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warum ein

Kommentar?

Ubersetzung in eine .

allgemein verstandli-

che Sprache

Aufzeigen der

M8glichkeiten

fur

padagogische

Fuhrung

Vorab mochten wir kurz erlRutern,warum wir der

Expertise eine popularwissenschaftliche Zusammen-

fassung voranstellen.Wir unternehmen damit den

Versuch,Aussagen aus der Sprache des wissenschaft-

lich analysierenden Forschers in eine Sprache

zu ubersetzen,die Eltern,Erziehern und Lehrern

gelaufig ist.

Im vorliegenden Text haben wir uns bemliht,dem

Praktiker in zweierlei Hinsicht entgegenzukom-

men:

1) indem wir d ie genau definierten Fachtermini

in nicht so exakt umrissene,aber gRngige und

allgemein verstdndliche Begriffe der Umgangs-

sprache zu ubertragen suchten;

und

2) indem wir versuchten,eine Schwerpunktsetzung

aus der Sicht des Erziehungspraktikers vor-

zunehmen.Statt auf Probleme der Degriffs-

festlegung, auf Fragen nach der 1Iaufigkeit

und den Formen"auffalligen" Verhaltens so-

vie auf eine Analyse mBglicher Bedingungs-

zusammenhange einzugehen,werden wir in der

Zusammenfassung jene verschiedenen M5glich-

keiten aufzeigen,die es gibt,um Fehlverhal-

ten von Grundschulern padagogisch wirksam

zu steuern.

Vorwort



bisher existiert

noch kein ein-

heitlicher

Terminus

Unsere Begriffs-

festlegung:
VERHALTENSAUF-

FALLIGKEIT

Arbeiten aus den

50-er Jahren

-3-

Zur Vokabel: verhaltensauffallig

Bisher gibt es noch kein einheitlich gebrauch-

tes Wort,um ein in seinem Sozialverhalten "auf-

falliges" Kind zu kennzeichnen.

Wir schlagen eine begriffliche Festlegung vor,

auf die wir bei den weite n Ausfuhrungen Bezug

nehmen werden.Wir schlieBen uns dem Vorschlag

von KLUGE an und wahlen den Begriff Verhaltens-

auff lligkeit fur soziales Fehlverhalten.

Dieses Wort scheint uns relativ vorurtellsfrei

zu sein und eine die ganze Personstruktur erfassen-

de Aussage zu machen,ohne auf Teilaspekte sozia-

ler Problematik einzugehen und ohne schon eine

Diskriminierung vorab auszusprechen.

neuere Untersuchun-

gen

Zur HHufigkeitsverteilung von sog. verhaltens-

auffalligen Schulern

Die ersten Arbeiten,um die Zahl als verhaltens-

auff illig angenommener Schiller zu ermitteln,

stammen aus den 50-ger Jahren.Es werden die Ar-

beiten von BERNART,BRUNN,v. HARNACK,MUCKE,und

WAGNER vorgestellt.Diese ersten Unersuchungen

konnen allerdings nur bedingt fur unsere speziel-

le Fragestellung herangezogen verdell,da sie sich

nicht ausschlieBlich auf die uns hier interessie-

rende Population der Schulanfanger(6/7)Jahre)be-
ziehen.

Den von uns vorgestellten Untersuchungen junge-

ren Datums - insbes. der Untersuchungsreihe von

KLUGE - konnten wir aktuelle Zahlenangaben uber

die Haufigkeitsverteilung von Verhaltensauffallig-

keiten bei der Gruppe der 6/7-jahrigen Schaler/Kin-
der entnehmen.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse

enthalt die folgende Tabelle:

l
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Untersuchung Population Ergebnis

BERNART
''

MUCKE 1953
1954

BRUNN

v. HARNACK

WAGNER

MEIER

JONSSON
KXLVESTEN

THALMANN

KLUGE

KUHLMANN

KLUGE

SCHNEIDER

KLUGE

POSCHEN
ROHR

HEINDORF

RENKER

SCHONROCK

1.-8.Klasse
Volksschule

1.-6.Klasse
Volksschule

alle Klassen
Volks- und

Realschule

10-jahrige
Schuler

Volksschaler

Volksschuler

7-16jahrige
Jungen

7-iojahrige
Jungen

1.-4. Klasee

6;0-6;11 Jahre

7;0-7;11 Jahre

2% "gemeinschaftsschwierig"

2,3  "gemeinschaftsschwierig"
3,2%

27,4% "erzieherisch auffallig"

1.-4.Klasse
a)Modellschulen
b)Nichtmodellschu-

len

1. Klasse
a)Modellschulen
b)Nichtmodell-

schulen

3;6-6;11 Jahre

Kindergarten

4; O:6;11 Jahre

Kindergarten

und Heim

3,7% " ausgepr gt verhalterggest."
16,3% "m Big verhaltensgestMrt"

1,5-2% "llitpel"(geschatzt)
8,5-11,5% "St8renfriede"

2,2% " gemeinschaftsschwierig"

25f"stark symtombelastet"

20% "stark symtombelastet"

1,87%
0,4%
1,4%

'83%
6,6%

2,3%

5,8%

"verhaltensauffallig"

"verhaltensauffallig"

6,6% "verhaltensauffallig

im sozialen Bereich "

7,2% "verhaltensauffallig"



genaue Prozentwerte

k8nnen nicht

angegeben werden

die Zahl

verhaltensauffal-

liger Schulanf n-

ger kann nicht ver-

nachlgssigt werden

es gibt mehr

verhalte nsauff llige

Jungen

das Wissen um

die Verhaltens-

formen ist

padagogisch

notwendig

Da unter den vielen Fachwissenschafuern bis-

her keine Einigkeit daruber erzielt werden

konnte,wann ein Kind als verhaltensauffallig

ZU bezeichnen sei,lassen sich auch keine exak-

• ten Zahlenangaben machen,die uber das AusmaB

von sozialen Auffalligkeiten bei Kindern Aus-

Kunft geben.

Die uns vorliegenden Erhebungen erbrachten

Sch tzwerte fur sog."gemeinschaftsschwierige",

"erzieherisch auffallige" Kinder,"Rupel","Sto-

renfriede"," symptombelastete" Kinder,"verhaltens-

gest5rte" und "verhaltensauffallige"Kinder,

d ie von 1% bis annahernd 30% weit gespannt sind.

Erkennbar ist,

1)daB die Zahl "auffiilliger"Schulan:Canger sich

so audwirkt,daB sie nicht mehr padagogisch

vernachlHssigt werden kannidie Zahl verbal-

tensauffalliger 6/7 jahriger Kinder liegt aller-

dings niedriger als die Verte fur die Schuler

h8herer Klassen.

und

2)daB der Anteil der Jungen an der Gruppe"auf-

falliger" Erst]classler(wie auch bei allen hdhe-

ren Klassenstufen)deutlich hdher lat als der

Anteil verhaltensauffalliger Madchen.

Formen von "auffalligem" Verhalten

Um dem Problem der sich auffallig Verhalten-

den bei Schulanfangern padagogisch angemessen

und in effektiver Weise unsereps Erachtens nach

begegnet werden muB,ist es erforderlich,zu wiss-

sen,welche spezifischen Formen "auffalligen"Ver-

haltens in dieser Schulercruppe besonders hau-

fig gemeldet wurde.Genaue Informationen uber

unerwunschte Verhaltensformen geben uns liinweise,

wo die besonderen Schwievigkeiten dieser Min-

der sich zeigen,und wo sich am ehesten Konflikte

im padagogischen Bezugsfeld ergeben werden.

I
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Ergebnisse zur

Charakterisierung

verhaltensauffalliger

Grundschuler

veist treten

mehrere Auff&llig-

keiten zusammen auf

es zeichnet sich

ein einheitliches

Bild fur die"auf-

Calligen"Grund-

schuler ab

"auffalliges Verhal-

ten kommt durch das

Zusammenwirken einer

Vielzahl von Faktoren

zustande

--

Die Untersuchungen von KLUGE u.a.uber Grund-

schuler in Krefeld und K6ln zeigen,daB die

Mehrzahl der Auff&lligkeiten in drei Bereichen

liegen:

- Auffalligkeiten im Arbeitsbereich

- Auffalligkeiten im Verhalten zu den Mit-

schulern

- Auffalligkeiten im Bertich der Schul- und

Klassenordnung

Diese Untersuchungen erlaubten uns,die "auf-

falligen" Schuler wie folgt naher zu charak-

terisieren:

1) Die meisten Schulanfanger mit "auffalligem"

Verhalten sind mit mehr als· einer einzigen

Verhaltensauffalligkeit belastet;eine Mehr-

heit von n= (78f)aller "auffalligen"

Grundschuler weist 3-7 verschiedene Verbal-

tensauffalligkeiten auf.

2)Die am haufigsten genannten Verhaltensauf-

falligkeiten scheinendazu geeigne·t,das Verv

halten "auffalligery Grundschuler zu beschrei-

ben;denn mit n= (78%) zeigt eine deutliche

Mehrheit der Gruppe verhaltensauffalliger

Grundschuler mindestens eine odcr gar mehrere

der folgenden Verhaltensweisen:

- st6Bt,schlagt,tritt,sticht usw. seine Mit-

schuler

tr umt,paBt nicht auf,schaltet ab,ist un-

interessiert

beschEftigt sich mit anderem als dem Unterp

richt

- reagiert nicht auf Ermahnungen

- steht auf,springt auf

Hinweise auf m8gliche Verursachungs-/bzw.

Bedingungsfalctoren fur Verhaltensauffallip:werden

Zur Frage nach der Verursachung/Dedingung von

Verhaltensauffalligwerden liegt eine Fulle von

Veriiffentlichungen vor.Die in dec L; le ratur



schematische

Ul,ersicht itber

magliche Bedin-

gangen/Ursachen

Schwerpunkt:

phdopathologische

Faktoren

Bedeutung der

Familie fur Ver-

haltensauffallig-

sein

--

entwickelten Erklarungsmodelle versuchen,abwei-

chendes Sozialverhalten nicht mit einem starren Ur-

sache-Wirkungsdenken zu erfassen, sondern sehen"auffal-

liges" Verhalten als vielgrundig im Sinne eines engen

Zusammenwirkens verschiedener Faktoren begrundet an.

Verhaltensauffalligsein wird als mit einer Vielzahl

anderer Variablen im Zusammenhang stehend betrach-

tet.

Um die verwirrende Vielfalt bekannter Bedingungs-/Ver-

ursachungsfaktoren liberschaubar zu machen,verwen-

den wir das 'Schema von KLUGE/OVERSBERG:

1.Grundkonflikt

1.1.Konflikte in der Eltern-Kind-Bziehung(Elter-n-
fehler und Fehlerziehung)

1.2.Konflikte im Familienleben

1.3·auBerfamiliRre EinfluBe(etwa durch die Schule)

2.Somatische Auffalligkeit

2.1.Hirnorganische Auffalligkeit

2.2.Andere karperliche Auffalligkeit

3.Begabungsauffalligkeit

Da wir unsere Suche nach Verursachungs-/Bedingungs-
faktoren "auffalligen" Verhaltens mit der Absicht

durchfuhren,um mittels der neu gewonnenen Erkennt-

nisse padagogisch noch effektiver handeln zu k8nnen,

richten wir unsere Aufmerksamkeit in erster Linie

auf die verschiedenen padagogischen Verurschungs-

momente(padopathologiache Faktdren) insbesondere

in Familie und Schule:

1.Familie

Fachwissenschaftler verweiaen darauf,dan gestarte

Familienverhaltnisse und Erziehungsfehler von El-

tern entscheidenden EinfluB auf jede psychosoziale

Entwicklung besitzen - was insbes. auch die Unter-

suchungen fur die Gruppe der Grundschuler belegen.
von KLUGE

Weiter wird darauf verwiesen,daB "auffalliges" Verbal-

ten von Kindern oft in engem Zusammenhang zu Familien-

konflikten steht und dort ihren Ursprung hat. - Wegen

9



Bedeutung des

Bezugsfelds Schule

Vorschl ge dafur,

was Eltern und

Lehrer tun kannen

Ratschlage geben

reicht nicht aus

neben pers8nlichen

Eigenschaften von

Eltern und Lehrern

ist padagogisches

"Rustzeug" erfor-

derlich

--

der Bedeutung von Konflikten in Familien werden

die bedeutsamsten Konfliktformen kurz beschrieben.

2. 5064!t

Die Rolle der Lehrpersonen in Schulen bei der

Bedingung/Mitbedingung von Verhaltensauffallig-

werden wird sichtbar,wenn wir den Befund er6r-

tern,daB "auffallige" Schuler haufig als Leistungs-

versager in der Schule bewertet werden.

Die Befragungen von KLUGE k8nnen uns wichtige

Hinweise geben,um die Bedeutung der Schule fur

Verhaltensauff lligwerden einschatzen zu k8nnen:

- die Zahl "auffalliger" Schuler steigt mit der

Dauer des Schulbesuchs deutlich an

- etwa jeder zweite verhaltensauffallige Schuler

gilt wegen Zuruckstellung oder Klaseenwieder-

holung als "uberalted" ;

- die meisten "auffdlligen" Schiller werden von

ihren Lehrern als wenig leistangsfahig einge-

stuft.

PRdakogisch angemessene Verhaltensformen zur

Anderung und Vorbeugung "auffalligen " Verhaltens

Eltern und Lehrern,die In der Erziehungsarbeit des

Alltags haufig mit schwierigen Situationen kon-

frontiert werden,m6chten wir eine Auswahl padago-

gisch angemessener Verhaltensformen anbieten,um

Konfliktsituationen besser als bisher meistern zu

k8nnen.

Unbersuchungen bestatigen,

1)daB das Aufstellen einfacher Ratschlage und

Empfehlungen fur padagogische Fuhrung in Erzie-

hungskonflikten nicht ausreicht

und

2)daB das Lasen von Konflikten neben wunschens-

werten persanlichen Eigenschaften auch besonde-

re Fertigkeiten erfordert.

Die folgenden Vorschlage m8gen als pddagogische

Handlungsmuster - als "Rustzeug" - fur das Bewal-



dem Kind ein gutes

Vorbild sein;nicht

predigen,sondern

vormachen

Kinder fur ange-

messenes Verhal-

ten bekrdftigen

kindgem De Beloh-

nungen auswtihlen

9-

tigen von erzieherischen Problemen in Eltern-

haus und Schule angesehen werden.

(1)52Btrolliertes Modellverhalten

Eltern und Lehrer sollten sich dessen bewuBt

sein,daB sie fur Kinder bedeutsame Modelle ab-

geben:Kinder lernen von ihren Erziehern,indem sie

deren Verhalten nachahmen.Deshalb ist gerade

p dagogisch so bedeutsam,welche Art von Modellen

Eltern und Exxiakax Lehrer fur Kinder zeigen.

Verhalten sich Erzieher in Konfliktsituationen

aggressiv und rucksichtslos,so geben sie den

Kindern ein " guted' Beispiel fiir Aggressivitat

und Rucksichtslosigkeit. - Verhalten sie sich

hingegen kooperativ und verstandnisvoll,dann

fBrdern sie auch verstandnisvolles Verhalten

und Kooperationsbereitschaft bei ihren KNindern

Angemessenes Modellverhalten von. Eltern und Leh-

rern bietet auBerordentlich groBe Moglichkeiten

der positiven Einfluanahme auf kindliches Fehl-

verhalten.

(2)Verstarkungslerndn

Wenn Eltern oder Lehrer bei Kindern erwunsch-

tes Verhalten belohnen(oder verstHrken),dann
festigen sie dieses Verhalten. Ein Kind hat z.

B. beim Aufraumen mitgeholfen und erhalt von

seinen Eltern Sunigkeiten dafur,die es beson-

ders gerne mag.Durch diese materielle Belohnung,

die die Eltern dem Kind fur seine Mithilfe

gegeben haben, erziehe sie i.hr Kind eher zur Ko-

operation und 11ilfsbereitschaft.

Wenn Eltern und Lehrer auf das Verhalten ihrer

wKinder mittels Verstarkerlernen einwirken mdch-
I

ten,dann mussen sie darauf achten,geeignete Ver-
nur

stlirker auszww ihlen.Denn ein Verstarker kann 10*DI 

dann bei einem Kind wirksam werden,wenn er geeig-

net ist,das Bedurfnia eines Kindes zu befriedi-

gen.

I
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die guten Seiten
des Kindes ent-
decken

positive Affekte
der Erzteher be-
wirken positive
Affekte bei Kin-
dern

positive Affekte
bewirken:

a) verbesserte
Beziehungen
zum Kind

b) graBere Ein-

wirkungsmdgi
lichkeiten
durch den
Erzieher

Als Verstdrker konnte vielerlei von den Erziehern

eingesetzt werden: z.B-. Geld, SuBigkeiten, anerken-

nende Worte und zustimmende AuBerungen, Ermutigung

oder Lacheln.

Mag ein Kind gerne Schokolade, so kann es in ange-

messener Weise mit Schokolade verstarkt werden.

Zeigt dagegen ein anderes Kind ein ausgepragtes
Streben, die Aufmerksamkeit anderer zu erlangen,

so kann dieses Kind durch persanliche Zuwendung -

etwa in Form anerkennender Worte - durch die Erzie-

her verstarkt werden.

Damit Eltern und Lehrer das Verstarkerlernen wirk-

sam anwenden kannen, ist es unbedingt notwendig,
daB sie ihre Aufmerksamkeit auf angemessene Verhal-

tensweisen ihres Kindes richten. Dies ist nicht.

einfach: Denn ins Auge stechen gew6hnlich nicht die

vielen Male, in denen ein Kind sich sozial angemes-

sen verhalt, sondern die wenigen Falle, in denen es

Fehlverhalten zeigt.

(3) Reziprokf Affekt£

Eltern und Lehrer haben die Maglichkeit, die emotio-

alen Reaktionen von Kindern insbesondere auch in

schwierigen Situationen durch ihre eigenen Affekte

zu modifizieren. Erziehr, die Kindern deutlich po-

sitive Affekte zeigen, kannen damit rechnen, bei

den Kindern ahnliche Vorgange auszul5sen. - Zeigen
Eltern und Lehrer Freundlichkeit, emotionale Warme

und positive Zuwendung, so werden Kinder dadurch

veranlaBt, ihre Empfindungen in gleicher Weise aus-

zurichten.

Uber den Augenblick hhaus bewirken positive Affeke

einen dauernden giinstigen EinfluB as auf jede kind-

liche Entwicklung, indem sie den Bediirfnissen der

Kinder nach Wertschatzung und Anerkennung nachkommen.

Zudem verbessern positive emotionale Erfahrung mit

Erziehern die zwischenmenschlichen Beziehungen von

Kindern und Elterrl/Lehrern und damit auch die Ein-

wirkungsm6glichkeiten durch Modell- und Bekrafti-

1
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durch freundliches
und ruhiges Verhal-
ten k5nnen Erzieher
den Kindern ihre
Unsicherheit und
ihre Angste nehmen

Fehlverhalten

konsequent igno-
rieren; Strafen
vermeiden

angemessenes
Verhalten
verstarken

gungslernen.

( 4) GeEenkonditionierung-

Padagogische Fithrung in Form von Gegenkonditionie

rung stellt ein bedeutsames Steuerungsfeld dar, um

Erziehungskonflikte in Folge von Angstlichkeit oder

seelischer Anspannung abzubauen.

Dabei k6nnen Eltern und Lehrer anstelle der in der

Verhaltenstherapie gebrauchlichen k3rperlichen Ent-

spannung durch das zum Ausdruck bringen von Wert-

schatzung, durch emotionale Warme, durch Freundlich-

keit sowie durch ihr ruhiges und sicheres Auftreten

positiv auf angstliche Kinder einwirken.

( 5)  6schen,_ExtinEtion

Lernpsychologen konnten nachweisen, daB ein Verhal-

ten nicht mehr gezeigt wird, wenn die iibliche Be-

lohnung konsequent ausbleibt. - Mit Strafe laBt

sich dagegen ein Verhalten nur zeitweilig' unter-

driicken, nicht aber endgultig ausl5schen. Sobald

eine Strafe ausbleibl, wirkt dies· wie Belohnung in

Form sog. negativen VerstKrkens und das unerwiinsch-

te Verhalten tritt wieder auf.

Diese Erkenntnisse k6nnen sich Eltern und Lehrer in

der Erziehung zunutze machen: Konflikte kannten dem-

zufolge abgebaut werden, indem das sie ausl5sende

Verhalten nicht verstaikt wird - u. zo durchgehend

und ohne Ausnahme. Besonders in der ersten L6schungs-

phase,wenn das Fehlverhalten in Haufigkeit und In-

tensitat zunachst zunimmt, ist es wichtig, daB jeder
Erzieher das "auffallige" Verhalten konsequent igno-

riert und Alternivverhalten aufzeigt, um letztlich

Erfolg zu haben.

