung auftreten. Der

Beginn einer solchen Symptomatik sollte die Eltern

keineswegs in Panik verse tzen, denn als Anpassungs-

reaktion sind solche Auffalligkeiten keineswegs

ungewahnlich. Bleiben die Symptome jedoch uber

langere Zeit (mehr als 6-8 Wochen) bestehen,

sollten die Eltern fachlichen Rat einholen. Die

Ursache fiir die Verhaltenssturung kann einerseits

durch die Einschulung begriindet sein, z. B. das Kind

ist intellekiuell uberfordert, weist eine Teil-

leistungsschwache auf oder ist der Schulsituation

nicht gewachsen (Trennung von der Mutter, Konzen-

trationsschwierigkeiten, Spannungen mi.t Klassen-

kameraden oder Lehrern). Andererseits k5nnen jedoch

auch hausliche Konflikte wie Ehekrisen, Scheidung

der Eltern, Verlust einer geliebten Person oder

Ablehnung des Kindes durch einen Elternteil oder

auch massive Geschwisterrivalitat ursachlich fur

das Auftreten der Sturung verantwortlich sein. In

diesem Fall fungiert die Einschulung als zusatz-

liche Belastung, lediglich als Ausluser der Starung.

Besonders problematisch erscheinen hausliche Kon-

flikte, die ungefahr in zeitlichem Zusammenhang mit

der Einschulung auftreten bzw. sich verscharfen, da

sie im Erleben des Kindes mit der Schulsituation

in Verbindung gebracht werden, das Kind aufgrund

seiner seelischen Belastungen sich nicht ausreichend

1
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auf die scliulische Si tuati on konzentrieren kann.

Es kommt zu MiBerfolgserlebnissen, die die

schulische Entwicklung mid die Gesamtsituation

noch problematischer werden lassen.

Beim Auftreten von Verhaltensauffalligkeiten ver-

halten si.ch Eltern padagogisch riclitig, wann sie

dem Kind allgemein ver ,i hrte Z,iwendmig zu :oi.imen

lassen, sich z.B. vermehrt mit dem Kind buschaftigen,

ohne jedoch damit das Symptom zu verstarken. Konkret

bedeutet das, daB das Kind nicht fur das Zeigen des

Symptoms mit Zuwendung belohnt werden sollte, son-

dern dann, wenn es das Symptom niclit zeigt. Viele

Eltern verlialten sich aus Verstandlichem Grund hier

falsch, denn das Argument, gerado in dem Augenblick,

wenn es dem Kind offensichtlich schlecht geht,

braucht es vermehrte Zu·,·.endung, ist zviar ieit ver-

breitet, jedoch uberwiegend niclit stichhaltig. Das

Kind sollte nicht das Erleben haben, daA·Zuwendung

nur dann einsetzt, wenn es krank ist. Dariiber hinaus

gibt es eine Reihe von Symptomen, die sich bei

Bekriiftigung sehr rasch verfestigan, denn das Kind

lernt sehr bald, daB das Symptom Zuwendung und Vor-

teile bringt und wird daher dieses Symptom beibehal-

ten und kultivieren. Auf die obengenannten Symptome

angewendet, bedeutet dieses padagogische Konzept,

daB z.B. nicht das Einnassen, sondern trockene Nachte

mit vermehrter Zuwendung bedacht werden sollten,

daB bei Nachtangsten die Kinder nicht ins Bett der

Eltern genommen warden, sondern daB der Verbleib im

eigenen Bett beloant werden sollte, daB bei B3schwer-

den am Morgan vor dem Schulbesuch nicht diese da-

durch bekraftigt worden, daB das Kind zuhause bleiben

darf und dabei ver.:76hitt wird, sondern daB das Zur-

Schule-gehen vermehrte Zuwendung mit sich bringt.

1
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Schulplazierung des behinderten Kindes

Bei dieser Frage geht es im wesentlichen um die

Entscheidung, ob ein behinderte s Kind in eine

Spezialschule oder die normale Grundschule einge-
schult werden soll. Bei erheblichem Grad der

Behinderung fallt diese Entscheidung in jedem Fall

zugunsten einer Spezialschule aus, denn hier kann

das Kind unvergleichlich adaquater ·gef6rdert werden.

Dies gilt gleichermanen fur alle Arten von Behin-

derung (z.B. KarDerbehinderung, geistige Behinderung,

erhebliche Seh- und H6rschwachen, Sprachst8rungen) .

Bei nur leicht ausgepragter Behinderung sind die

individuellen Bedingungen und Persanlichkeitsmerk-

male des Kindes sorgfaltig zu prufen. Die Entschei-

dungskriterien sind hierbei so vielf:iltig, daB die

Eltern in jedem Fall den Rat eines Fachmannes

(Psychologe, Kinderpsychiater, an entsprechender

Spezialschule tatiger Heil- oder Sonderpadagoge)
einholen sollten.
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