Das Laschen von Fehlverhalten kann unters·tiltzt wer-

den, indem parallel zur Reduzierung unangemessener

Verhaltensweisen angemessenes Verhalten verstarkt

wird.

I
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das Kind mit den,

logischen Folgen
seines Fehlverhal-
tens konfrontieren

Statt· es zu be-
strafen

die Empfindungen
des Kindes ver-

stehen wollen

und

dem Kind in Form
der "Du"-Anrede

Ruckmeldung geben

Erzieher sollen

dem Kind sagen,
wie sie sich bef
Konflikten fiihlen

- 12 -

( 6) Logische_Folgen

Beim Grundsatz, logische Folgen anzuwenden, wird d'a-

von ausgegangen, daB kein Mensch willentlich etwas

tut, um sich selbst zu schaden.

Die padagogische Wirkung logischer Folgen besteht da-

rin, daS Kinder das unangenehme ihrer unangepaBten

Handlungen selbst erfahren.

Logische Folgen durfen nicht mit Bestrafen gleichge-

setzt werden: Logische Folgen, die von Erziehern be-

wuBt arrangiert werdenm sind dem unangemessenen Ver-

halten innerlich zugeordnet, wogegen beim Strafen in

der Regel ein willkiirlicher Bezug zum Fehlverhalten

hergestellt wird.

( 7) Aktivet Auharen

Aktives Zuh8ren erweist sich als padagogisch wirksam,
wenn Eltern und Lehrer Kinder befahigen wollen, ihre

Probleme selbst zu lasen. Diese Methode fordert von

den Erziehern, sich zu berniihen, das in Worte zu fas-

sen, was ein Kind Kind ihrer Meinung nach empfindet,
und dem Kind Rtickmeldung in der Form der "Du"-Anrede

zu geben:

"Du fiihlst dich ungerecht behandelt."

oder

"Du scheinst dich iiber mich geargert zu haben."

Durch aktives Zuh6ren k5nnen Eltern und Lehrer Kin-

dern Gefiihle des Wertes vermitteln, Angst reduzieren

und angemessenes Verhalten anbahnen.

Aktives Zuharen ist mehr als eine blo Be Technik zur

angemessenen Lasung von Problemsituationen; sie for-

dert von Erziehern eine grundlegend positive Einstel-

lung Kindern gegeniiber, die durch eine annehmende und

respektierende Haltung gepragt ist.

(8) Ich-fotschfften

Die Bedeutung- der Methode, Ich-Botschaften zu geben,

besteht darin, daB Erzieher in einer unangenehmen

Situation ihre eigenen Empfindungen dem Kind mittei-



statt das Kind zu

beschuldigen

Erzieher k8nnen
das Kind durch
*reundliches und
anerkennendes
Verhalten ermu-

tigen

chiiler bei andau-
erndem Fehlverhali
ten zeitweise,
ohne argerlichen
Kommentar, aus

der Klasse nehmen

-1

len, das diese Gefiihle verursacht hat.

Etwa: "Ich bin argerlich gewesen, weil ich so lange

mu.Bte, bis du fertig warst." - "Ich habe es

mit gegentiber als ungerecht empfunden, daB

ich alleine aufraumen muBte."

Ich-Botschaften wollen nicht beschuldigen oder be-

werten, ebensowebig wollen sie verharmlosen. - Sie

verlangen von Eltern und Lehrern Offenehti und Auf-

richtigkeit Kindern bzw. Partnern gegeniiber.

(9) Em-uligen

Ermutigen zielt in ersten Linie auf eine Anderung der

Selbstbeurteilung von Kindern ab und verlangt von

allen Erziehern, die Probleme der Kinder mit deren

Augen zu sehen.

Eltern und Lehrer, die Kinder ermutigen, starken da-

mit den "Glaugen" der Kinder an sich selbst. Dazu ist

es notwendig, daB jeder Erzieher Kinder vorurteilsfrei

annimmt und das Positive an ihnen entdeckt.

Als Zeichen als ermutigenden Padagogen gelten freund-

liches und anerkennendes Verhalten, das nicht mit

Liebe und Lob gleichgesetzt werden darf.

(To) Zi eroutrMEthode-

In manchen Fallen sind Schiller - auch wenn Lehrer

auf diese Schiiler eingehen - nicht bereit, ihr uner-

wiinschtes Verhalten aufzugeben.

Der Grund fiir die Beibehaltung von Fehlhalten liegt
dann meist darin, daB das st5rende Verhalten des

Schiilers gro Be Aufmerksamkeit von seiten der Klassen-

kameraden auf sick zieht und dadurch verstarkt wird.

Mit der Anwendung der time-out-Methode sollen Erzie-

her und E1tern dafiir sorgen, daB dem Problemverhalten

eines Schiilers keiine Beachtung geschenkt werden kann,
indem der "auffallige" Schiller ohne j ede argerliche

AuBerung aus der verstarkenden Situation herausgenom-

men wird. Dieses Vorgehen erbringt dann vollen Erfolg,
wenn auch wirklich alle positiven Reize vom Schuler

ferngehalten werden.

- 13 -



Fehlverhalten mit.
der kombinierten
Reaktion von

Verstandnis und

Verbot beant-
worten

Verbote unper-
s6nlich und

allgemein
formulieren

a) mit verst&ind-
nisvollen
Worten

b) mit freund-
lichem Gesicht

der Lehrer kann

Prinzipien aus der
nicht-direktiven
P syhcotherapie fiir
seine Erziehungs-
praxis nutzbar

machen

- 14 -

(11) Night-au o rftlsfhf VeEhfltens£o-men_vfn_Lfhrem_

Nicht alle nicht-autokratischen Verhaltensweisen sind

gleichermaBen padagogisch angemessen. Ausschlie Bli-

ches Zeigen von Verstandnis oder Weben von Informa-

tionen als Reaktionen in schwierigen Situationen ge-

nugen nicht, um padagogisch effektiv Kinder prosozial

zu fiihren.

Demgegentiber scheint die kombinierte Reaktion von

Verstandnis und Verbot (oder stillschwaigendes Anse-

hen) geeignet zu sein, um Schtiler zu angemessenem

Sozialverhalten zu motivieren.

(12) Spradverbotf Hnd mimischer Auld-mck_

Nach Ergebnissen von A.TAUSCH k6nnen Verbote von

Lehrern dann als padagogisch angemessen gelten, wenn

sie unpers6nlich und verstandnisvoll formuliert sind.

Schuler sind dann eher bereit, ihr unangemessenes

Verhalten zugunsten angemessener Verhaltensweisen

aufzugeben, wenn sie erfahren, daB der Lehrer far

ihr Fehlverhalten Verstandnis zeigt und sie pers5n-
lich nicht abwertet.

Mimischer Ausdruck hat im Zusammenhang mit Sprachver-
boten von Erziehern einen gewissen modifizierenden

EinfluB; ein freundliches Gesicht veranlaBt in jedem
Fall mehr Schuler zur Aufgabe ihrer negativen Verbal-

tensweisen.

( 13) Ni-at-diEekt-Ave Xiderlsxchoth,Er· Ple_

Der nicht-direktiven Kinderpsychotherapie liegt die

Kernthese von ROGERS zugrunde; er geht davon aus,

daB nahezu jeder Mensch (ausgenommen psychisch schwer

Erkrankte) selbst in der Lage sei, seine Probleme zu

18sen, u. z. besser als das irgend ein AuBenstehender

fur ihn zu tun vermag.

Nach TAUSCH/TAUSCH kannen Lehrer vieles von der Art,

mit der qualifizierte Therapeuten Kindern in auBer-

schulischen Situationen ein angemessenes Verhalten

erm5glichen, fur ihren Umgang mit S chiilern ubernehmen.

1

1



Eltern mussen mit
Konflikten rechnen

statt daB einer
auf Kosten eines
anderen gewinnt

eine fur alle
akzeptierbare
L5sung finden

Der padagogische Erfolg eines Lehrers wird entschei-

dend davon abhangen, inwieweit es ihm gelingt, jene

acht Prinzipien, auf denen die nicht-direktive Psycho-

therapie aufbaut, in die Realitat umzusetzen:

Prinzip des Nicht-Lenkens

Prinzip des Nicht-Vorantreibens

- Prinzip des freundlichen Beziehungsverhaltnisses
- Prinzip des Akzeptierens und Respektierens
- Prinzip des Gewahrens und Erlaubens

- Prinzip des Erkennens und Reflektierens von Gefuhle>

- Prinzip des Begrenzens
- Prinzip der inneren Sicherheit

( 14) Z uE LMs g_vfn_Kfntl kten in_der_Ffmil e_(flORDilN1

GORDON betont, daB familiare Konflikte nichts AuBer-

gewahnliches darstellen, sondern als "normale" Be-

standteile jedes Zusammenlebens angesehen werden mus-

sen.

Wo Menschn zusammanleben, kommt es beinahe zwangslau-

fig auch zu Konflikten, weil Menschen verschieden

sind.

In den meisten Familien werden noch uberwiegend un- ,

giinstige Formen von Konfliktbewaltigung ausgeiibt.
Nach GORDON sind es vornehmlich zwei Arten:

1) Die Eltern entscheiden den Konflikt zu ihren Gun-

sten, indem die ihre eigenen Bediirfnisse mit Befeh-

len und Strafen durchsetzen ("Ich-siege-du-unter-
liegst") .

2) Die Kinder setzen einseitig ihre Wunsche auf Kosten

der Eltern durch ("Ieh-unterliege-du-siegst").
In beiden Fallen muB eine Konfliktbewaltigung im Sin-

ne, daB einer gewinnt und einer unterliegt ("Sieg-Nie-

derlage-Methode"),ils ein miBlungener Losungsversuch

gelten. Denn es werden jeweils die Wunsche und Bedurf-

nisse eines Partners/einer Seite auf Konten· des andereq/
der anderen Seite durchgesetzt.
GORDeN sieht eine Alternative zu den beiden "Sieg-

Niederlage"-Methoden in der von ihm vorgestellten

"Niederlage-losen" Methode. Hierbei wird versucht,

- 15 -



Hinweise wie
Lehrer auf
kindliche

Aggressionen
reagieren
k5nnen

Probleme zwischen Eltern und Kindern zu 15sen, indem

alle Beteiligten gemeinsam einen KompromiB suchen,
der fiir jede Seite annehmbar ist.

Um Eltern den Einstieg in seine Methode zu erleich-

tern, gibt GORDON folgende Hinweise, wie ein Konflikt

Schritt fur Schritt angegangen werden kann:

1.Schritt: Den Konflikt identifizieren und definieren

2.Schritt: M6gliche L5sungen entwickeln

3.schritt: Die Alternativen kritisch bewerten

4.Schritt: Si6h fur die beste L5sung entscheiden

5.Schritt: Die· Entscheidung ausfiihren

6.Schritt: Nachfolgende kritische Bewertung.

( 15 ) ErEifhfr erhallen geEe itber agEressive13 Kind£rn
iSINGER)_

Gerade aggressives Verhalten von Kindern fiihrt oft

zu Schwierigkeiten in der Erziehung. Wegen der Schwere

eines Problems, vor das Eltern und Lehrer beim Umgang
mit aggressiven Kindern gestellt werden, ist es be-

sonders dringlich, betroffenen Erziehern Hilfen an

die Hand zu geben.

Die von SINGER vorgestellten Verhaltensregeln sind

zwar urspriinglich fur Lehrer gedacht gewesen, k6nnen

aber auch Eltern bei ihren Erziehungsbemiihungen dien-

lich sein:

- auf kindliche Aggressionen nicht mit Gegenaggressie-

nen reagieren
- einem Kind die M6glichkeit geben, etwas zu tun, um

angerichteten Schaden wieder gutzumachen
- einem "auffalligen" Kind andere, nicht aggressive
Formen der Kontaktaufnahme erm8glichen

- intensiver Kontakt zwischen Lehrer und S chiiler fiihrt

zum Abbau von Aggressionen
- M5glichkeiten zur Umlenkung und "Kanalisierung" ag-

gressiver Impulse bereitstellen

einem Kind Grenezen setzen, damit es genau weiB,
wie weit sein Handlungsspielraum reicht

- Schulern Modelle fur angemessene Konfliktl5sung
geben.

( 16) Fiihrungsverhalten in familialen Konflikten

- 16 -
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Eitern sollen

partnerschaft-
.iches Verhalten
in Familienkon-
flikten zeigen

dre i Fuhrungs-
grundeatze fur
Lehrer

( 16) Fllhrungsverhallen in_ffmilialen Zo-ilikten_
1*L·UGE,1

Um Konflikte in der Familie angemessen 15sen zu k6n-

nen, fordert KLUGE ein Elternverhalten, das u. a. durch

das Z e igen von "Warme, Akzeptierung, Wohlwollen, Ver-

· standnis und Anerkennung" gekennzeichnet ist.

KLUGE empfiehlt Lehrern fiir die Bewaltigung von Kon-

fliktsituationen sozial-integratives, partnerschaft-

liches Verhalten anzuwenden, was auch auf den Bereich

der Familienerziehung iibertragen werden kann.

Im Einzelnen stellt er folgendes als bedeutsam heraus:

Eltern sollten Kindern in schwierigen Sitautionen

aufgeschlossen hegegnen

- Die Gefiihls- und Problemlage ihrer Kinder sowie die

Bedurfnisse und Gefiihle der Eltern zur Sprache brin-

gen

Eltern sollten Vertrauen zeigen, daB Konflikte ge-

meinsam gelost werden kannen.

( 17) Pal.aEogisc e_Flihrung_ d_GEundsatze fur effekti-

.ves Unterrichten_( LUGE)_

In dem Wissen darliber, daB erzieherisches Verhalten

fur das Lerngeschehen und eine angenehme offene Atmos-

phare in jeder Klasse von gro Ber Bedeutung ist, sieht

KLUGE einen AnstoB, sich naher mit dem Lehrerverhalten

zu befassen und jedem· Erzieher mittels sonderpadago-
gischer Forschung Hinweise fur effektives Fiihrungs-
verhalten geben zu k6nnen.

KLUGE stellt aufgrund seiner Forschung in der Praxis

folgende Anforderungen an die Lehrer, die er in drei

Prinzipien zusammenfaBt:

Prinzip 1: Eingehen und sich einstellen auf die Er-

wartungshaltung und die B edurfnislage von

Verhaltensauffalligen
Prinzip 2: Verhaltensauffallige an Entscheidungen und

Betatungen im Gesprach und bei Planungen
teilnehmen sowie mitentscheiden lassen und

Spontaneitat zulassen

Prinzip 3: Sympathien und Ubereinstimmungen in sozia-

1
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Kinder lernen
'

beim Spielen

Medikamente kannen
bei Verhaltensauf-
falligkeiten zur

Unterstutzung
padagogischer
MaBnahmen einge-
setzt werden

len Einstellungen zulassen und soziale

Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kin-

dern harmonisieren.

(18) Bedeut-wig von SPAelen fuE dif En3wickl-Eng  a-W-
fal].Ager  Kindfr_

Es gilt als unbestritten, daB eine Reihe von Lernpro-
zessen durch Spielen gefardert werden k6nnen. Spielen
ist deshalb so bedeutsam fur Kinder, weil es ihnen

die Chancen bietet:

1) ihre noch begrenzten k6rperlichen Fertigkeiten
und kognitiven Fahigkeiten zu uben

2) ihre Sozialerfahrungen nachzuspielen und ihre Ge-

fiihle anderen gegeniiber ausdrucken zu lernen.

Andererseits wird Eltern und Lehrern uber Spielen mit

Kindern die Gelegenheit gegeben:

1) Kinder besser zu verstehen, etwa die unbewaltigten

Kngste ihrer Kinder kennenzulernen

2) Kindern bei der Bewaltigung ihrer Schwierigkeiten

zu unterstlitzen.

Insbesondere fur verhaltesnauffallige Kinder kann

Spielen von groBer Bedeutung werden. Denn gerade die-

se Kinder ben5tigen in gr5Berem AusmaB Fiihrung zur

psychischen Entlastung und Stabilisierung, zur Entwick

lung ihres Leistungsverhaltens und zur Motivation so-

wie F8rderung eines angemessenen Sozialverhaltens.

( 19) Qber_die_Bedfu w-g_vgn--Med k-menfen bel der Be-

handlu g_vfrhalt£nsauffall ger_Kinder

In Fallen, da eine Bedingung/Mitbedingung von Verhal-

tensauffalligwerdan durch physische Schaden (etwa
Schadigungen des Zentralnervensystems) vorliegt, muB

erartert werden, inwieweit der Einsatz von Medikamen-

ten hilfreich oder gar unumganglich sein kann, um

soziales Fehlverhalten zu verandern.

Medikamentdse Behandlung von Kindern mit Verhaltens-

auffilligkeiten scheint den meisten Experten nur dann

vertretbar und effektiv zu sein, Menn Medikamente der

I
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Unterstiltzung sonderpadagogischer oder therapeutischer
MaBnahman dienen.

Bedenken bestehen bzgl. der komplexen Wirkungsweise
der Medikamente und der damit verbundenen Gefahr un-

erwunschter Nebeneffekte.

1
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Zum Begriff: yerhaltensauffalli 

Bisher sind die terminologischen Schwierigkeiten und defini-

torischen Probleme beim Begriff "verhaltensauffdllig"/"verhal-

tensgestMrt" keineswegs befriedigend gelMst;eine Einigung auf

eine von allen Fachwissenschafiern akzeptierte Terminologie

steht noch aus.Nach KLUGE/OVERSBERG gibt es mindestens 40 ver-

schiedene Termini,um eine in seinem Verhalten  auffallig €ewor-

denes Kind zu kennzeichnen.Die am hMufigsten verwendeten Begrif-

fe wollen wir kurz vorstellen:

a "entwicklungsgest5rt" bzw. "entwicklungsgehemmt'I

b) "erziehungsschwierig" bzw. "schwererziehbar"

c) ugemeinschaftsschwierig"(gemeinschaftsbedrangend"/gemein-
schaftsbadrangt )

d) "verhaltensgestdrt" bzw. uverhaltensauffallig"

zu a)Die Begriffe  entwicklungsgest8rt'  und "entwicklungsgehemmt"

stellen heraus,daB die "normale" Entwicklung eines Kindes ge-

start bzw, gehemmt sein kann.

 Entwicklungsgehemmt"bezieht sich nach MOOR(1968) nicht nur

auf die Entwicklung im biologischen Sinne",sondern auch auf

das reifende 'Mensch-werden ,Dieses 'Mensch-werden'kann nicht

nur gehemmt sondern auch gest6rt und durchkreuzt werden" (MOOR,
1968,s. 3).
Im Unterschied dazu betont HANSELMANN: Von einer Entwicklungs-

starung ... reden wir dann,wenn keine Anlagemangel im Kind vor-

liegen ..." zit. nach SCHUMACHER, 1972's. 589).
zu b)Diese Begriffe betonen das Verhaltnis zwischen Erzieher und

dem zu erziehenden Kind.Erzieher erwarten von Kindern,daB sie

ihre Erziehungsbemuhungen anerkennen und sich Hilfen zur Bewal-

tigung ihrer Probleme geben lassen.Lehnt nun ein Kind die Hilfe

seines Erziehers ab und ist der  Prozess der Erziehung,e.. nicht

mehr ohne Schwierigkeiten zu gestalten..."(GROOTHOFF zit. in

MYSCHKER,1971,S. 275 ff.)so sprechen Erzieher von "Erziehungs-

schwierigkeit" bzw. "Schwererziehbarkeit".

Bei der Verwendung der beiden Begriffe zeigen sich unterschied-

liohe Auffassungen:Wahrend z.B. KLINK(1963),BLEIDICK(1968) zwi-

schen "erziehungsschwierig" und "schwererziehbar"graduelle Unter-

schiede sehen,verwenden andere Autoren (HILLEBRANDT, 1965)diese



zwei Begriffe synonym.

MYSCHKER(1971),SCHUMACHER(1972),u.v.m. merken kritisch an,

daB das Versagen eines Kindes bzw, Schwierigkeitenhaben im

Erziehungsprozess letztlich Kindern angelastet werden.Alles

liege "am Kinde,... weil dies 'nicht will  und bMswillig

'Schwierigkeiten'bei der gutgemeinten Erziehung der Erwach-

senen bereiteteu.(SCHUMACHER, 1972, S. 591).
zu c)Beim Begriff "gemeinschaftsschwierig" wird besonders

hervorgehoben,daB soziale Beziehungen,das Verhaltnis zwischen

"schwierdigem" Kind und der Gemeinschaft,nicht in Ordnung seten.

Entweder bedr ngt ein "gemeinschaftsschwieriges" Kind seine

Gemeinschaft so stark,daD es zu Gemeinschaftskonflikten kommt,

oder ein Kind wird selbst von seiner Gemeinschaft so bedrangt,

daB es sich night entfalten und mit entspre chenden Fehlhal-

tungen gegenuber der Gemeinschaft reagieren kann.

Zum Begriff "gemeinschaftsschwierig" ist kritisch anzumerken,

daB er nichts daruber aussagt,ob ein Kind immer oder nur gele-

gentlich, ob es in jeder oder nur innerhalb einer bestimmten

Gemeinschaft sich "schwierig"verhalt.

zu d) Dieser Begriff geht vom auBeren Erscheinungsbild, dem

Verhalten eines Menschen aus. Wie MYSCHKER (1971) ausfuhrt,

'beeintrachtigt ' ein"Verhaltensgest8rter" durch sein Verhalten

"die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Eingliederungen

in die Soziet it "
i zu Verhaltensstarungen zablt WIESENH TER

"Abwegigkeiten der Handlungen und Haltungen von den einfachsten

Ungezogenheiten, dem Ungehorsam, dem Jahzorn, den Tics, den

EB- und SchlafstBrungen bis zu den schwersten Formen der Ver-

wahrlosung und Kriminalit t" (WIESENHUTER, 1964, zit. nach

MYSCHKER, 1971, s.275)•
SCHUHMACHER bewertet den Begriff uverhaltensgestortn positiv

und begrundet seine Ansicht wie folgt: "Der Begriff 'verhaltens-

gesturt' wirkt ... sachlicher, d.h. ohne negative Wertung, ...

wertfreier" und "umschlieBt in starkerem MaBe samtliche Aspekte"

auffalligen Verhaltens (SCHUMACHER, 1972, S.589ff.)

Als weitere gebrauchliche Bezeichnung fiir sozial "auffallig"

gewordene Kinder gelten: "schwieriges Kind" (BARSCH)
"emotional gest8rt" (BETTELHEIM)
"Problemkind (LINSCHOTEN)
"fithrungsresistent" (KLUGE) .
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Wie aus den hier gegebenen Ausfuhrungen zu den gangigen

Begriffsdefinitionen ersichtlich wird, gibt es bisher noch

keinen einheitlichen Terminus fur ein im Sozialverhalten

"auffalliges" Kind.

Wenn auch weiterhin noch definitorische Probleme bestehen, so

schlagen wir an dieser Stelle eine begriffliche Festlegung

vor, auf die wir bei unseren weiteren Ausfuhrungen Dezug

nehmen werden. Es empfiehlt sich u.E. bei sozial abweichendem

Verhalten den Begriff "verhaltensauffallig" zu wahlen, denn

damit wird -wie KLUGE betont - eine relativ wertfreie, die

ganze Personenstruktur erfassende Aussage getroffen, ohne be-

reits auf Teilaspekte sozialer Problematik oder sozialen

Defizits einzugehen und noch keine Diskriminierung auszuspre-

chen.

Verhaltensauffalligkeiten sind erhebliche Abweichungen vom

erwarteten Normverhalten, die stlindig gesellschaftlichen Wand-

lungen und Veranderungen unterliegen. Bei unserer Begriffs-

festlegung beziehen wir una auf KLUGE, der "Verhaltensauffal-

ligkeit" wie folgt definiert:

"Auffalliges Verhalten ist ein Sozialverhalten, das ein anderer

definiert; insofern ist Verhaltensauffalligsein eine relationale

Entscheidung, die sich auf interaktionelle Strukturen bezieht.

Auffalliges Verhalten ist dann deviant, wenn es

1) von formellen und informellen Gruppenregeln, Vereinbarungen

oder Normen bzw. padagogischen Zielen in padagogischen

Situationen bipolar abweicht,

2) langzeitig geubt wird,

3) massive soziale Folgewirkungen zeigt.

Wir definieren demnach Verhaltensweisen, die gegen Gruppenmit-

glieder oder gegen Gruppenprozesse langzeitig gerichtet sind

als sozioaversive Devianze

Verhaltensweisen, die ein Gruppenmitglied oder einen Gruppen-

prozeB nicht aktiv unterstutzen, bezeichnen wir als soziopassive

Devianz" (KLUGE et al., 1975, S.16).

1
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Erste Arbeiten, um die Zahl der "wegen ihres st6renden Verhal-

tcns fiir die Normalschule schwer tragbaren" Schiller zu ermitteln,
stammen aus den 50iger Jahren (STUTTE 1955,S.174). So liegen

u.a. Arbeiten von BERNART (1956), BRUNN (1957), von HARNACK

(1958), Mucke/STEINBRECHER (1957), STUTTE (1955) und WAGNER

(1959) vor, die sich allerdings nicht ausschlieBlich auf die

uns interessierende Population der Schulanfanger beziehen und

somit hier nur mit Vorbehalt Berucksichtigung finden konnen.

BERNART (1956) erfaBte in seiner im Herbst 1955 durchgefuhrten

Erhebung samtliche Bielefelder Volksschulklassen (Klassenstufen
1 - 8). Von den befagten Lehrern wurden ihm insgesamt 281

"gemeinschaftsschwierige" Kinder gemeldet; dies entspricht einem

Prozentwert von etwa 0 2%. BERNART unterscheidet bei den

"Gemeinschaftsschwierigen" zwischen "gemeinschaftsbedrangenden"

und "gemeinschaftsbedrangten"Schulern: die Gruppe der "gemein-

schaftsbedrangenden"umfaBt jene "Kinder,die das Gefuge der Ge-

meinschaft sprenten oder staren(Aggressionen,Verwahrlosung,Schul-
stUren,usw.) "Zu den"Gemeinschaftsbedrangten" zahlt der Autor all

jene Schuler,"die von der Gemeinschaft her bedrangt werden,deren

Entwicklung im Klassenverband erdruckt wird(Angst- und Depres-

sionszustande,psychgenes Schulversagen)"(BERNART 1956,s.431).Von
den 281 "auffalligen" Schillern zahlten die befragten Lehrer 215

zur Gruppe der "Gemeinschaftsbedriingenden" und 66 zu den soge-

nannten "Gemeinschaftsbedrtingten".Der Autor betont,daB die ge-

wonnenen Zahlen - seines Erachtens - nur ala Mindestschatzungen

gelten kBnnen,weil insbesondere viele"Gemeinschaftsbedrangte"

den Lehrern entgangen sein diirften,da sie nicht aktiv auffallen.

MUCKE(1957) fuhrte· Erhebungen in Berliner Grundschulen durch; der

Autor informierte die befragten Volksschullehrer uber den Zweck

seiner mehrfach wiederholten Untersuchungen zur Erfassung von

sogenannten "gemeinschaftsschwierigen" Kindern.Nach MUCKE sind

alle Schuler "gemeinschaftsschwierig",deren Verhalten aufgrund

struktureller Fehlentwicklung zu standigen Gemeinschaftskonflik-

ten im Klassenverband fiihrt,die mit allgemeinen Erziehungsmetho-

den und einfachen SondermaBnahmen nicht abzustellen sind'1(1957,s.8)

Zur Haufigkeitsverteilung von Verhaltensauffalligkeiten

1



Jene Untersuchungen,die uns interessieren,da sie unter anderem

auch Schulneulinge miterfassen,stammen aus den Jahren 1953 und

1954: MUCKE fand bei seiner Erhebung im Februar 1953 an 229

ersten bis sechsten Volksschulklassen(mit insgesamt 9093 Schu-

lern)209 "gemeinachaftsschwierige"Kinder(2,29%) ;darunter waren

Kinder mit leich En und schweren Formen "gemeinschaftsschwieri-

gen Verhaltens.Im Februar 1954 ermittelte MijCKE bei einer Erhe-

bung an 210 ersten bis sechsten Klassen aus 12 Grundschulen(mit
insgesamt 7931 Schitlern) 264 "Gemeinschaftsschwierige"(3,32%);
hierunter waren nach Meinung des Autors schwere und leichtere

Falle,sowie Grenzfalle.

Aus den 50iger Jahren liegen zwei Untersuchungen von Medizinern

vor.Die erste Arbeit stammt von der Schularztin BRUNN(1957);sie
untersuchte in Kiel alle Schiller einer kombinierten Volks- und

Realschule.Die Lehrer sollten fur jedes Kind auf einem Fragebo-

gen angehen,ob sie es fur"erzieherisch auffallig" oder unauffal-

lig hielten und(falls "auffallig'>als einen"Starer", "still" oder

'Iverwahrlosf einstufen wurden;zuskitzlich standen der Autorin

noch die Angaben der zustandigen Fursorgerinnen und die schul-

arztliche Kartei zur Verfugung.BRUNN fand auf diese Weise 353

(27,4 %)  erzieherisch auffallige Schuler;davon gehUrten nach

Aussagen der Lehrpersonen 31 Schiller( 10,1%)der Gruppe der  St8-

rerw und  Verwahrlosten" an und 223 Schuler(17,3 %) zu den  Stil-

len".Die Gruppe der 130 "Starer" und "Verwahrlosten" umfante

nach Angaben der Autorin Kinder "vom schwer verwahrlosten bis

zum einfach uberlebhaften ..." (BRUNN 1957,S.262)*

Im Jahre 1952 untersuchte der Mediziner von HARNACK mit seinem

Team in Hamburg 2391 Schulneulinge auf das Vorkommen  nervuser

Verhaltensst6rungen" hin;auBerdem erhob er Daten durch eine Be-

fragung von Eltern und Lehrern "auffalliger"Kinder.In einer

zweiten Untersuchung konnte von HARNACK 1956 55%(n=1355)dieser
Population wiedererfassen und nachuntersuchen.Bie weiteren hier

referierten Angaben stammen aus der zweiten Erhebungizu dieser

Zeit waren die untersuchten Kinder zehn Jahre alt.Der Autor fand

insgesamt einen Anteil von 3,7% Kindern mit "ausgepragten Ver-

haltenast6rungen" sowie 16,3% mit leichteren,aber nachweisbaren

1
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Verhaltensauffalligkeiten.Die Jungen waren dabei sowohl in der

Gruppe der "ausgepragt VerhaltensgestBrten" (5,9% Jungen/1, 5%
Madchen)ala auch bei den"maBig verhaltensgest6rten" Kindern

(19, 3% Jungen/12,8% Madchen)deutlich uberreprasentiert. (Vergl.
Tabelle 1)

Tabelle 1

Verhaltensgestarte

Kinder

in ausgeprMgtem MaBe

maBig

insgesamt

Gesamt

(in % )

3,7

16,3

20,0

Jungen

( in% )

5,9

19,6

25,5

Madchen

(in% )

1,5

12,8

14,3

Innerhalb des Symptomkreises "nervMser Verhaltensstdrungen"

unterscheidet von HARNACK bei der Auswertung seiner Untersuchungs-

befunde folgende drei Sondergruppen:

1. 43% der Schiiler wurden als "motorisch unruhig" bezeichnet;

hierunter fielen 12, 1% "hypermotorische"Kinder,26,4% "maBig

unruhige'  Kinder und 3,5% Kinder mit Tics.

2. 38,6% der untersuchten Kinder zeigten"pathologische Gewohn-

heiten" wie "NKgelkauen",N gelbeiBen", "Daumenlutschen", "mani-

pulieren am Kopfhaar"...

3. 20% der Kinder zeigten Auff lligkeiten,die der Autor unter

der Bezeichnung "sonstige Auffalligkeiten" auffuhrte;hierzu

z hlten u.a.:Appetitst8rungen,Schlafstarungen(Einschlafsta-
rungen, Schlafverkitrzung,Url:erbrechung des Schlafes) ,Enuresi@,Stot-

tern,Stammeln,rezidierende(periodisch wiederkehrende)Leib-
schmerzen,vegetative Ubererregbarkeit,KonzentrationsstBrung-

gen,Verwahrlosungssymptome(wie Stehlen,Aggressivitat und Bru-

talitat,Fortlaufen und Schulschwanzen).
Nach von HARNACK,der in der "Nervositat"das zentrale Problem

vieler Grundschulkinder sieht,stellt "motorische Unruhe  das

Wesensmerkmal fur "Nervositat" dar.Denn alle ubrigen St8rungen

1

-6-

I



go'.

***

(Nachtrag) ... BARSCH ging von einer durchachnittlichen Klassen-

starke von 30 aus und schatzte 2  urupel  und 11 
"Starenfrieden.
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schwierig" bezeichneten.

THALMANN (1971) versuchte durch seine Untersuchung an 150

Reutlinger Jungen im Alter von 7 - 10 Jahren AusmaB und Art von

Verhaltensauffalligkeiten bei dieser Schulergruppe zu ermitteln.

Die ausgewahlten 150 Kinder waren reprasentativ fur alle 2378

Reutlinger Jungen dieses Alters. In methodischer Anlehnung an

die schwedische Studie der beiden Kinderpsychiater JO INSSON &

KALVESTEN ( 1964) filhrte THALLANN klinisch angelegte Interviews

mit den Eltern und Lehrern dieser Jungen durch, um Auskunft uber

sozial problematisches Verhalten zu erhalten. Dabei ergab sich

folgende Verteilung der Kinder nach der Schwere ihrer Symptom-

belastung auf die fiinf von THALMANN gebildeten Belastunesstufen:

Tabelle 4

Belastungsstufe

Symptomfreie Schul r

leicht symptombelastete Schuler

manig symptombelastete Schuler

stark belastet: "Problemkinder"

stark belastet: "Anstaltsfalle'l

insgesamt

Anzahl

33

43

44

28

2

150

Prozent

22,0

28,7

29,3

18,7

1,3

100,0

THALMANN folgert aus seinen Ergebnissen, daB die Zahl verhaltens-

auffalliger Schiller wesentlich h8her - als nach fruheren Schatzun-

gen verniutet angesetzt werden muB. Jeder funfte Junge zeigt

nach THALMANNs Befunden so deutlich auseepragte Verhaltensauf-

falligkeiten, daB er unmittelbar padagogische FBrderung ben8tige.

Weitere 30% bedurfen zumindest vorbeugender Maflnahmen und nur

etwa die Halfte der Jungen ist psychisch nicht oder nur leicht

belastet. Nach THALMANN sind die "Anstaltsftille" und ein Teil

der "Problemkinder" nicht mehr normalschulfahig. Das bedeutet

abdr, daB die Zahl der Sonderschulbedurftigen graner ist als

gemeinhin angenommen wird (vgl. hierzu u.a. die Schlitzungen

von KLINK (1962), BLEIDICK (1968), BESCHEL & JUSSEN (1970).
Xhnliche Ergebnisse wie die Arbeit von THAI. MANE erbrachte die



Untersuchung von JOHNSSON & KXLVESTON an 222 Stockholmer Jungen.

Hier lauten die Vergleichszahlen:

Tabelle 5

Belastungsstufe

symptomfreie Schuler

leicht symptombelastete Schuler

maBig symptombelastete Schuler

stark belastet: "Problemkinder"

stark belastet: "Anstaltsfalle"

Prozentwert

21

23

31

23

2

Seit 1970 sind eine Reihe von Untersuchungen von KLUGE initi-

iert und durchgefuhrt worden (KLUGE et al. 1975, KLUGE 1976,

KLUGE/DROST/FARWICK 1975·, ICLUGE/ROLLI 1976, KLUGE/DRADTER 1977).
Den Studien von KLUGE u. Mitarbeitern k8nnen wir aktuelle

Zahlen uber die Haufigkeitsverteilung von gemeldeten Verhaltens-

auffallickeiten bei Schulanfangern entnehmen. KLUGE/KUNLHANN

fuhrten eine Befragung unter Grundschullehrern in Krefeld durch,

um die Zahl verhaltensauffulliger Schuler in den Klassen 1 4

zu ermitteln. In Kijln wurden zwei Befragungen bei Lehrern an

drei Modellschulen und an drei Nicht-Modellschulen durchgefuhrt;

die erfaf]ten Nodellschulen waren zwei Montessori-Schulen und eine

Peter-Petersen-Schule. KLUGE/SCHNLIDER erhoben bei ihrem Ver-

gleich von Modellschulen mit Nicht-Modellschulen Ergebnisse

fiir die Grundschulzeit, ]CLUGE/EUL untersuchten die Klassenstu-

fen 5 - 9. Bei unserer speziellen Fragestellung wollen wir

auf die Studien von KLUGE/KUlILMANN und KLUGE/SCUNCIDElt Hezug

nehmen. KLUGE und Mitarbeiter versuchten durch ihre Untersuchungs-

reihe Auskunft uber die Haufigkeitsverteilung verhaltensauf-

falliger Schuler in Normalschulen zu erhalten und zudem

Formen auffalligen Sozialverhaltens aufzulisten und zu sys-

tematisieren sowie der Frage nach den mdglichen Granden fur

das Auftreten der vorliegenden Verhaltensabweichungen im Dereith

der Schule nachzugehen. Die Autoren beabsiclitigten durch ihre

Studien, Grundlagenmaterial fur das Problemfeld Verhaltensauf-

falligkeiten zu ermitteln, um padagogisch gesicherte Aussagen

und Richtwerte geben zu k8nnen. In den Untersuchungen von KLUGE

und Mitautoren wurden laut Instruktion an die Lehrer "alle

- 10 -



Schuler, die durch ihr Verhalten in der Klasse den Unterricht

erschweren" (KLUGE/DROST/FANWICI( 1975, S.35) als verhaltens-

auffallig gekennzeichnet; wobei es den Lehrern uberlassen blieb,

was sie als eine Erschwerung ihres Unterrichtes ansehen wollten.

Diesem Vorgehen h·iefee*·*eERs  lag die Annahme zugrunde, daB die

gegebenen Lehrerurteile als Antworten von Schulpraktikern nicht

allzu weit von der Schulrealitat entfernt seien und zudem ala
HDFS-rX 77*ER

Gruppenurteil hinreichend genau zutreffen (1971, S.29ff).
Nach KLUGE ist es gerade beim jetzigen Stand der Forschung an-

gezeigt, diejenigen zu befragen, die tagtaglich mit den Kindern

in Kindergarten und Schule zu tun haben und nicht mit einer fes-

ten Norm vom Schreibtisch an das Problem heranzugehen. Deshalb

wurden von KLUGE und Mitarbeitern Lehrerbefragungen durchgefuhrt,

bei denen von den Autoren bewuBt offengelassen wurde, was Erzie-

her unter "auffalligem" Verhalten verstehen. Es so4lte dadurch zu

erkunden versucht werden, welches Verhalten in der taglichen

Praxis als problematisch gilt.

SANDER ubt Kritik an der von KLUGE gewahlten Vorgehensweise;

er schreibt: "Wieder einmal hatten die Volksschullehrer selbst

zu definieren, welche Kinder sie als verhaltensauffallig und

sonderschulbediirtig betrachten wollten." (SANDER 1973, s.44).
Wir vermuten, daB SANDER die vorliegende Vorgehensweise vornehm-

lich deshalb kritisiert, da er wohl bezweifelt, dau Lehrer -

die ja selbst Beteiligte sind - zum Thema 'Verhaltensauffallig-

keit im Bezugsfeld Schule' objektive, verwertbare Urteile abgeben

kBnnen. Wenn Lehrer nach SANDER nicht kompetent sind, berufs-

bezogene Urieile zu fa*len, so bleibt dann zu fragen, welche

anderen Personen eher in der Lage waren, Fachaussagen uber

diesen padagogischen Problembereich zu geben?

KLUGE widerspricht SANDER und begrundet sein methodisches Vor-

gehen; er betont zunachst, daB sich in den Lehrerantworten

neben Erfahrungswerten aus der Schulpraxis auch subjektive

Urteile und die Einstellungen der Befragten wiedcrspielgeln.

Der Autor verweist dann weiter darauf, daB bei der Auswertung

der Befragungen nicht nach einem Einzelurteil gefragt wird, son-

dern auch auf das Urteil einer "Gruppe" (im Sinne von HOFSTATTER)

Bezug genommen wird. Aus diesem Grund kann angenommen werden,

daB die ermittelten Ergebnisse hinreichend genau sind. Denn nach

HOFSTATTER (1971) erweisen sich statistische Gruppen, die uber

eine nachtragliche Zusammenfassung von Einzelurteilen zustande

gekommen sind, Einzelnen gegentiber unter anderem bei "Leistungen

vom Typus des Bestimmens" (HOFSTATTER 1971,S.64) als uberlegen -

- 11



und gerade eine solche Leistung wurde von der Gruppe der Lehrer

bei den Untersuchungen von KLUGE verlangt. HOFSTXTTER macht hierfiir

das "statistische Prinzip des Fehlerausgleichs" (I{OFSTXTrER 1971,S.38)
verantwortlich.

Er erlautert, da8 die durchschnittliche Richtigkeit der Urteile ein-

zelner Gruppenmitglieder beliebig klein sein kann, "solange sie po-

sitiv (grBBer als Null) ist, laBt sich durch die Zusammenfassung

einer entsprechend groBen Zahl von Urteilen(N) jede gewlinschte Rich-

tigkeit des Gruppenurteils erreichen" (HOFSTATTER 1971,S.42).
KLUGE/KUHLMANN konnten die Mitarbeit von 238 Lehrern gewinnen und

damit 11436 Schuler (5757 Jungen/5679 M dchen) aus 317 Klassen bei

ihrer Untersuchung erfassen, was 92% der Gesamtschulerzahl entsprach.

Von den Lehrern wurden insgesamt 214 (1,87%) Grundscholer. als ver-

haltensauffallig gemeldet; davon waren 168 Jungen (2, 9%) und 46 Had-

chen (0,8%). Jungen sind mit einem Anteil von 78,5% im Vergleich zu

Madchen (21,5%) bei der Gruppe gemeldeter Verhaltensauffalligen

deutlich uberreprasentiert.

Fur die uns hier besonders interessierenden Altersstufen 610 bis 6;11

Jahre und 7 60 bis 7;11 Jahre ergaben sich in der Krefelder Untersu-

chung Zahlenwerte, die folgendes aufzeigen:

a) unter den uns interessierenden Altersgruppen sind noch relativ

wenige "auff llige" Schuler zu finden;

b) daO die Zahl Verhaltesnauffalliger mit steigendem Alter deutlich

zunimmt;

c) eine starkere Belastung der Jungen ist in allen untersuchten Al-

tersstufen, auch bei den hier besonders interessierenden 6/7-Jah-
rigen, feststellbar (vergl. Tab.6):

Tabelle 6
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Altersgruppe "auffallign % "auffallig" % "auffallig" %
(Madchen) (Jungen) (gesamt)

.-_-
..

3 5 8
6,0 - 6;11

von 1003
0,3

yon 986 0,5
von 1989

O,4

7;0 - 7;11
11 35 46

von 1601 0,7
von 1623 '

2 16 1,4
von3224

--

8;0 - 8;11
10 41 51

von 1530
0,7

von 1614 2,54
von 3144 1,6

---

16 48 64
9;0 - 9;11 1,3 3,67 2,6

von 1189 von 1306 voii 2495

5
10;0 und alter 1,4 32 37

von 348 von 425 7,5
von 773

4,8

.--.

Gesamt aller 46
0,8

168 238
Schuler , von 5679 von 5757

2,9 1,78
von 11436

1



wie  pathologische Gewohnheitenn und'Isonstige Auffalligkeiten 

treten bei motorisch auffalligen Kindern (im Vergleich zu moto-

risch unauffalligen Kindern)deutlich haufiger auf.Die Geschlech-

terverteilung in Tabelle 2 zeigt,daB mehr Jungen als gleichal-

trige Madchen "nerv8se Verhaltensst6rungen" nachgesagt wird;

so sind die Prozentwerte im Bereich "motorische Unruhe"bei Jun-

gen(im Vergleich zur Gruppe der Madchen mit diesen St6rungen)
deutlich hdher als die Vergleichswerte fur die Madchen:

Tabelle 2

motorisch unruhige Kinder

hypermotorisch

maBig unruhig

Tics

Gesamt

(N=1335)

12,1 

26,4%

3,5%

Jungen

(N=674)

17,4%

27,9%

4,5%

Madchen

(N=661)

6,8%

24,8%

2,6%

Auch fand von HARNACK bei als "nervUs"geltenden Kindern deut. ,ch
I.

mehr Jungen mit Verwahrlosungserscheinungen(4,0%) als Madche v
die als verwahrlost beurteilt wurden(0,41%):

Tabelle. 3

- 7
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Verwahrlosungserscheinungen Gesamt Jungen Madchen
bei "nervBsen" Kindern

Stehlen .-....1,3% 2,2% 0,3% '.

Aggressivitat/Brutalitat 0,6% 2,2  0% .

Fortlaufen/Schulschwanzen 0,5% 1,0% 0%

sonstige 0,3% 0,4% 0,15%

insgesamt 2,2% 4,0% 0,41%



In den Jahren 1957/58 fuhrte WAGNER ( 1959) eine Fragebogener-

hebung an Hamburger Volksschulen durch, um Auskunft uber das

Problem der "Schuldisziplin" zu erhalten. In seiner Untersuchung,

an der sich knapp 20% der etwa 6000 angesprochenen Lehrper-

sonen beteiligten, legte WAGNER den Volksschullehrern u.a.

eine Liste mit 66 Merkmalen vor, die diese sog. wRupeln",

"St8renfrieden":und "schwierigen" Kindern in ihren Klassen

zuordnen sollten. AuBerdem wurden die Lehrer befragt, wieviele

"schwierige" Kinder, "Storenfriede" und "Rupel" sie in ihren

Klassen zu unterrichten hatten. Die befragten Lehrer (N=1099)
nannten 3616 "Sturenfriede", d.h. auf jeden Lehrer kamen durch-

schnittlich drei Kinder mit auffalligem Sozialverhalten. Fur

das Verhalten der "Storenfriede" gaben die Lehrer Umschreibungen

an wie: "motorische Unrulte, Schwatzen, notorisches Zuspatkommen,

Aufwiegeln, Lugen, u.a. u. 622 Lehrer meldeten, "Rupel" in ihrer

Klasse zu haben, d.h. auf jede zweite Lehrperson kam ein "nupel".

Das Verhalten der ala "Rupel" genannten Schuler wurde wie folgt

charakterisiert: "Aggressivitat, verbale oder t tliche Bedrohung,

Stehlen, Schmutzereien, Betrugereien, ..."

Da WAGNER selbst keine Relationswerte fur "Riipel" und "ST8ren-

friede" (in Bezug zur Gesamtschiilerschaft) in seiner Arbeit

angab, bemuhten sich verschiedene Autoren<s. BARSCH 1968, KLINK

1962) um eine nachtragliche Berechnung von Prozentangaben. KLINK

kommt dabei, indem er von einer durchschnittlichen Klassenfre-

quenz von 38 Schulern ausgeht, auf 1, 5% "Rupel" und 8,5  "St8ren-

friede". (siehe Ruckseite)
***

Im Jahre 1965 wurde die Frage nach der Zahl verhaltensauffalliger

Schuler von MEYER wieder aufgegriffen; zu diesem Zweck fuhrte

er eine Fragebogenerhebung an GBttinger Volksschulen durch. Jeder

Lehrer hatte auf einem Katalogbogen, auf dem in ungeordneter

Folge 30 verschiedene Fehlverhaltensweisen aufgefuhrt waren,

jene Verhaltensweisen zu markieren, die fur einen gemeldeten

Schiiler zutrafen. Der Katalog sollte "die allgemein bekanntesten

und wichtigsten Formen des Fehlverhaltens" (MEYER 1965, S.22)
auffuhren und so die Lehrer maglichst genau dariiber informieren,

welche Kinder als "gemeinschaftsschwierig" anzusehen waren.

Der Katalog nennt etwa folgende Verhaltensweisen: "schwanzt die

Schule", "zeigt hochgradige Unruhe, Erregbarkeit und Widersetz-

lichkeit", "schlagt oder verprugelt andere Kinder" (MEYER 1965,

S. 2Off). Die Befragung ergab, daB die Lehrer von den 5996

erfaBten Schitlern (aus 194 Klassen) 130 (2,2%) als "gemeinschafts-

- 8



KLUGE/SCHNEIDER erfaBten 559 Grundschuler (478 Jungen/481 Madchen)
aus Nicht-Modellschulen und 884 (je 442 MMdchen und Jungen) aus Mo-

dellschulen. Die Kolner Ergebnisse fur die Grundschuler der Nicht-

Modellschulen liegen mit 6,6% uber dem in Krefeld gemeldeten Wert

von 1,87. Von den insgesamt 63 verhaltensauffalligen Kindern waren

50 Jungen (10,6%) und nur 13 Madchen (2,7%). Niedriger liegen die

Zahlenergebnisse aus den Modellschulen. Hier wurden 25 Schuler

(17 Jungen = 3,8%/8 MRdchen = 1 ,8%) von ihren Lehrern als "auffallig"

bezeichnet. Dies entspricht einem Anteil von 2,83%. Da eine Auf-

schlusselung der Ergebnisse getrennt nach Altersstufen nicht vor-

liegt, kBnnen wir in diesem Fall uber die uns interessierende Po-

pulation nur indirekt Informationen erhalten, indem wit unser Augen-

merk auf die Schuler der ersten Klasse richten (denn insbesondere

in dieser Klasenstufe mussen die angezielten Schuler gesucht werden).
Vergleichen wir die Zahlenergebnisee fur die Anfangsklassen mit den

Durchschnittswerten fur alle weiteren Grundschulklassen (2.-4.Schul-
jahr), so lRBt sich folgendes festhalten:

1. Auch bei der Studie von KLUGE/SCHNEIDER laBi sich eine iihnliche

Tendenz finden wie bei der Erhebung von KLUGE/KUHLMANN, namlich,

dan sich unter den Erstklanlern (sowohl in Modell- als auch in

Nicht-Modellschulen) im Vergleich zu hBheren Grundschulklassen

weniger "auffallige" Schuler befinden (siehe Tab.7).

Tabelle 7

Klassenstufe

1.Klasse

2.-4.Klasse

Nicht-Modellschulen

absolut %

16
von 276

47
von 681

5,8

6,9

Modellschulen
absolut %

7
von 299

--.,.--.

18

von 585

2,3

2. Zudem ist in der Kulner Untersuchung eine starkere Belastung der

Jungen ( im' Vergleich zu den Mddchen) auch fur die Anfangsklasse

der Grundschule feststellbar (siehe Tabelle 8).

13

3,1



- 14 -

Tabelle 8

Geschlecht

Mddchen

Jungen

Mddchen und Jungen

"auffRllige" Erstklassler

Modellschulen

1 von. 139

(= 0,7%)

6 von 160

(= 3,75%)

7 von 299

(= 2,3%)

Nicht-Modellschulen

4 von 135

(= 3,0%)

12 von 141

(= 8,5%)

16 von 276

(= 5,8%)

Neben den genannten Studien, die alle auf die Population der Grund-

schuler Bezug nehmen, liegen zwei weitere, uns interessierende Er-

hebungen vor, die sich quf Vorschulkinder beziehen. Diese Untersu-

chungen sind fur unsere Fragestellung auswertbar, da die Autoren in

ihren Stichproben Vorschulkinder im Alter von 3;6 bis 6;11 Jahren

erfa8ten; die Arbeiten wollen wir deshalb im folgenden referieren..

Bisher liegen erst wenige empirische Studien vor, die sich speziell

mit der Thematik: Verhaltensauffalligkeiten im Sinne von psychoso-

zialen Auffalligkeiten bei Kindergartenkindern beschaftigen. Wir

nennen hier eine DDR-Untersuchung von HEINDORF, RENKER und SCH6N-

ROCK (1967) und eine Befragung an Kalner Kindergdrten von KLUGE,

POSCHEN, ROHR (1972). Beide Arbeiten untersuchen als Population

Kinder im Alter von 3;6 bis 6;11 Jahren, die Kindergarten besuchen.

Die Studien unterscheiden sich jedoch deutlich in ihren Fragestel-

lungen und in den verwendeten Erhebungsverfahren. Wahrend die DDR-

Autoren uber die uns interessierende Fragestellung in ihrer Arbeit

weit hinausgehen, beschaftigen sich KLUGE, POSCHEN, ROfiR eingehend

mit der Problematik. Zielsetzung der Arbeit von KLUGE; POSCHEN, ROHR

war es, zum einen AufschluB zu geben uber Art und Haufigkeitsvertei-

lung von psychosozialen Auffallig]ceiten und zum anderen einen de-

taillierten, m8glichst wertoffenen Symptomkatalog auf beschreiben-

der Ebene zu erstellen. Hierzu wurde eine Befragung an samtlichen

Kolner Kindergarten der Innenstadt durchgefuhrt. Von den insgesamt

38 angesprochenen Kinderg rten (mit 84 Gruppen) waren 35 (mit 80

Gruppen) zur Mitarbeit bereit; somit konnte die Untersuchung anna-



hernd 95% aller Kindergartenkinder der K6lner Innenstadt erfassen.

Die Befrague  ergab, daB von 1925 in der Untersuchung erfaBten Vor-

schulkindern 127 (6,6%) nach Ansicht ihrer Erzieherinnen "auffalli-

ges" Verhalten zeigten; aus der DDR-Studie ergibt sich als Vergleichs-

zahl  wenn man nur jene Verhaltensauffalligkeiten berucksichtigt,
die dem sozialen Bereich zuzuordnen sind) ein Prozentwert von 7,2.

Die Verteilung auf die Geschlechter zeigt, daB die Jungen unter den

gameldeten verhaltensauffalligen Vorschulkindern deutlich uberwiegen:
sie stellen mit 87 von insgesamt 127 "auffalligen" Kindern (68,5%)
etwa doppelt so viele verhaltensauffallige Kinder wie die Gruppe der

M dchen (31 ,5%); dabei war das Verhaltnis von Jungen zu M dchen in

den untersuchten Kindergarten etwa ausgeglichen. Dieses Bild der

Uberreprasentatign der Jungen bei der Gruppe der "auffkilligen" Kin-

der war durchgehend bei allen Altersgruppen ausgeprKgt. - Das vor-

liegende Ergebnis deckt sich mit dem, was TAUSCH et al. (1971) in

ihrer Studie herausfanden: die Zahl der "unangepaBten" Jungen ist

grUBer als die Zahl der "unangepa13ten" MUdchen.

Die referierten Untersuchungen k8nnen uns kein einheitliches Bild

zur Frage nach dem Vorkommen von Verhaltensauffalligkeiten bei 6/7-
jahrigen Kindern vermitteln. Die GraBe der Gruppe der Schulanfdnger

mit "auffalligem" Verhalten wird unterschiedlich angegeben: die

Schatzwerte liegen zwischen 1% und Prozentsatzen von weit uber 10 .
Einer genauen Bestimmung der Zahl der Verhaltensauffalligkeiten ate-

hen eine Reihe von Schwierigkeiten entgegen:

a) Es gibt kaum Untersuchungen, die sich ausschlieBlich mit der uns

hier interessierenden Population befassen. In den meisten der

vorliegenden Untersuchungen stellen die SchulanfRnger eine Unter-

gruppe der erfanten Population dar; Aussagen sind deshalb nur be-

dingt m8glich und Schatzungen mehr oder weniger ungenau.

b) Die Tatsache, daD es bisher noch keine einheitliche Begriffsfas-

sung gibt, um sozial "auffallige" Kinder zu kennzeichnen, spie-

gelt sich auch in den Untersuchungen wieder.

So werden in den uns vorliegenden Erhebungen Schatzwerte fur "Ge-

meinschaftsschwierige", "erzieherisch Auffallige ". "Verhaltensge-

storte", "Rupel", "Starenfriede", "symptombelastete Kinder" und

"Verhaltensauffallige" ermittelt. Es liegen uns Werte vor, die wegen

der unterschiedlichen Begriffsfestlegung von seiten der Untersucher

schwer miteinander vergleichbar sind.

c) AuBerdem besteht noch ein Problem, das bei unseren Schatzungen

nicht zu umgehen sein wird. Ndmlich der EinfluB der soziokultu-

y
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rellen Norm, die festlegt, was als verhaltensauffallig zu gelten hat

und die Wandlungen unterworfen ist, verhindert einheitliche Ergebisse.

"Der EinfluB der soziokultureilen Norm
,
die letzlich als wandelbare

Konvention daruber befindet, wann Milieuschadigung, Erziehungsschwie-

rigkeit,... vorliegen, verhindert einheitliche Zahlenergebnisse,

da der Personenkreis der Verhaltensgestorten nicht einheitlich defi-

niert ist" (BLEIDICK 1968,S.229).
1€8nnen noch keine exakten Zahlenangaben gemacht werden, so ist dennoch

zweierlei klar erkennbar:

1. Bei der uns interessierenden Population (6/7 Jahre) zeigt eine nicht

zu vernachlassigende (!) Zahl von Kindern sozial "auffalliges" Ver-

halten, wenn auch die Zahl.verhaltensauffalliger Schulanfanger deut-

lich niedriger liegt als die Werte fur die Schuler h8herer Klassen.

2. Der Anteil der Jungen an der Gruppe "auffalliger" Ersiklassler liegt

(wie auch bei allen hoheren Klassenstufen) deutlich uber dem Anteil

der bladchen an der Gruppe der "verhaltensauffalligen" Schulanfanger.

- 16 -
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Es scheint uns wichtig, zundchst einen Beitrag zur Phanomenologie

der Verhaltensauffalligkeiten zu leisten, denn erst darauf aufbau-

end k8nnen padagogische MaBnahmen bestimmt werden, um die "auf-

falligen" 6/7jahrigen Kinder effelctiv padagogisch fiihren zu 1<annen.

Zun chst wird zwischen vorubergehend und langzeitig auftretenden

Vprhaltensst6rungen unterschieden. Vorubergehende, kurzzeitig auf-

tretende Verhaltensauffalligkeiten entstehen wahrend mBglicher Ent-

wicklungskrisen, in situationsbedingten Konflikten, bei Erkrankung

oder psychophysischer Ubermudung. Um sie von langzeitigen sozialen

Auffalligkeiten abgrenzen zu k8nnen, muB eine sichere Diagnose ge-

stellt werden, die auf medizinischen, psybhologischen und padagogi-

schen Untersuchungen basieren muB, und die nur mittels LRngsschnitt-

untersuchungen erstellt werden kann.

KLUGE (1970) hat die unseres Erachtens wohl umfangreichste Symptom-

sammlung zusammengestelli und zwar, wie er betont, nach "Beobach-

tungsstudien, Verhaltensbeobachtungen und klinischen Erfahrungen in

gegenseitiger Ubereinstimmung von Erziehungsberatung, Jugendpsychia-

tern, Pidiatern, Sonderpidagogen und Sozialpadagogen" (KLUGE 1970,

s.362):

Auffallige Verhaltensweisen

Arbeitsunlust

Arbeistwut

Atemfunktionsst8rungen

Anf lle, zerebrale

Angstlichkeit, allgemeine

Auffassungsstarungen

Aufsassigkeit

Brandstiftung

Brutalitat

Bindungsschwache, emotionale

Clownerie

Dic]cfelligkeit

Daumenlutschen

Euphorie

Eifersucht, ubertriebene

Erziehungsschwierigkeit

Erbrechen

EBstorungen

Einzelgangertum

Enkopresis

Enuresis

Elternfeindlichkeit

Exhibitionismus

Ermudbarkeit, schnelle

Furcht vor Mitmenschen

Grimassieren

HaarausreiBen

Haltlosigkeit

Initiativelosigkeit

Immunitat, pidagogische

Formen von auffilligem Verhalten

1
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Interessenlosigkeit

Jaktation

Kriminalitat

Kooperationsbereitschaft,

Konzentrationsst8rungen

Kopfschmerzen

Krankelei

Langsamkeit

Lernversagen

Lehrerfeindlichkeit

Lernbereitschaft, mangelnde

Leistungsunfdhigkeit

Leistungsversagen

LernstUrungen

Lugereien

Mutismus

Masturbation, exzessive

Minderwertigkeitsgefuhle

Nahrungsverweigerung

Nagelkauen

Opposition

Pflegemaglichkeit, erschwerte

Prostitution

Pavor nocturnus

Perversionen

Pubertatsmagersucht

Quengelei

Rauschgiftsucht

Rechtschreibschwache

Rechenschwache

Selbstmordversuche

Sprachstarungen

Sprechdefekte

Stimmung, depressive

Streitsuchtigkeit

Steunen

Schlafst8rungen

Schulangst

Schulphobie

Schulschw nzen

Schulverweigern
mangelnde Schulmudigkeit

Schlagerei

Spielunfahigkeit

Spielverderber

Schwererziehbarkeit

Schreibkrampfe

Triebhaftigkelt, sexuelle

Trotz

TrMumerei

Teamfahigkeit, mangelnde

Tic

Unselbstkndigkeit

Unruhe,  otorische

Ubergefugigkeit
Uberempfindlichkeit

Verechuchterung

Verwilderung

Verspieltheit

Verdauungsst8rungen

Verfugungsschwache

Wunschable]inung

Veinerlichkeit

Zahneknirschen

Zwangsgedanken

Zerstarungshang

Zwangshandlungen

- 18 -



Es liegen eine Reihe verschiedener Klassifikationen vor, um die

bei Kindern auftretenden Verhaltensauffalligkeiten - ausgehend-, von

unterschiedlichen Leitgesichtspunkten - zu systematisieren und ein-

zuordnen (vergl. hierzu etwa: GRAEFE 1953, MULLER 1957, MACHETANZ

1961, MULLER 1966, MYSCHKER i 971, KLUGE 1975). Anhand einer Litera-

turanalyse haben KLUGE/OVERSBERG.den Versuch unternommen, eine all-

meine Ubersicht unter Berucksichtigung der bereits vorhandenen Sche-

mata zu erstellen. Verhaltensauffalligkeiten zeigen sich danach als:

1. Storungen innderhalb der Gesamtpersonlichkeit

a) abnorme Gewohnheiten

b) Funktionsstorungen innerhalb der KBrpersphare

c) StUrungen der Ich-Gefuhle und der Grundstimmung

2. St8rungen im mitmenschlichen Bereich

a) Stdrungen im Verhaltnis zur Aut Qritat

b) Stdrungen im mitmenschlichen Kontakt

3. Storungen im Motivationsgefuge

a) ubermotiviert

b) monotendent

c) untermotiviert

4. St8rungen im T tigkeitsbereich

1 a) beim Arbeitsverhalten

b) beim Leistungsverhalten

5. Uberforderungsreaktionen
-Al

KLUGE und Mitarbeiter entwickelten fur ihre Erhebungen an Schulen ein

Devianzschema, in das die von den Lehrern gemeldeten Verhaltenswei-

sen, die ihnen besonders "st8rend" erschienen, aufgenommen wurden.

Die gemeldeten Symptome lieBen sich sechs Bereichen zuordnen, die

wie folgt charakterisiert wurden:

I. Auffalligkeiten im Arbeitsbereich

(Mangelndes Interesse, Arbeitsunlust, Spielunftihigkdit, Schulmudig-

keit, mangelnde Beteiligung am Unterricht, mangelnder Arbeitswille,

mangelnde Konzentration und Aufmerksamkeit, mangelnde Qualitat der

Arbeit)
II. Auffalligkeiten im Verhalten zu den Mitschulern

(Angriff auf Mitschuler, mangelnde Integration und Kooperation, Weg-

nehmen und Beschadigen des Eigentums anderer Kinder, Geltungsbedurf-

nis, Herrschsucht, sexuelle Auffalligkeiten)
III. Auffalligkeiten im Verhalten zu den Lehrern

(Ignorieren von Anweisungen, auffalliges Bemuhen um Bestatigung und

Anerkennung, offene oder versteckte gegen den Lehrer gerichtete

Aggressionen)

- 19 -
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IV. Auffalligkeiten im Bgreich' der Schul- und Klassenordnung

(Unterrichtsstarungen wie Reden, Rufen, Schreien und Lachen, Spiele-

reien, Gerausche, Schulschwanzen)
V. Auffalligkeiten im kdrperlichen Bereich

(Schlafst6rungen, Unruhe, HaareausreiBen, Schreibkrampfe, Krickelei,

Daumenlutschen, Nagelkauen, Grimassieren)
VI. Auffalligkeiten im emotionalen Bereich

(Uberempfindlichkeit, Traumerei, Minderwertigkeitsgefiihle, depressi-

ve Stimmungen, Zwangsgedanken, Gefuhlsausbruche, Verschuchtertheit)

Nach ihren Erhebungen versuchten diese Autoren die von den Lehrern:

angezeigten Verhaltensauffalligkeiten unter sonderpadagogischen Ka-

tegorien zusamenzufassen. Dabei ergab sich flir die Grundschuler eine

Aufteilung des Defundmaterials in die sechs oben erwahnten Devianz-

sektoren. An anderer Stelle unterscheidet der Autor vier Sektoren;

er faBt dabei II.-IV. unter der Bezeichnung: Auffalligkeiten im

zwischenmenschlichen Bereich zusammen (KLUGE/VOSEN 1975,S.19). Fur

die Grundschtiler in Krefeld konnten die meisten Auffalligkeiten

(etwa 3/4 aller Symptome) dem Arbeitsbereich, dem Bereich: Verhalten

zu den Mitschulern und dem Bereich der Schul- und Klassenordnung zu-

gezahlt werden. Auffalligkeiten im physischen und emotionalen Bereich

scheinen demgegenuber aus der S j.ht der Lehrpersonen selten. Die fol-

gende Tabelle zeigt die Verteilung der Symptome auf die Devianzsekto-

ren:

Tabelle 9

Devianzsektor

1-

 II

 IXIIV

V

VI

Zahl der Nennungen
-- I ...............-.#'.

248 (25,4%)
260 (26,7%)
55 5,6%)

240 (24,6%)
143 (14,7%)
29 ( 3,0%)

Fur die Grundschuler in K8ln entf llt bei beiden Schulformen ebenso

wie in der Krefelder Untersuchung der uberviegende Anteil der Verbal-

tensauffalligkeiten auf die drei o.g. Detianzgruppen: 75,6% bei den

Nicht-Modellschulen und 84,5% bet den Modellschulen. Auffalligkeiten.
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im physischen und psychischen Bereich sind dagegen kaum vertreten.

Bei den Nicht-Modellschulen dominieren die Auff lligkeiten im Bereich

der Schul-und Klassenordnung, und bei den Modellschulen die Auffallig-

keiten im Verhalten zu den Mitschulern. Die Auffalligkeiten im Arbeits-

bereich fallen in den Nicht-Modellschulen starker ins Gewicht.

Weiter zeigen die Erhebungen von KLUGE und Mitarbeitern, daB die

durchschnittliche Belastung mit Verhaltensauffalligkeiten bei den als

"auffallig" bezeichneten Grundschulern in K8ln und Krefeld zwischen

funf und sechs Auffalligkeiten pro verhaltensauffalligem Schuler lie-

gen. Die Zahlen machen deutlich, daB die Mehrzahl der gemeldeten Schil-

ler mehrere Verhaltensauff lligkeiten aufweisen: 78% aller "auffalli-

gen" Grundschiller weisen nach KLUGE drei bis sieben Verhaltensauffal-

ligkeiten auf, die von ihren Lehrern als "sturend" herausgestellt

werden. Der Befund, daB die meisten verhaltensauffalligen Schuler

durch mehr als eine einzige Verhaltensauffalligkeit belastet sind,

gilt insbesondere auch fur die Gruppe der 6/7-Jahrigen.
In einem weiteren Schritt versuchte KLUGE einzelne Verhaltensweisen

zu identifizieren, die "auffallige" Schiller am ehesten zu charakteri-

sieren verm8gen. Folgende zw8lf Verhaltensweisen erwiesen sich wegen

der Haufigkeit ihrer Nennungen als bedeutend:

st6Bt, schlagt, tritt, sticht usw. seine Mitschuler,

traumt, paOt nicht auf, schaltet ab , ist „pi;bilereffiert
,

beschaftigt sich mit anderem als dem Unterricht ,

- reagiert nicht auf Ermahnungen,
steht auf, springt auf.

In der Krefelder Studie zeigten 167 der insgesamt 214 verhaltens-

auff lligen Kinder (das sind 78 %) eine oder mehrere der zw6lf

genannten Verhaltensauffalligkeiten. Dabei fallt auf, daB zwei oder

mehr der obengenannten Verhaltensauffalligkeiten pro  auffalligem"

Kind keine Seltenheit sind (40 %); dagegen weist etwa nur jeder funfte
-

"aufftillige"Schuler keine der o#bengenannten Verhaltensweisen auf.
.-/

KLUGE/KUHLMANN fassen die Ergebnisse ihrer Studie zusammen, indem

sie das Bild des verhaltensauffalligen Grundschulers wie folgt

charakterisieren: "verhaltensauffallige Grundschuler unserer Popu-

lation stoBen, schlagen, treten sich mit ihren Mitschulern, sind mo-

torisch unruhig, rufen dazwischen, sind unkonzentriert, schweifen ab,
sind ablenkbar und schwatzen im Unterricht, verhalten sich passiv,

traumen, passen nicht auf, schalten ab, nehmen weg, verstecken, zer-

st6ren, sind kontBktlos, kontaktarm, kontaktschwierig, reagieren nicht

bzw. fast nicht auf Ermahnung, laufen bzw. kriechen in der Klasse he-

- 21 -
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rum, stehen und springen auf, lugen, sind unehrlich, mussen standig

zur Aufmerksamkeit und Mitnrbeit aufgefordert werden." (KLUGE et al.

1975,S.58)
Um Aussagen uber die verschiedenen Formen von Fehlverhalten im so-

zialen Bereich machen zu k6nnen, erstellten KLUGE/POSCHEN/ROER einen

ausfuhrlichen "Symptom"-Katalog; dies wurde notwendig, da keines der

gangigen Symptomschemata (vergl. hierzu etwa GRAEFE 1969, OCKEL 1964)
von Padagogen ubernommen werden konnte. Denn verwendeten die Autoren

der bereits vorliegenden Schemata fur die Darstellung der Symptome

sehr oft allgemein gehaltene oder wertende Formulierungen, so zeig-

ten sich KLUGE/POSCHN/ROHR bemuht, dies gerade zu vermeiden und eine

moglichst vollstandige Aufz hlung von konkret beschriebenen, wert-

freien Einzelsymptomen zu erstellen. In den "Symptom"-Katalog von

KLUGE/POSCHEN/ROHR wurden 538 Einzelnennungen aufgenommen. Das ent-

spricht einer durchschnittlichen Anzahl von 4,2 Verhaltensauffallig-

keiten pro auffalligem Kind. Mit steigendem Alter haben die letztge-

nannten Autoren eine kontinuierliche Zunahme der Zahl der psychoso-

zie.len Auffalligkeiten festgestellt. Fur den Symptomkatalog lieB sich
nachtrag

 ddiaillich ein Schema erarbeiten, das drei Obergruppen und eine Reihe

von Untergruppen umfant. Die drei Obergruppen heiBen:

1. Auffalligkeiten im Bereich von "Angriffen"

Diese Gruppe umfaBt u.a. tatliche und verbale Angriffe auf Erwachsene

und Kinder, Anschreien, Zanken...

2. Auffalligkeiten im Bereich des Einordnens und Eingliederns in die

Gruppe

"laBt sich padagogisch kaum beeinflussen", "halt sich nicht an die

fur das Zusammenleben geltenden Regeln", "versucht andere Kinder zu

dirigieren" (KLUGE/POSCHEN/ROHR 1972,S. 57ff)
3. Auffalligkeiten im Bereich der Motorik

motorische Unruhe oder auffallige Bewegungen, soweit diese sozial

relevant und nicht primar den beiden ersten Punkten zuzuordnen sind.

Bei der Auswertung erwies sich die Obergruppe 2.: Auffa11igkeiten

im Bereich des Einordnens und Eingliederns in die Gruppe als beson-

ders bedeutsam; von den insgesamt 538 Einzelnennungen von Verhaltena-

auffalligkeiten muBten 319 (59, 3%) in diese Kategorie eingeordnet

werden. 179 Nennungen (33,3%) betrafen "Auffalligkeiten im Bereich

von Angriffen" . Hier werden anscheinend Jungen gehauft auffallig,

wohingegen Midchen verhaltnismRBig 8fter in Obergruppe 2 vertreten

waren. Sozial relevante motorische Auffalligkeiten scheinen insgesamt

selten (7,4%) vertreten zu sein und werden fast nur fur die Jungen

genannt.
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 inweise auf mMgliche Verursachungs-/bzw. Bedingungsfaktoren

fur Verhaltensauffalligwerden

Die bisher referierten Untersuchungen gaben Auskunft uber

die Hdufigkeitsverteilung und Erscheinungsformen  auffalligen"

Schulerverhaltens;offen blieb dabei aber noch die Frage nach

den Verursachungs- und Bedingungsfaktoren.

Es liegen eine Fulle von Veraffentlichungen vor,die zum Verur-

sachungsproblem Stellung nehmen,Die Liste der Autoren,die Aussa-

gen uber Bedingungs-/Ursachenraktoren von Verhaltensauffallig-

sei machen,sind so umfantreich,daB wir an dieser Stelle schwer-

lich alle padagogisch gewichtigen Hinweise aus der Literatur

auch nur kurz auffuhren kdnnen,ohne damit den Rahmen dieser

Arbeit zu sprengen.KLUGE/OVERSBERG fithren bei ihrer Literatur-

ubersicht allein fur die Jahre ab 1950 etwa mehr als 40 Beitra-

zum Thema Bedingung/Verursachung "auffalligen" Verhaltens auf.

An dieser Stelle seien nur einige Studien aus neuerer Zeit ge-

nannt:BARSCH(1968),BLEIDICK(1968),ERTLE(1971),KLUGE(1969),LIN-
SCHOTEN (1970) ,LOOFS( 1969),MULLER( 1970), PINKERT( 1972),SCIFIIDT
(1970),SCHUMACHER(1971)TAUSCH/TAUSCH(1971) und THALMANN(1971).
In den meisten zum Problembereich:'Verhaltensauffalligsein:

vorliegenden Erklarungsmodellen(siehe oben)wird versucht,Verhal-

tensauffalligkeiten nicht in einem einfachen und starren Ur-

sache-Wirkungsdenken zu erfassen;vielmehr sehen nahezu alle Au-

toren uauffalliges Verhalten als poly tiologisch im Sinne eines

engen Zusammenwirkens verschiedener Bedingungsfaktoren begrun-

det an(siehe RNICERT 972,5.21).
Wenn wir auch nicht auf jene Hinweise eingehen k8nnen,die von

den verschiedenen Autoren zum Verursachungsproblem gegeben

werden,k8nnen wir· doch zusammenfassend fests tellen,dafi\'Jie
Frage nach den moglichen Ursachen/bzw.Bedingungen von Verhal-

tensauffalligsein eine Vielfalt von Antworten existieren.

"Auffalliges" Verhalten wird etwa im Zusammenhang gesehen mit:

kMrperlichen Defekten und Organerkrankungen,gest8rten Beziehun-

gen zu den Eltern,Geburtsschaden,der Stellung in der Geschwister-

reihe,der Situation des Heimkindes,konfessionellen Mischehen,m

mangelnder Geborgenheit,neurotischen StBrungen,Kinderreichtum,

Erziehungsfehlern,konstitutionellen Gegebenheiten,Flaachen-

statt Brustnahrung,Milieuschliden,Hirntraumen,Feh/len eines El-

'



ternieils,unglinstigen Lebensverhaltnissen...

Um die verwirrende , Zahl bekannter Bedingungs/bzw. Verursachungs-

faktoren uberschaubar zu machen,wolen wir ein Schema verwenden,

das von KLUGE/OVERSBERG (432.J) erarbeitet wurde.Diese Autoren

geben nach einer eingehenden Literaturauswertung eine Uber-

sicht uber Faktoren,die zu Verhaltensauffalligkeit fuhren

kBnnena

1.Grundst8rungen

1.1.St8rungen in der Eltern-Kind-Beziehung

1.1.1.Elternfehler(bzw. Vater- oder Mutterfehler)
(wie z.B. zu ehrgeizige Eltern,Verw6hnung durch die

Eltern,emotional kalte Mutter)
1.1.2,Fehlerziehung(padopathologische Determinanten)

(etwa: strenge,unterdruckende Erziehung,verw6hnende

Erziehung,vernachlassigende Erziehung,Laissez-faire

Haltung in der Erziehung)
1.2.Storungen im Familienleben

1,2.1.St6rungen im Mutter-Vater-Verhaltnis

(z.B.:geschieden,getrennt lebend,disharmonische und

zerruttete Ehe,Kampf um das Kind)
1.2.2.St8rungen in der Geschwisterreihe

(etwa Kinderreichtumii- Einzelkind-Situation,altestes,

jungstes,mittleres Kind, ; "Star", "Heimchenn,Nachkammling)
1.2.3.Wirtschaftliche Notstande und epochale Bedingungen

(etwa:zu enge oder zu schlechb Wohnverhaltnisse,unge-

sicherte finanzielle Lag eder Familie,standige

Existenzangst,Not,Krisen,Krieg)
1.3.Aunerfamiliare Einflusse

(ZeBo:durch die Schule,durch die Gleichaltrigen,aus der

Wohngegend)
2.Somatische Schaden

2.1*Hirnorganische Schaden

2.1.1.Angeborene Hirnschaden

(embryo- und Fetopathien)
2.1.2.Peri - und postnatale Hirnschadigungen

(traumatische Schadigungen,Infekte,Intoxikationen)
2.2.Andere karperliche Schaden

2.2.1.Echte korperliche Schadigungen

(funktionelle und somatische Organerkrankungen,k8rper-

liche Retardation)
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2.2.2.Selbstwertkonflikte

(durch z.Te eingebildete kBrperliche Defekte)

3.Begabungsmangel

3.1,Uber- und Unterforderung

(Versagen von Anerkennung,dauernde Entmutigung)
3.2,Milieueinflusse

(sozio-6konomische Verhaltnisse)
3.3.Konstitutionelle Einflusse

(Erkrankungen des Erbgutes,abnorme Erregbarkeit des Nerven-

systems)
Wir fuhren unsere Suche nach Verursachungs-/Bedingungsfaktoren
fur "auffalliges Verhalten mit der Absicht durct]kriterien aus-

findig zu machen,die una fur die Wahl geeigneter padagogischer

MaBnahmen zur Knderung manifester Auffilligkeiten und bei der

Vorbeugung von sozial unangepaBtem Verhalten Hinweise geben

kBnnen.Da wir una die Kenntnis uber die Ursachen "auffalligen"

Verhaltens nur deshalb zu verschaffen suchen,um padatogisch

effektiv handeln zu k8nnen,wollen wir unser Augenmerk vornehm-

lich quf die verschiedenen *padopathologischen Faktoren richten.

Insbesondere werden wir uns fragen,welche Bedeutung dm BeALch
der Familie und dem Bezugsfeld Schule fur das Entstehen von

Verhaltensauffalligkeiten zukommt - und damit verbunden - wel-

che M6glichkeiten Eltern und Lehrer haben,durch erzieherisches

Wirken,augenfalligem Verhalten entgegenzuwirken.

Geht man von der lerntheoretischen These aus,daB das angewandte

Verhalten eines Menschen - sei es "auffallig" oder nicht - weit-

gehend umweltbedingt ist,das heiBt in Lernprozessen erworben

wird,so wird man insbesondere den Prozessen der primaren und

sekundaren Sozialisation in Familie und Schule groBe Bedeutung

beimessen.

1.Familie

Von Soziologen,Psychologen und Psychoanalytikern wird darauf

verwiesen,daB gest8rte Familienverhaltnisse und Erziehungsfeh-

ler der Eltern entscheidenden EinfluB auf die psycho-soziale

Entwicklung jedes Kindes besitzen.Groae Bedeutung fur die

kindliche PersMnlichkeitsentwicklung wird insbesondere dem emo-

tionalen Klima zugeschrieben, in dem das Kind aufVachst.

Statt einer ausfuhrlichen Darstellung der Untersuchungen wollen

wir nur kurz einige Ergebnisse auflisten,die die Bedeutung der

Gruppenstruktur der Familie deutlich werden lassen:
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(1) Hausliches Milieu

- nach KLUGE/POSCHNEN/ROHR lebt etwa jedes vierte Kind, das Verhal-

tonsauffalligkeiten zeigt, in einer unvollstandigen Familie oder

von seinen Eltern getrennt.

- KLUGE/KUHLMANN berichten, daB etwa ein Drittel aller verhaltens-

auffalligen Kinder in ungeordneten Familienverhaltnissen leben;

hierzu zahlen die o.g. Autoren "Unvollstandigkeit" einer Familie,

die Unterbringung in einer Ersatzfamilie oder in einem Heime

- VON HARNACK fand in gest8rten Familien (Scheidung, Fehlen eines

Elternteils) zwolfmal mehr Schuler mit "nerv8sen Verhaltensst8-

rungen" als in intakten Familien.

(2) Berufstatigkeit eiher Mutter

- KLUGE/SCHNEIDER weisen in ihrer Arbeit auf den Zusammenhang zwi-

schen Varhaltensauffalligkeit eines Kindes und der Berufstatig-
keit der Mutter hin: Nach Aussagen der Autoren arbeiten 44% aller

Miitter von verhaltensauffalligen Kindern halb- oder ganztags; im

Bundesdurchschnitt nur 34%.
- KLUGE/POSCHEN/ROHR fanden heraus, daB fast 2/3 aller verhaltens-

auffalligen Kinder mit ihrer berufstatigen Mutter zusammenleben,

ein Drittel dieser Mutter arbeiten ganzta ig.

KLUGE/KUHLMANN k8nnen diese Defunde in ihrer Arbeit nur z.T. besta-

tigen; sie verweisen mehr auf negative Folgen der Berufstatigkeit

alleinstehender Miltter.
1

(3) FamiJ.iengr6Be

Vergloicht man die Kinderzahl in Familien mit verhaltensauffalligen

Kindern mit der Zahl fur den Landesdurchschnitt (NRW), so zeigt sich

(vgl. KLUGE/KUHLMANN):
a) aus 1-Kind-Familien stqmmen deutlich weniger  auffallige" Kinder

als zu erwarten ist (21,5  statt 46,2%). D.h., die Wahrscheinlich-

keit, verhaltensauffallig zu werden, ist fur Einzelkinder geringer
als fur andere Kinder.

b) Dagegen stammen wider Erwarten viele  auffallige" Kinder aus kin-

derreichen Familien (4 und mehr Kinder): 18,2  statt 7,94/0.

(4) Erziehungsfehlen

Bei der Befragung von KLUGE/POSCHEN/ROHR nach maglichen Ursachen fur

die psychosozialen Auffalligkeiten bei ihren Kindern wurden von den

befragten Erziehrinnen v.a. zwei Ursachengruppen genandt, namlich

erstens Erziehungsfehler (44, 5% aller Nennungen) und zweitens das

hausliche Milieu (43, 3%)· Betont wurde insbesondere die padapatholo-
'0,1 : rk£4 *2e1,

gische tv·erw·*rpun,  von zu „harter", zu "weicher , uvernachlassigender 
oder  wechselnder  Erziehung. Was die Erzieherinnen unter den genannten

1
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Erziehungsformen verstqnden, kdnnen die folgenden Beschreibungen ver-

deutlichen:

Zu uharte" Erziehung:

(vater schlagt das Kind, sperrt es lange Zeit im dunklen Zimmer ein,

Mutter engt das Kind stark ein, Mutter sehr streng zu den Kindern)
Zu  weiche" Brziehung:

(Mutter ist sehr nachgiebig, extrem uberbehutet, uberbesorgt, Kind

erreicht durch Weinen alles bei der Mutter, Uberschuttung mit Spiel-

zeug)
 Wechselnde" Erziehung:

(GroBmutter verwahnt - Mutter setzt das Kind stark unter Druck, Mut-

ter unsicher bei der Erziehung, Vater jahzornig - Mutter nervas)
 vernachlassigende„ Erziehung:

(Eltern haben zu wenig Zeit fur das Kind, Kind erfahrt zu wenig Be-

achtung, Zeitmangel der Mutter, Bequemlichkeit der Mutter; siehe

KLUGE/POSCHEN/ROHR 1972, S.39f.)

Soziologen, padagogen, psychologen und Psyfl hanalytiker weisen darauf

hin, daB Verhaltensauffalligkeiten von Kindern nicht selten im engen

Zusammenhang zu Familienkonflikten stehen (RICHTER 1970). GORDON (1972)
sieht in Familienkonflikten nicht AuBergewahnliches, sondern betrachtet

sie als  normale" Bestandteile des Zusammenlebens,  Wenn zwei beliebi-

ge Menschen (oder Gruppen) koexistieren, muB es zwangslaufig zu Kon-

flikten kommen, einfach weil Menschen verschieden sind, verschieden

denken, verschiedene Bedurfnisse, Interessen und Wunsche haben, die

manchmal im Gegensatz zueinander stehen  (GORDON 1972,S.145)•
Um der Bedeutung von Familienkonflikten fur das Auftreten kindlichen

Fehlverhaltens wenigatens in Ansatzen gerecht zu werdeng sollten im

folgenden jene Konfliktformen kurz zitiert werden, die uns als beson-

ders wichtig erscheinen:

a) Generationskonflikte

Zu einem Generationskonflikt kann es kommen, wenn Eltern und Kinder

aufgrund andersartiger sozialer Erfahrung unterschiedliche "Bedeu-

tungs- und Wertsysteme  entwickelt haben (LIDZ 1971). RICHTER ( 1970)
spricht davon, daB in Familien die "aktualisierten Vorstellungen ver-

schiedener Generationen  aufeinander stoBen. Der Konflikt bricht meist

dann voll aus, wenn Kinder ihre Eltern nicht mehr als die "Erfahreneren"

akzeptieren und sich den elterlichen Forderungen widersetzen.

b) Autoritatskonflikte

Autoritatskonflikte konnen aufgrund unvereinbarer Gegens tze von "na-

turlicher" und "abstrakter„ Autoritat entstehen (BEGEMANN 1966), etwa

1
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wenn die abstrakte Autoritat des Mannes, auf die er sich als Haupter-

nahrer beruft, im Gegensatz zur natorlichen Autoritat seiner Frau

steht, die in der Familie, insbesondere in Erziehungsfragen, bestimmend

ist.

c) Rollenkonflikte

Die Deziehungen zwischen Eltern und Kindern sind charakterisiert durch

die elterliche Rolle der Versorgenden und Erziehenden und der Rolle

der Kinder als den Lernenden. Eine Verstandigung der Familienmitglieder

in Konfliktsituationen kann erschwert sein, da die einzelnen partner

ihre eigene Rolle als Mutter, Vater, Tochter, Sohn und die Rollen der

andren unterschiedlich wahrnehmen und definieren. Es kommt zu Rollen-

konflikten, wenn Eltern und/oder Kinder von den Rollenzuschreibungen

ihrer Beziehung abweichen. AuBerdem / #rn es zu innerfamiliaren Rollen-

konflikten kommen, wenn sich das Rollengefuge einer Familie andert,

d) Konflikte, die mit dem kindelichen Bemiihen um Eigenstandigkeit in

Zusammenhang stehen

Fuhlen sich Eltern nicht in der Lage, die Dedurfnisse ihrer Kinder wahr-

zunehmen, - da sie hAj/r fur nicht sensibel genug sind oder da sie ihre

eigenen Wunsche nicht zuruckstellen k8nnen oder wollen - so mun jeder

Versuch der Kinder, ihre Wunsche und Bedurfnisse durchzusetzen und da-

mit ein Stuck Selbstandigkeit zu gewinnen, zum Konflikt in einer Fami-

lie fuhron, wenn sich kindliche vorstellungen nicht mi+ elterlichen

Interessen deckeno Zum Konflikt wird es auch dann kommen, wenn Kinder

nach Eigenstandigkeit streben, die ihnen aber aufgrund ihres Entwick-

lungsstandes von den Eltern nicht gewahrt wird.

e) Konflikte zwischen einem Kind unJ seinem Elternteil

Wenn ein Elternteil sein Kind zur Ausweitung des eigenen Selbst be-

nutzt, um auf diese Weise uber das Kind eigenes Denken, Fuhlen und

eigene Wunsche zu realisieren, so kommt es unausweichlich zum Konflikt.

Das Streben dieses Elternteils steht in diesem Fall im Gegensatz zu

den Zielen und Wunschen der Kinder. Ein Vater kann z.B. den Wunsch ha-

ben, daB sein Kind den Beruf ergreift, den er selbst gerne ausgeubt

hatte, aber nicht ausuben konnte.

f) partnerkonflikte, die in Eltern-Kind-Beziehungen hineinwirken

Eheliche Konflikte finden auch im Verhaltnis Eltern-Kind ihren Nieder-

schlag. Hat etwa ein partner Zweifel in bezug auf seine Gefuhle gegen-

uber dem anderen partner, so erspuren die Kinder recht schnell die ver-

anderte Gefuhlsbeziehung zwischen den Eltern. Konflikte zwischen Eltern,

die ihre Ehegemeinschaft zu zerrutten drohen, fuhren nach GRINSTEIN/,

STREBA (1972) unvermeidlich zu seelischen Starungen bei Kindern. Auch

wenn Ehepartner ihrem Kind zuliebe zusammenbleiben, werden die zwi-
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schen den Eltern bestehenden Schwierigkeiten von den Kindern bemerkt.

Haufig flihlen sich Kinder dann fur die Unzufriedenheit ihrer Eltern

verantwortlich.

B) Intrapsychische Konflikte

Auch intrapsychische Konflikte kdnnen im Zusammenleben in der Familie

bedeutsam werden, namlich dann, wenn seelische probleme eines einzel-

nen Familienmitgliedes den ungestarten Ablauf sozialer Beziehungen in

einer Familie beeintrachtigen (REITER, STEINER, STROTZKA in RICHTER,

STROTZKA, WILLI 1976, S•68). wie aus psychoanalytischer Sicht betont

wird, beeinflussen Probleme von Eltern die diese seit ihrer Kindheit

mit sich tragen und auf ihr2Kind projizieren, die Eltern-Kind-Bezie-

hung. Diese Art von Elternproblemen wirken dabei nicht nur durch die

Eltern auf die Kinder, sondern uber diese wiederum auf die Eltern

und zuriick (RIC,HTER 1963).
h) Gesellschaftlich bedingte Konflikte

Da Ianilienmithlieder nicht nur einer Familiengruppe angeharen, sondern

u.a. auch Mitglieder verschiedener gesellschaftlicher Gruppen sind

(als .Vertreter einer Berufsgruppe, als Mitglied einer partei, einer

Kirchengemeinschaft, eines Vereins, als Schiller, als Mitglied einer

Jugendclique,...) und deren teils unterschiedlichen Normen und Werten

vertreten, wirkt Gesellschaft in die Familie hienin, und werden gesell-

schaftliche Konflikte in die Familie hineingetragen.

i) Konflikte ausgelast-durch ein  schwieriges" Kind

verhangnisvoll wirken sich Beziehungskonflikte zwischen Eltern und

Kindern aus, wenn sie nicht als gemeinsame probleme anerkennt werden.

Wenn Konflikte ausschlieDlich als probleme von Kindern bestimmt werden,

ist der erste Schritt gemacht, Kinder auf diese Weise als verhaltes-

auffallig oder  schwierig  darzustellen. Um Gruppenspannungen zu kana-

lisieren, kannen Eltern bzw. alle Familienmitglieder ein Kind zum

 schwarzen Schafw bestimmen, dajl in del Familien-Interaktion laufend
 --1

scheitert. Konflikte warden an psychischen Storungen des "schwarzes

Schafes  festgemacht und geh6ren mit zu seiner Rolle, deren Realisie.

rung die ubrigen Familienmitglieder vom jeweiligen Kind unbewunt for-

dern (RICHTER 19701•

2. Schule

untersuchen wir die Verteilung verhaltensauffalliger Grundsthuler auf

die verschiedenen jahrgangklassen, so stoDen wir auf die Frage, welche

Bedeutung von Lehrpersonen in Schulen fiir das Entstehen von "auffalli-

gem  Verhalten zukommt.

Die studie von KLUGE/KUHLMANN ergab, daB die Zahl von verhaltensauf-
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falligen Grundschulern von der ersten Klasse bis zur vierten Klasse

allmahlich und verhaltnism Big koiitinuierlich anstieg; die Zahl 1'auf-

falliger" Kinder lag im vierten Schuljahr mit 3% deutlich uber dem

Wert. der Anfangsklasse (1 ):

Tabelle 10

Klasse Zahl der uauffalligen" Schiller

absolut prozent

38

59

52

65
-.

1,0

1,8

2,2

3,0

Auch bei KLUGE/SCHNEIDER lag die Zahl Verhaltensauffalliger in Nicht-

Modellschulen in der letzten Grundschulklasse (10,1 5%) deutlich uber

dem Wert der Anfangsklasse ( 5,8%). Ein ahnlicheg Bild zeigte sich bei

den Modellschulen: 1.Klasse (2,3%) und 4.Klasse (4 ,3%):

Tabelle 11

Klasse

nauffallige  Grundschuler
in Nicht-Modellschulen

absolut in %

16 (v.276)
20 (v. 197)

5,8

10,15

 auffallige  Grundschuler
in Modellschulen

absolut

7.(v,299)
7(V. 164)

in %

2,3

4,3

Zum zweiten wird die Rolle von Lehrpersonen in Schulen bei der Be-

dingung/Mitbedingung von verhaltesauffalligkeit angesprochen, wenn

Wir den Befund er8rtern, daB  auffallige  Schuler haufig auch als

Leistungsversager in der Schule bewertet werden:

KLUGE und Mitarbeiter untersuchten u.a. auch, inwieweit Verhaltens-

auffalligkeit mit schulischem Leistungsversagen in der untersuchten

population zusammen auftraten. Um Leistungsschwierigkeiten im Bezugs-

feld Schule zu erfassen, kann die , Uberalterung'  von Schulern unter-
4

sucht werden; als  uberaltert  werden alle Schiiler bezeichnet, die
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aufgrund von Zuruckstellung oder Klassenwiederholung in klassen mit

jungeren Kindern unterrichtet werden. KLUGE/KUHLMANN ermittelten, daB

von den ermittelten verhaltensauffalligen Grundschulern insgesamt

42,5  ein- oder mehrmals sitzengeblieben und/oder zuruckgestellt wor-

den waren. KLUGE/SCHNEIDER ermittelten einen ahnlich hohen prozent-

satz von 46,04 bei den untersuchten Nicht-Modelldchulen. Schon im

1.Schuljahr der Nicht-Modellschulen mussen 37,5  der gemeldeten verhal-

tansauffalligen Kinder zur Gruppe der "Uberaltertenu gezahlt werden.

Ganz anders siehb das Bild bei den Modellschulen aus: Hier betrNgt der

Anteil "uberalterteru verhaltensauffalliger Schuler in der Grundschule

28 , in der Anfangsklasse der Modellschulen war kein einziges "auffal-

liges" Kind mit  Uberalterung  zu finden.

Zudem versuchten KLUGE und Mitarbuiter das AusmaB an Leistungsschwie-
.

rigkeiten bei verhaltesnauffalligen Schulern zu ermitteln, indem sie

Lehrpersonen nach der Schulleistung ill]ber Schuler befragten. Die be-

fragten Grundschullehrer sollten die Gesamtschulleistung der Kinder

mit Hilfe von funf vorgegebenen Leistungsstufen einschatzeh:

I. stark uber dem Durchschnitt liegende Leistung

II• uber dem Durchschitt liegende Leistung

III• durchschnittliche Schulleistung

IV. unter dem Durchschnitt liegende Leistung

v. stark unter dem Durchschnitt liegende Leistung

Die meisten verhaltensauffalligen Schiller (51,4 ) wurden von ihren

Lehrern zu den Schulern mit unterdurchschnittlichen Schulleistungen

(IV• u. V•) gezahlt und nur wenige (15,2 )  auffallige  Schuler wurden

zu den uberdurchschnittlich Leistungsfahigen (I. u. II•) gerechnet.

Kurz zusammengefaBt besagen die berichteten Befunde aus den Arbeiten

von KLUGE, daB bei etwa jedem zweiten  auffalligen  Schuler die Verbal-

tensauffalligkeit gemeinsam mit einer Leistungsminderung auftritt.

KLUGE (1970) weist darauf hin, daB Schulversagen und Verhaltensauffal-

ligkeit in einem engen Zusammenhang stehen, wobei das Sohulversagen

vermutlich eine abhangige Variable von verhaltensauffalligsein im

Sinne einer Sekundardevianz darstellt. Andere Autoren (so etwa KEMMLER

1967) bestatigen die Ergebnisse von KLUGE und Mitarbeitern; bei der

Beschreibung des Leistungsverhaltens und des allgemeinen Verhaltens

werden bei schulleistungsschwachen Schalern regelmaBig von Auffallig-

keiten im Sozialverhalten berichtet,
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padagogisch angemessene verhaltensformen zur Anderung und

Vorbeugung uauffalligenu Verhaltens

Im folgenden Abschnitt werden eine Reihe von verschiedenen ran-

nahmen vorgestellt,die alle zum Ziel habon,dem Auftreten von

Verhaltensauffalligkeiten vorzubeugen und/oder beim Vorliegen

uauffalligennverhaltens,dieses zu andern.Eltern und. Lehrer,die

' in der in der taglichen Erziehungsarbeit haufig mit schwierigen

Situationen konfrontiert verdell,soll hier eine Auswahl padagogisch

angemessener Verhaltensformen angeboten werden,um Konfliktsitua-

tionen,mit denen sie bisher nicht oder nur unzureichend fertig

werden konntnen,p dagogisch besser meistern zu konnen.

Untersuchungen bestatigen,daBl. das Aufstellen einfacher Ratschla-

ge und Empfehlungen fur die padagogische Fuhrung in Erziehungskon-

flikten nicht ausreicht,und daB 2. das Losen von Konflikten neben

wlinschenswerten personlichen Eigenschaften auch besondere pKda- -

gogische Fertigkeiten erfordern.Die folgenden vorschlage mBgen

als'lptidagogische. MMIXIMME Handlungsmuster  - als  Rustzeugu -

fur das Bewaltigen von erzieherischen problemen in Schule und

Elternhaus angesehen werdenovorhandenes„Rustzeugw alleih genugt

aber nicht; ers·t angemessenes Training vorhandenen  Rustzeugs"

schafft die effektive Chance,Konklikte mittels padagogischer

Fuhrung befriedigend zu 18 sen.
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( 1) Kontrolliertes ·Heotiachtungslernen praktizieren (Modell-

verhalten)
Unter Beobachtungslernen (Modellernen, Nachahmungslernen) ist

nach TAUSClI/TAUSCH (1973) ein LernprozeB zu verstehen, in

dessen verlauf „sich das verhalten eines Individuums und der

Wahrnehmung der verhaltensweisen anderer personen (sogenannter
Modelle) oder aufgrund verbaler Darstellungen uber das verhal-

ten anderer personen andert, und zwar in Richtung grUBerer Xhn-

lichkeit mit dem Beobachteten oder aufgrund verbaler fiber-

mittlung vorgestellten Verhaltenu (TAUSCH/TAUSCH, 1973, s.49).
Dieser Lernvorgang, unter dem sich das verhalten eines Menschen

geman dem von ihm beobachteten Verhalten eines anderen andert

- d.h., sich diesem verhalten annahert -, lauft ab, ohne daB

er dem Lernenden stets bewuBt wird.

Eltern, aber auch Lehrer mussen als besonders bedentsame Lern-

modelle fur Kinder angesehen werden. Deshalb ist es gerade so

padagogisch bedeutsam, welche Art von Modellen Eltern und I,ehrer

fur Kinder darstellen. Verhalten sich Erzieher in Konflikt-

situationen aggressiv oder wenig verstandnisvoll, so geben sie

Findern ein gutes Beispiel fur Aggressivitat und Verstandnis-

losigkeit (vgl. BANDURA/ ROSS/ROSS, 1963, HICKS 1965). verbal-

ten sich Lehrer und Eltern hingegen kooperativ und verstandnis-

voll, dann fardern sie auch verstandnisvolles Verhalten und

Kooperationsbereitschaft bei Ihren Kindern.

Nach TAUSCH/TAUSCH bietet angemessenes Modellverhalten von Er-

ziehern aunerordentlich groBe Muglichkeiten der Beeinflussung

von Kindern. Durch ihr kontrolliertes Modellverhalten sind

Eltern und Lelirer in der J.age, Arbeitsverhalten sowie konflikt-

haftes soziales und emotionales Verhalten von Kindern in

konstruktiver veise zu verandern. Positive Veranderungen in

den genannten drei Bereichen k8nnen Erzieher lernwirksam

erreichen, wenn sie nach TAUSCH/TAUSCH selbst folgende grund-

legende prosoziale Verhaltensformen verwirklichen:

Eltern und Lehrer mussen sozial angemessenes Verhalten zeigen:

Achtung vor Andersdenkenden und Schwacheren zeigen, die

Bedurfnisse der Kinder anerkennen, Zuruckhaltung beim

Gebrauch von Macht und Lenkung uben und auf psychische und

physische Gewalt verzichten,

- sie mussen Modell fur angemessenes emotionales Verhalten

sein, also ihre Gefuhle ausdrucken und kontrollieren k8nnen,

seelische Belastungen ohne Ausdruck nerv5ser Unruhe ertragen,

echtes Verhalten zeigen und keine Fassade aufbauen, innere

1
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Freiheit und Selbstaktualisierung vorleben und akzeptieren;
- Erzieher mussen positives Arbeitsverhalten demonstrieren,

z•B• sachliches schnelles und ruhiges Arbeiten, Klarheit im

Denken, Trennung subjektiver Urteile von objektiven sach-

verhalten, Kiirze und priignanz im sprachlichen Ausdruck,

pers6nliches Engagement, Lernbereitschaft und Flexibilitat,

kooperatives verhalten.

(2) GefuhlsmaBige Reaktionen zeigen (Reziproke Affekte)

Nach TAUSCH/TAUSCH ist unter reziproke Affekte „zu verstehen,

daB eine person gegenuber einem anderen Partner gefuhlsmanige

Reaktionen, Affekte, gefuhlsmanige Einstellungen und Haltungen

zeigt, die von diesem wahrgenommen werden und bei ihm analoge

Affekte, geftihlsmaBige Reaktionen usw. ausl8senu (TAUSCH/TAUECH,
1973, S.115). Reziproke Affekte treten nicht als Ergebnis

eines Lernvorganges auf, vielmehr 18st die Wahrnehinung von

Affekten bei einem anderen Menschen unmittelbar Real<tionen

(eigene Affekte) aus.

Eltern und Lehrer haben die M6glichkeit, die emotionalen Reak 

tionen von Kindern (insbesondere in schwierigen Situationen)
durch ihre eigenen Affekte zu modifizieren, Erzieher, die

Kindern deutlich positive Affekte zeigen, k8nnen damit rechnen,

bei den Kindern ahnliche Vorgange auszulasen. Zeigen Eltern

und Lehrer Freundlichkeit, emotionale Warme und positive Zu-

wendung, so wer,len Kinder dadurch veranlant., ihre Empfindungen

in gleicher Weise auszurichten.

Eine Untersuchung von ROSENFELD (1967) konnte die Wirkung

reziproker Affekte demonstrieren: Bei einem freundlichen Ver-

suchsleiter (der positive Affekte zeigte) verhielten sich die

versuchspersonen deutlich anders als bei einem Versuchsleiter-

verhalten mit negativen Affekten. Bei einem versuchsleiter mit

positiven Affekten konnten mehr Lacheln, zustimmendes Kopf-

nicken und weniger Konflicktsymptome (wie Zupfen an 'der Klei-

dung) beobachtet werden.

Neben der Auslusung unmittelbarer Reaktionen ergeben sich durch

Anwendung reziproker Affekte vermutlich auch langer dauernde

Auswirkungen:

a) positive reziproke Affekte uben einen gunstigen EinfluB

auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus, indem

sie ihre-existenziellen Bedurfnisse nach vertschatzung und

Anerkennung berucksichtigen;

b) positive emotionale Erfahrungen mit den Erziehern verbessern

1
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zwischenmenschliche Deziehungen zwischen Kindern und Erziehern

und damit gleichzeitig die Einwirkungsmoglichkeiten durch

Modell- und Bekraftigungslernen;

c) Eltern und Lehrer mit positiven emotionalen Haltungen ermog-

lichen padagogisch angemessenes Modellverhalten.

(3) Belohnungslernen (Verstarkungslernen)

Nach SKINNER (1973) wird eine bestimmt Verhaltensweise in

Zukunft haufiger Auftreten, wenn sie verstarkt oder belohnt

wird. Danach ist etwa zu erwarten, daB ein Kind, das von seinen

Eltern fur die freiwillige Ubernahme von kleinen pflichten

(vie Ein]caufen, beim Aufraumen mithelfen) durch kleine Geschenke

wie SuBigkeiten oder Geld oder durch anerkennende Worte ver-

starkt wird, mit gr6Berer Wahracheinlichkeit auch weiterhin den

Eltern helfen wird.

SKINNER unterscheidet zwei Arten von Verstarkervorgehen:

1. positives.verstarken

ein Verhalten wird dadurch belohnt, daa es von einem positiven

Reiz gefolet wird. Etwa nachdem ein Kind fertig aufgeraumt

hat, bekommt es SuBigkeiten, die es besonders gerne mage

2: Negatives Verstarken

Bei negativem Verstarken beruht der verstarkungseffekt beim

Verhalten darauf, daB infolge des gezeigien Verhaltons ein

negativer Reiz der Situation entzogen wird. Nachdem ein Kind

seine schularbeiten rechtzeitig gemacht hat, verzichten seine

Eltern allabendlich darauf, die Aufgaben strong zu kontrol-

lieren. Negatives Verstarken ist nicht mit Bestrafen gleich-

zusetzen. Denn wahrend beim Bestrafungsvorgang (in der Sprache

der Lernpsychologen ausgedruckt) ein aversiver (dem Urganis-
mus schadlicher) Reiz gesetzt wird, handelt es sich bei der

negativen Verstarkung um die Vegnahme eines aversiven Reizes.

Ein Verstarker kann nur wirksam sein, wenn er geeignet ist, ein

Bedurfnis zu befriedigen. Seine Wirlcung ist demnach von den

jeweiligen Bediirfnissen des zu verstarkenden abhangig. Als

Verstarker kann vielerlei fungieren, z.B• Geld, sunigkeiten,

anerkennende Norte und zustimmende Kunerungen, Ermutigung oder

Lacheln. Mag ein Kind gerne Bonbons, so kann es in angemessener

Weise mit Bonbons verstarkt werden. Zeigt dagegen ein anderes

Kind ein ausgepragtes Streben, Aufmerksamkeit durch andere zu

erlangen, so kann dieses Kind eher durch persunliche Zuwendung

von Seiten der Eltern und Lehrer verstarkt werden.
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Xnderungen im Verhalten und Erleben erfolgen am ehesten,wenneine

Bekraftigung zeitlich unmittelbar auf das zu verstarkende Verbal-

ten folgt.Ein Experiment von LORGE und THORNDIKE belegt,daB der

gunstigste Effekt von Informationen unmittelbat im AnschluB an zu

bekraftigendes Verhalten auftritt,

Um ein neues Verhalten bei einer person aufzubauen,wird meist sog.

kontinuierliches verst rken benutzt,da es eine rasche Steigerung

der Verhaltensrate bewirkt.Bei kontinuierlichem Verstbirken wird

jede Aunerung einer relevanten Verhaltensweise verstarkt.

will man ein verhalten auf Dauer festigen,so sollte intermittie-

rend verstdrkt werden.Intermittierendes Verstarken erfolgt micht

nach jeder XuBerung eines angezielten Verhaltens,sondern nach be-

stimmten Zeitabstanden ode: r Verhaltensquoten(z.B. nach jeder 3.

Verhaltens uBerung)
Verstarker,die Kinder als echten Ausdruck von Wertschatzung em-

pfinden,wirken sich hinsichtlich tiefgreifendenr Verandeiungen

besonders gunstig aus.Untersuchungen von R EECE61964),MATTHEWS
und DIXON(1968)ergaben,daB freundliches,wertsch tzendes,emotional

warmes,ruliges und interessantes Verhalten des verst&irkenden Erzie-

hers zu gr6Beren Auswirkungen fuhrten als neutrales,unfreundliches

oder emotional kaltes Verhalten.

Die Verstarkung sog. inkompatibler Verhaltensweisen erweist sich

als besonders geeignet,um Fehlverhalten zu Undern.Da jedem Fehl-

verhalten antagonistisch.ein Verhalten gegenubersteht,das mit

dem Fehlverhalten unvereinbar ist,kann uber die verstarkung der

gegenlaufigen Verhaltensweise unangemessenes Sozialverhalten

padagogisch eingewirkt werden.Etwa kann aggressives,starendes Scu-

lerverhalten dadurch erfolgreich angegangen werden,daB der Lehrer

dem StBren keine Beachtung schenkt und sich in Situationen.wo der

Schuler ruhig mitarbeitet,dem Schuler zuwendet und sein prosozia-

les erhalten positiv verstarkte

Freundlichkeit, emotionale ·Warme und positive Zuwendung,so werden

Kinder dadurch veranlaBt,ihre Empfindungen in gleicher Weise aus-

zurichten.

Eine Untersuchung von ROSENFELD(1967)konnte die Wirkung rezipro-

ker Affekte demostrieren: bei einem freundlichen versuchsleiter

(der positive Affekte zeigte)verhielten sich die Versuchspersonen

deutlich anders als bei einem versuchsleiterverhalten mit negati-

ven Affekten.Bei einem Versuchsleiter mit positiven Affekten konn-

ten mehr Ldcheln,zustimmendes Kopfnicken und weniger Konfliktsymp-
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tome(wie Zupfen an er Kleidung)beobachtet werden.

Neben der Auslosung unmittelbarer Reaktionen ergehen sich durch
Aus

Anwendung reziproker Affekie vermutlich auch langer dauernde wir-

kungen:a)positive reziproke Affekte uben eine gunstigen EinfluB

auf die Entwickluhg von Kindern und jugendlichen aus,indem die

ihre existentiellen Bedurfnisse nach Werisl,hatzung und Anerkennung

berucksichtigen;

b)positive emotionale Erfahrungen mit.Erziehern verbessern zwi-

schenmenschliche Beziehungen zwischen Kindern und Erziehern und

damit gleichzeitig die Einwir]cungsmBglichkeiten durcluModell-und

Dekraftigungslernen,

c)Eltern und Lehrer mit positiven emotionalen Haltungen erm8gli-

chen padagogisch angemessenes Modellverhalten.

(4) Abbau von Angsten bzw. Erfahrung von Entspannung(Gegenkondi-

tionierung)

"Werden bei einer person,die sich stark angst- und furchterregen-

de Gegenstande oder personen vorstellt oder sie erlebt,zugleich

. Reaktiorlen der Entspannung,emotionalen Ruhe oder ahnliches,die

mit diesen furchterregenden Reaktionen unvereinbar sind,ausgelost,

so wird die Angst vermindert bzw. eliminierteDie angenehmen Er-

fahrungen der Entspannung und emotionalen Ruhe verbinden sich mit

den Reizen oder vorstellungen,die bisher Angst ausl8s·ten„. (TAUSCH/
TAUSCH1973,s. 112)
padagogische Mannallmen in Form von Gegenkonditionierung sind als

eine wesentliche SteuerungsmBglichkeit anzusehen,Erziehungskon-

flikte infolge von Angstlichkeit oder seelischer Beeintrachtigung

abzubauen,Anstelle der in der Verhaltenstherapie ublichen kBrper-

lichen Entspannung von angstlichen personen kdnnen Eltern bzwo

Erzieher emotionale Warme und Freundlichkeit,Wertschatzung und

verstandnisvolle Zugewandtheit sowie Sicherheit und Ruhe als pa-

dagogische Mittel einsetzen,Die Effektivitat dieser Verhaltens-

merkmale inirde in der Gesprachspsychtherapie nachgewiesen(siehe
ROGERS,1973)/TAUSCH 1968)
Kngst oder Unsicherheit von Kindern konnen durch Gegenkonditionie-

rung vermindert werden,wenn Kinder bei. einer Aussprache uber ihre

probleme von Eltern oder Lehrern Freundlichkeit,Verstandnis,Ruhe

und Sicherheit erfahrene

Fur Lehrer ist es wichtig zu wissen,daa insbesondere leistungs.

schwache Schuler,da sie ein besonders grones AusmaB an Schulangst

aufweisen,Gegenkonditionierung bendtigen.



(5) Luschen von unerwunschtem Verhalten (Extinktion)

Von L8schen eines Verhaltens spricht man,wennder Verstarker,der

ein Verhhalten aufrecht erhaltinicht mehr zur Verfugung gestellt

wird.Die Abhangigkeitsbeziehung(Kontingenz) zwischen Verhalten und

dessen nachfolgende Verstarkung ist unterbrochen.Nach dem Extink-

tinsgestz SKINNERS steigen die Intensitat and Haufigkeit der ig-

norierten VerhaltenstiuBerung zundchst stark an,um dann langsam zu

sinken.

Ein Konflikt kann demzu£dge abgebaut werden,wenn das ihn ausldsen-

de Verhalten keine verstarkende Reaktion mehr erfdhrt und auf die-

se Weise eliminiert wird.Ein erfolgreiches Arbeiten mit dieser

Methode setzt voraus,daB LUschungsbedingungen gew hrleistet sind.

Besonders in der ersten phase,wenn Haufigkeit und Intensitat eines

Fehlverhaltens zuneheman,ist eine konsequente Einhaltung von Igno-

rierung nicht einfach.Die Gefahr ist groB,daB eine kontinuierli-

che durch eine intermittierende Verstarkung ersetzt wird.Eine

solche Umpolung wird dem padagogischen Ziel genau entgegenwirken.

Kinder wurden ilir unerwunschtes Verhalten umso hartnackiger ein-

setzen.M8chte ein Lehrer z,B. gerauschvolles wortmelden eines

Schillers reduzieren,so muB er jedes sturende Verhalten eines Schu-

lers ignorieren aber zugleich Alternativen aufzeigen..Reagiert ein

Lehrer namlicn nur gelegentlich auf Konfliktverhalten mit Unruhe

oder Zurechtweisung,so liegt fur den betreffenden Schuler der Ge-

danke sehr nahe,er musse nur nft genug st8ren,um beachtet zu wer-

dene

Auslaschungsprozesse lassen sich unterstutzen und beschleunigen,

indem andere mit dem bisherigen verhalten unvereinbare Verhaltens-

wiesen verstarkt werden.Kunnen Eltern beispielsweise die aggressi-

ven Tendenzen ihres Kindes abbauen,indem sie es einerseits igno-

rieren,wenn es sich aggressiv verhalt und es andererseits durch

vermehrte Zuwendung und Anerkennung systematisch bekraftigen,

wenn es ruhiges verhalten zeigt.In der praxis sollte die L8schung

nicht isoliert angewendet werden.AusschlieBliche LUschung reduziert

nur Verhalten,baut aber keine neuen Verhaltensweisen auf. Es em-

pfiehlt sich daher,LUschen unangemessener Verhaltensweisen mit

positiver Verstarkung angemessener Verhaltensweisen zu kombinie-

rene
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(6) Nicht-autokratische verhaltensformen

Fur den schulbereich belegt ein Experiment von Ae TAUS I(1962),
dan nicht alle nicht-autoritaren Verhaliensformen gleicermaBen

padagogisch angemessen sind.AussehlieBliches Verstandnis oder

Informationen als Reaktionen auf Konfliktverhalten genugen nicht,

um  adagogisch effektiv zu seinoBegegnen Lehrpersonen Konflikt-

situationen lediglich mit Verstandnis oder Xnformationen,so ist

die wahrscheinlichkeit gering,daB Schuler ihr Negativverhalten

aufgebeneMOglicherweise fassen schiiler Nur-Verstandnis bzw, Nur-

Information als Laissez-faire-Verhalten und damit als Zeichen fur

 maBlose  Freiheit oder padagogisches Unvermagen auf,Demgegenuber

ist dir Wahrscheinlichkeit hoch,daB die kombinierte Reaktion von

Verstandnis zeigen und Grenzen setzen,sowie stillschweigerudes

Ansehen Schuler zu angemessenem Verhalten motiviert.Ein gewisses

Man an Belastung,z.B• Gebote erarbeiten oder stillschweigendes

Ansehen scheint zwingend notwendig zu sein,um Schuler zur Auf-

gabe von Konfliktverhalten zu bewegen.

(7) Sprachverbote und mimischer Ausdruck

A, TAUSCH(196ba)ging in einer experimentellen Untersuchung der Fra-

ge nach,welche sprachlichen erbote von Erziehern am ehesten geeig-
V

net scheinen,Schulkonflikte zu losen.Den Kindern wurden einzelne

Bilder vorgelegt,auf denen Konflikte zwischen Kindern und Erwach-

senen darges tellt waren.Zu jedem der Bilder wurden gleichzeitig

drei VerboisauDerungen von Erziehern zur Wahl ges LellteDie Auf-

gabe der Kinder bestand darin,jeweils dasjenige sprachverbot aus-

zusuchen ,bei dem sie das beanstandete verhalten aufgeben wurden.

Die drei VerbotsauBerungen gehorten jeweils zu einer der drei fol-

gonden Grundformen von Verboten:

1.pers8nlich und an den Schuler direkt gerichtete Verbotsform

autokratischer Art in der „Dul'-Anrede,ohne Worte von Verstandnis

(z.B•:"Du sollst nicht zuspat kommen!i)
2.unpersanlich und allgemein gehaltene Verbotsgrundform autokrati-

scher Art mit dem unpers6nlichen pronomen  mann und ohne Worte

von Verstandnis( man darf nicht zuspat kommen I n)
3.unpersanlich und allgemein formulierte Verbotsgrundfo]m sozial-

integrativer Art mit dem pronomen „manu und mit verstiindnisvollen

Worten(NEs fall·t manchmal schwer,rechtzeitig zur Schule zu kom-

men;aber man kommt nicht zu spat in die Schule".)
Nachden Ergebnissen von A• TAUSCH kOnnen verbietende Auserungen

von Lehrern als padagogisch angemessen gelten,wenn sie unpersun-
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7

lich und verstandnisvoll formuliert werden.,Schiller scheinen

demnach eher bereitzusein,ihr Verhalten in positiver Richtung

zu andern, wemn Jie erfahren,daa jemand Verstdndnis fur ihre

Verhaltensweisen hat und kein personliches Abwerten vornimmto

In einer weiteren experimentellen studie untersuchte A. TAUSCH

(196ob)welche Bedeutung dem mimischen Ausdruck der Erzieher bei

der LBsung von Konflikten durch Sprachverbote zukommt.

Kindern wurden Bilder gezeigt,auf denen Schulkonflikte dargestellt

waren.Zu jedem Bild standen Aussagen gemaB den drei Verbotsgrund-

formen(siehe oben)zur Wabl.Diese Darbietung wurde durch drei

ErziehErportrats mit mimisch unterschiedlichem Ausdruck erganzt.

Die portrats waren von Kindern gezeichnet,ausgewahlt und aufge-

teilt worden nach "sehr freundlicheru,  freundlicher ,  neutraler' 

"unfreundlicher" und "sehr unfreundlicher "Mimik,die Aufgabe der

Kinder bestand darin,diejenige Kombination von Sprachverbot und

mimischem Ausdruck anzugeben,bei der Schuler am ehesten storendes

Verhalten autteben wurdeneDie Auswertung ergab kurz zusammengefaBt

Folgendes:

Mimischer Ausdruck ubt im Zusammenhang mit Sprachverboten von

Erziehern einen gewissen modifizierenden EinfluB auf die Reak-

tionen von Schulern aus.Freundliche Gesichtsmimik kannte mehr

Schuler zur Aufgabe ihres Konfliktverhaltens veranlassen,Gleich-

zeitig belegt die Untersuchung aber,daB auch extremer mimischer

Ausdruck( usehr freundlich oder usehr unfreundlich„)die Rangpl itze

der Sprachverbote nicht veranderte

(8)Sozialer Entzug(Time-out-Methode)
Trotz gutgemeinter Reaktionen vieler Lehrer zeigen sich viele

Schiiler oft nicht bereit,konflikterzeugende Verhaltensweisen

aufzugeben.Zwei Grunde konnen u.a. fur diese Tatsache verant-

wortlich gemacht werden:

a)StBrendes Verhalten eines Schulers zieht die Aufmerksamkeit

von Klassenkameraden stark auf sich und wird dadurch verstarkt

und zu einer Beibehaltung oder sogar Erhuhung gebrachte

b)Auffalliges Verhalten stellt fur einen Schuler oftmals die ein-

zige MBglichkeit ,sich soziales Ansehen zu verschaffen.

Um einem so entstandenen Konflikt wirksam zu begegnen,mussen Mit-

tel gefunden werdendie die Beachtung derartigen problemverhaltens

verhindern.Als effektive MaBnahme bieten mehrere Autoren die

Time-out-Methode an(BANDURA,REESEu. LIPSITTV).Hierbei handelt es

sich um einen Spezialfall des sogenannten privilegienentzugs,bei
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dem Erzieher,Eltern oder Lehrer sich darauf beschranken,den

"auffalligenu Sch ler aus der verstarkenden Situation herauszu-

nehmen.Die Anwendung von Time-out-Methode schreibt vor,daB Schu-

ler mit auffalligem problemverhalten ausihrem Klassenverband he-

rausgenommen herausgenommen und zur „Beruhigung in ein reizloses

Zimmer uberstellt werden.Dadurch soll errreicht werden,daB die

verstarkende Aufmerksamlceit nnderer Menschen beim ustarendeni

Schuler nicht zur wirloung kommt,Bei einem solchen Vorgehe 

ist jeder argerliche Kommentar zu vermeideneDennLehrerarger kann

ebenso verstarkend wirken,Ebenso wie bei dem Laschen von uner-

wiinschtem verhalten muBten Eltern bzw. Lehrer bei anfanglicher

Verwendung von AusschluBmaBnahmen mit kurzzeitig vermehrtem Auf-

treten des stBrenden Verhaltens rechnen.Die Time-out-Technik

1/ird allerdings dann keinen Erfolg haben,wenn nicht alle positi-

ven Reize dem Schuler gegenuber ferngehalten werden.Die Been-

digung der Aussonderung darf nicht mit z.11, ' unerwiinschtem Schu-

lerverhalten zusammentreffen,da sonst unerwunschtes Verhalten

negativ verstarkt wilrde.Negatives Verstarken(nach SKINNER: die

Aufhebung eines unangenehmen Reizes)wurde zur ErhBhung unerwlinsch-

ten Verhaltens fuhrenoErfolgte zeB. die Absonderung bzw. der ao-

ziale Entzug eines Schiilers aufgrund seines Nutanfalls,so kann ein

Schuler erst dann in seine Klasse zuruckgeholt warden ist.

(9)Selbsterfahren unangepaBten Verhaltens(logische Folgen)

Der von SPENCER formulierte Grundsatz fur  logische Folgen be-

sagt,„daB kein Mensch willentlich etwas tun wird,von dem er glaubt,

daB es ihm schadet  .Die padatogische Wirlcung logischer Folgen
(3

liegt unserers Erachtens darin begrundet,daa Kinder das unange-

nehme Ergebnis ihrer eigenen unangepaBten Handlungen selbst er-

fahren,

Logische Folgen unterscheiden sich von„natiirlichen Konsequenzen,i:

wahrend naturliche Konsequenzen von Handlungen auch ohne Ein-

fluBnahme eines Erziehers auftreten,werden' logische Folgen von

Erziehern bewuBt arrangierte

AuBerdem miissen wlogische Folgen  von Strafakten klar abgehoben

werden: "Naturliche und logische Folgen drucken die Macht der
ES

sozialen Ordnung und nioht die einer person aus,obwohl der Erzie-

her ist,der fur das,was geschieht,verantwortlich ist.Er handelt

nicht nur als eine machtvolle Autoritat,sondern als Vertreter ei-

ner ordnuhg,die alle angehtl, (DREIKURS,1971,S•107)•
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Logische Folgen unterscheiden sich von Strafen in folgender Weise:

1.Logische Folgen drucken die Wirklichkeit einer sozialen Ordnung

aus(und nicht die Macht einer pers8nlichen Autoritat);
2.Logische Folgen sind einem Fehlverhalten innerlich zugeordnet,

(dagegen hat Bestrafen keine logische,sondern mehr eine will-

kiirliche Verbindung zum Fehlverhalten;

3.Logische Folgen enthalten nicht wie Bestrafen ein moralisches

,Urteil;

4eLogische Folen sollen Bezug nehmen auf das ,was im Augenblick

geschieht(und nicht wie Bestrafen Bezug zur Vergangenheit).
Der Grundsatz der logischen Folgen ist nicht einfach zu verstehen,
da Erzieher logische Folgen nicht mit Bestrafen gleichsetzen dur-

fen.Um den Unterschied zu verdeutlichen,sei hier ein Beispiel

kurz erlautert,das den Einsatz von logischen Folgen in der Erzie-

hung beschreibt:

Ein Lehrer kann nach dem Sportunterricht die anschlieBende Untere

richtsstunde nur mit erheblicher Verspatung beginnen,da die Schu-

ler beim Umkleiden bummeln.Statt nundie Schiller zu "riigen" oder

zu"bestrafen",notiert der Lehrer sich zunachst nur,wann der letzte

Schiller die Klasse betritt und er mit dem Unterricht beginnen kann.

In der nachsten Sportstunde pfeift er die Sportspiele fruher ab

und erklart,daB sie nun schon SchluB machen muBten,da viele Schu-

ler nach seinen bisherigen Erfahrungen langer fiirs Ankleiden brauch-

ten.Weiter sagt der Lehrer, daB er kiinftig darauf achten wolle,wann
der letzte Schuler in der Klasse erscheine.Und er betont,daB die

Schuler von nun an selbst in der Lage seien,sich die Dauer ihrer

Turnstunde zu errechnen.

(10) Ermutigen

Die padagogische Bedeutung eines Erziehers mit ermutigendem Ver-

halten liegt darin begriindet, daB er Kindern und Jugendlichen ihren

uberdauernden Wert bewuBt macht und sie trotz ihrer Fehler sozial

vollwertig anerkennt.Das padagogische Handlungsprinzip des „Ermu-

tigens" zielt darauf ab,daB der"Glaube"der Kinder und Jugendlichen

an sich selbst gestarkt wird.Um dieses Ziel erreichen zu k3nnen,

miissen Eltern und Lehrer ihre Kinder vorurteilsfrei annnhmen und

das Positive an ihnen entdecken.Als Zeichen eines ermutigenden

Padagogen gelten freundliches und anerkennendes Verhalten,das nicnt

"Libe" und"Lob" gleichgeAzt werden darf. - Ein Kind kann nam-
mit

3
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lich geliebt werden, aber trotzdem fiir "unfahig" gehalten werden.

Lob,das als eine besondere"Gunst" empfun en wird,hat kaum ermu-

tigende Wirkung.Und was noch fataler ist,viele Kinder werden von

dieser Art der Anerkennung leicht abhangig und zugleich angst-

lich, zukiinftigen Erwartungen von Seiten ihrer Erzieher nicht ent-

sprechen zu kannen.

Um Schiiler zu ermutigen,reicht es nicht aus,padagogisch "lieb"

und "nett" zu sein.Ein Kind e·twa,das von seinem "Unverm8gen"

uberzeugt ist,wird nicht dadurch ermutigt,daB ihm gesagt wird,
es sei durchaus in der Lage ,etwas zu leisten.Ermutigen zielt

in erster Linie aiif Anderung seiner Selbstbeurteilung ab und ver4

langt von Eltern und Lehrern, die Probleme der Kinder mit deren

Augen zu sehen.

Um das Handlungsprinzip Ermutigen realisieran zu k5nnen,mussen El-

tern und Lehrer ihr Erzieherverhalten nach folgenten acht Leit-

gedanken auszurichten versuchen:

- Wertschatzung ihrer Kinder

- Vertrauen in ihre Kinder

- Farderung von Vertrauen durch VertrauensbeWeise,
-F6rderung von kindlichen Fahigkeiten,
- Anerkennung fiir gute Leistung und  liches Bemiihen,
- Betonen der positiven Verhaltensweisen und Einstellungen der Kinder,
- Integration aller Kinder in die Gemeinschaft der Familie(oder Klasse)
- Einbeziehung von Gruppenkrliften.

(11) "Ak-tives Zuharen"

Aktives Zuht ren gilt als padagogisch angemessen,weil Kinder und

Jugendliche dahingehend beeinfluBt werden,ihre Probleme selbst zu

lasen.Die Grundlage fiir diese Methode besteht darin, die Empfin-

dungen des Gegenubers(im Falle des Erziehers:das Kind)zu erkennen

und zu respektieren.Die Wirkung vom aktiven Zuh5ren liegt in der

"Macht der Annahme'l:"Wenn ein Mensch fiihlt,daB ihn ein anderer wirk-

lich annimmt,wie er ist,dann ist erfrei geworden,sich von dort auf-

zu machen und mit der Uberlegung zu beginnen,wie er sich verandern

m5chte,wie er anders werden kann,wie er mehr von dem werden k8nnte,

das zu sein er befahigt ist"(
Aktives Zuh5ren ist eine Form von Erzieherverhalten,das einem

Kind Wertgefiihle vermittelt,angst reduziert und positive Verhal-

tensanderung erm8glicht.Aktiv zuharende Erzieher werden in schwie-

rigen Situationen versuchen, die Empfindungen eines am Gesprach

beteiligten Kindes zu verstehen,und sie werden dem Kind uber ihre
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Bemilhungen Riickmeldung in Form der "Du-Anrede" geben.Erzieher

werden etwa sagen: "Du scheinst dich uber mich geargert zu haben."

- "Du hast das Gefithl,benachteiligt zu werden."Eltern und Lehrer

sollten in jedem Fall vermeiden,eine Analyse vorzunehmen,ein Ur-

teil uber das Kind zu fallen,eine Rat an es zu geben oder sich

mit einer Frage an das Kind zu wenden.Alle Erzieher muBten sich

darum bemiihen, das in Worte zu fassen,was ein Kind in einer Kon-

fliktsituatio  ihrer Mainung nach empfindet.
Aktives Zuharen ist mehr als eine einfache Technik zur LUsung

von Problemsituationen.Aktives Zuharen ist eine Methode,die eine

Reihe grundlegender Einstellungen in der Praxis umsetzte Ohne diese

Art von sozialer Einstellung wird sie falsch,inhaltlos,mechanisch,
unaufrichtig erscheinen und kaum padagogisch wirksam sein.

Sechs grundlegende Eigenschaften mussen bei Eltern und Lehrern

entwickelt und praktiziert werden,um"aktives Zuharen"zucrealisieren.

Ein Erzieher muB:

1.gewillt sein,Kindern zuzuh8ren,

2.Kindern bei ihren Problemen helfen zu wollen,

3,fahig sein, Empfindungen von den Kindern anzunehmen,
4.Kindern zutrauen, selbsr die Probleme eigenstandig zul5sen,

5.sich bewuBt sein,daB Empfindungen vorubergehend und unverbind

lich sind(abwartende Haltung),
6.Die Kinder als Individuen betrachten,die ein Recht haben auf

Leben,Eigenidentitat und eigene Empfindungen(respektierende

Haltung).

(12)Ich-Botschaften

Ich-Botschaften geben gilt als eine zu realisierende padagogische

Methode,mit der Eltern,Erzieher und Lehrpersonen Kinder. und Ju-

gendliche konfrontieren kMnnen,
'

um deren fur sie unannehmbare Verhaltensweisen zu modifiziEren.

Ihre optimale Anwendung besteht darin,eigene Empfindungen in einer

unangenehmen Situation demjenigen mitzuteilen,der sie verursacht

hat.

Ich-Botschaften wollen weder beschuldigen noch bewerten.Ebenso-

wenig wollen Ich-Botschaften verharmlosen, sondern sie verlangen

vom Erziher Aufrichtigkeit und Offenheit. - Sind Eltern und Leh-

rer wiitend, so sollen sie Ihre Wut auBern,u.z. in einer ich-bezoge-

nen Form und nicht als Anklage gegen andere gerichtet.
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Da es fiir ein Kind weniger bedrohlich wirkt,die Wirkung seines

Verhaltens auf andere zu erfahren,als wegen seines unangemessen-

nen Verhaltens gerugt oder beschimpft zu werden,wird von Seiten

eines Kindes der Anwendung der Methode der Ich-Botschaften mit

weniger kindlichem Widerstand zu rechnen sein.Wenn ein Erzieher

sich watend verhalt,so 8011 er gemaB dieser Methode sachlich blei-

ben: der Erzieher soll beschreiben,was er sieht,was er fuhlt und

was er erwartet.Der Erzieher soll nicht die Person,sondern die

Sache angreifen.

('13)Therapeutische Leitprinzipien filr padagogisches Verhalten

(ROGERS/TAUSCH)

Der Nicht-direktiven Kinderpsychotherapie liegt die Grundhypo-
these von ROGERS zugrunde:"Jedes gesiBrte Individuum - auBer den-

jenigen mit pathologisch-organischen Defekten - hat die Fahigkeit,
seine eigenen Probleme der St8rung befriedigend zu 13sen,und

zwar besser,als das irgendwie ein AuBensthender vermag.Jedes In-

dividuum hat einen entscheidenden Drang zu wachsen,zu reifen und

zur Selbstverwirklichung zu gelangen.Diese Krafte bestimmen ent-

scheidend das Verhalten des Individuums.Im Zuge dieser Krafte

erscheint auch dem Individuum ein reiferes Verhalten im Allge-
meinen befriedigender als ein unreifes Verhalten."

TAUSCH/TAUSCH(1 973)halten 8 fur grundsatzlich angebracht,daB sich

auch Padagogen mit Psychotherapie,mit psychotherapeutischen Ver-

haltensprinzipien beschaftigen.Lehrer werden vieles von der Art,

mit der Therapeuten Kindern ein angepaBtes Verhalten erm6glichen,

fiir den Umgang mit Schulern ubernehmen kunnen.Die Anwendung der

nicht-direktiven Kindef/therapie basiert auf acht Prinzipien.Der

padagogische Erfolg eines Lehrers wird entscheidend davon abhan-

gen,in welchem MaB ihm die Umsetzung dieser Prinzipien in die Rea-

litat gelingt 

1. Das Prinzip des Nicht-Lenkens:

Ziel der Nicht-Lenkung ist frilizeitige Selbststeuerung von

Schulern,Fur eine vermehrte Entscheidungsfreiheit spricht, daB

Schuler mit mehr Freude in der Schule arbeiten werden.

Geringe Einengung weckt weniger epposition und statt dessen

das Gefiihl, daB eigene Entscheidungen Gewicht haben und mitbe-

stimmen. Schuler werden verantwortungsbewuBter,wenn sie erfah-

ren,daB auftretende Konflikte nicht allein durch die Anwesen-

heit von Lehrern gel5st werden.

2. Das Prinzip des Nicht-Vorantreibens:
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Lehrer sollten wissen,niemanden direkt lehren zu k6nnen.Pida-

gogen k6nnen nur Situationen herstellen, in denen Schiller selbst

lernen mussen.Deshalb ist es gut,wenn Lehrer ihre Aufmerksamkeit

daraut richten,Situationen zu schaffen,die Hinreichend motivie-

ren.Padagogische Ungeduld frustriert Schuler nur und provoziert

Widerstandsreaktionen.

3. Das Prinzip des freundlichen Beziehungsverhaltnisses:
Lehrer kannen nicht befriedigend unterrichten,wenn sie innerlich

stark mit Arger,Furcht und Sorge belastet sind.Als Voraussetzung fur

furchtloses Arbeiten gilt. eine freundliche warme Atmosphare.

Padagogisch befriedigender Unterricht ist nur m5glich,wenn Lehrer

ihre gefuhlsmaBigen Erlebnisse befriedigend und freundlic  gestal-

. ten.

4. Das Prinzip des Akzeptierens und Respektierens:

Akzeptieren hatte fur einen Lehrer zu bedeuten, jeden seiner

Schuler so anzunehmen wie er wirklich ist.Fiir die Per6nlichkeits-

entwicklung von Schulern ist es namlich von groBer Bedeutungden
Glauben an eigene Fahigkeiten und M5glichkeiten bei seinem Leht

rer zuspuren,Akzeptieren muB den stetigen und 'ruhigen Hinter-

grund bilden,vor dem schulisches Geschehen ablauft.Eine akzeptie-

,

rende Lehrerhaltung weckt konstruktive Krafte und laBt die Krafte

von Opposition und Trotz zurucktreten.Durch diese Art von sozialem

Umgang lernen Schuler ihrerseits andere Menschen zu akzeptieren
und zu respektieren.

5. Das Prinzip des Gewahrens und Erlaubens:

Wenn Schiilern erlaubt wird,ihre belastenden Gefilhle auszusprechen,

wird ihnen zugleich ein NachlaB ihrer Spannungen und Konflikte so-

Wie vermehrte Einsicht erm5glight.Fur ihre Persanlichkeitsentwick-

lung ist es erforderlich,wenn sie ihre Sorgen ihren Erziehungs-

tragern mitteilen kdnnen, ohne Ermahnungen,Vorhaltungen oder Be-

lehrungen erwarten zu mussen.

6. Das Prinzip des Erkennens und Reflektierens von Gefiihlen:

Dies ist das entscheidenste der acht Verhaltensprinzipien.Sei-
ne Effektivitat wird jedoch erst durch die Verwirklichung aller

anderen Prinzipien ermaglicht.Viele Konflikie zwischen Lehrern und

Schillern lassen sich durch die Anwendung des Prinzips des Erkennens

und Reflektierens kindlicher Gefiihle leichter 16sen.Schuler werden

einsichtiger,wenn sie ihre eigenen Gefiihle kennenlernen.Einsichtige
Schuler sind meistens eher bereit,ihr Verhalten besser zu steuern

und prosozial auszurichten.

1
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Das Prinzip des Begrenzens:

Eltern,Lehrer und Erzieher sollten nur wenige Begrenzungen

und Verbote aussprechen.Vielmehr sol]ten Wiinsche und Interes-

sen von Schulern in der Verhaltensverbesserung berticksichtigt
und sie als eigenstandige Persanlichkeiten respektiert wer-

den.Um padagogisch notwendige Begrenzungen effektiv zu gesal-

ten,ware es wichtig, sie neutral und sachlich zu setzen.

Nicht in der Form: "Wenn du das noch einmal tust", sondern bes-

ser ist ein ernstes,ruhige und sachliches Verbot,etwa:"Du

kannst hier nicht mit Wasser spielen,"
Das Prinzip der inneren Sicherheit:

Viele Erfahrungen haben gezeigt,daB Schuler in Gegenwart

von inner ich sicheren und geordnet fuhlenden Eltern bzw.
Slc

Lehrern konstruktiver in ihrem Verhalten geben.Je mehr Schu-

ler dagegen Unruhe ,Unsicherheit und geringe Ordnung bei ih-

ron Lehrern wahrnehmen, umso mehr werden sie zu einem ahnlichen

Verhalten angeregt.Entscheidend an diesem Prinzip ist unseres

Erachtens,daB hinter der inneren Sioherheit eines Lehrers

das Vertrauen an die problemlasenden Fahigkeiten der Schiller

steht.

Versuchen Eltern bzw. Lehrer ihr padagogisches Handeln nach

den acht Prinzipien der nicht-direktiven Gespfachs therapie

auszurichten,so werden sie ihren Kindern/Schulern damit die

M5glichkeit eraffnen, ihr eigenes Verhalten kritisch zu re-

flektieren und sozialbezogen steuernzulernen.Es ware gewiB

fiir viele einfacher, Schulerstreitigkeiten durch eine befelien-

de Anordnung zu beenden.Doch wird viden Schulern uber Zeit

hinweg die Chance genommen,Selbststandigkeit im L5sen sozialer

AuseinandersetzungenzEewinmen.

---
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(14) Zur LBsung von Familienkonflikten (GORDON)
Familienkonflikte werden nicht als etwas auDergewbhnliches

angesehen, sondern als 'normale' Bestandteile jedes Zusammen-

lebens. GORDON (1972), RICHTER (1970) u.v.a.m. stellen Kon-

flikte ausdrucklich als Probleme dar, an denen alle Partner

teilhaben; GORDON spricht in diesem Zusammenhang von sog.

"Bedurfniskonfliktsituationen":

Eine solche Bedurfniskonfliktsituation liegt etwa vor, wenn

eine Mutter sich daruber argert, daB ihr Kind "das saubere

Wohnzimmer" sofort wieder in Unordnung bringt und wiinscht, da13

ein sich so verhaltendes Kind andert. Nach Ansicht eines Kindes

aber soll sich seine Mutter &indern, da es deren Sauberkeits-

maBstabe ubertrieben findet (vgl. GORDON, 1972, S. 133).
GORDON versucht seinen Konfliktbegriff inhaltlich so zu be-

schreiben: "Wenn zwei beliebige Menschen (oder Gruppen) ko-

existieren, muB es zwangslaufig zum Konflikt kommen, einfach

veil Menschen verschieden sind, verschieden denken, verschie-

dene Bedurfnisse, Interessen und Wunsche haben, die manchmal

im Gegensatz zueinander stehen." (GORDON, 1972, S. 145).

Bei Sauglingen und Kleinkindern wird die Bedurfnisbefriedigung

in der Regel voll und intensiv durch seine Eltern geregelt; so-

bald aber Kinder selbst Wansche und ein Selbst entwickeln,

ist die MBglich]ce it gegeben, daB die Vorstellungen seiner

Eltern mit dem kollidieren, was das Kind anstrebt. Haufig

empfinden Eltern die entstandenen Konflikte als verwirrend

und als zutiefst. enttauschend, da sie doch nur das 'Beste'

fiir ihr Kind gewollt haben. Eltern k8nnen etwa enttauscht

und beleidigt ihrem Kind gegentiber reagieren, weil es sich

- nach ihrer Meinung - nicht genug anstrengt, um ihre 'Hoff-

nungen' zu erfullen.

In vielen Familien werden noch uberwiegend ungunstige Kon-

fliktstrategien praktiziert; das Repertoire sozialer Tech-

niken zur Konfliktl8sung zwischen Eltern und Kindern bleibt

zumeist beschrankt auf aggressive Problemlosungsformen

(z.B. kindlicher Trotz), auf den Gebrauch von Macht und

Uberlegenheit (wie elterliches Befehlen) und auf Verzicht

oder Zuruckziehen aus Konfliktsituationen (etwa Gewahren-

lassen der Kinder ducch die Eltern).

1

- 47 -



- 481,-

Fur GORDON besteht manches Erziehungsdilemma darin, daa Eltern

nur zwei Auffassungen kennen, um mit Familienkonflikten fertig

zu werden:

1) Eltern bewaltigen Konflikte zwischen ihren Kindern und sich,

indem sie ihre elterliche Autoritat und Macht ins Spiel brin-

gen, um ihre eigenen Bedurfnisse mit Befehlen und Strafen

durchzusetzen ("Ich-siege-du-unterliegst"-Auffassung).
2) Eli.ern raumen ihren Kindern alle Fredhc.iten ein ("Ich-unter-

liege-du-siegst"-Auffassung).
W hrend nun mehrere Eltern sich der ersten und einige sich der

zweiten Auffassung angeschlossen haben, neigt eine dritte Gruppe

von Eltern (laut GORDON) zu einer "vernunftigen Mischung" von

beiden Auffassungen.

Doch in jedem Fall muB eine Konfliktbewaltigung im Sinne, daB

einer gewinnt und einer unterliegt ("Sieg-Niederlage "
- Methode)

als padagogische miBlungener L8sungsversuch gelten. Denn stets

werden Wunsche und Bedarfnisse eines Partners / einer Seite auf

Kosten des anderen Partners / der anderen Seite durchgesetzt.

GORDON sieht eine Alternative zur "Sieg-Niederlage "
- Methode

in del:' sogenann·ten "Niederlage- losen" - Methode. Hier wird

versucht, Probleme zwischen Eltern und Kindern gemeinsam zu

16sen, indem alle Beteiligten einen KompromiB suchen, der fur

alle Seiten annehmbar werden kann.

Das erfordert von Eltern:

1) sich von eingefahrenen Strukturen zu 1Bsen und Kinder als

Gleichberechtigte zu akzeptieren und mit in alle Entschei-

dungen einzubeziehen, die eine Familie betreffen;

2) fur ihre Kinder 'akzeptable' Lernmodelle zur KonfliktbewRl-

tigung abzugeben: Kinder sollen erleben, daB seine Eltern

ihre eigenen Konflikte angemessen und zufriedenstellend

zu 18sen vermagen;

3) zu zeigen, daB das Fahren offener Gesprache die Voraussetzung

zur Konfliktbewaltigung darstellt: Eltern sollten anregen, liber

die in Familien bestehenden gegenseitigen Beziehungen zu spre-

chen.

Da die"Niederlage-lose" - Methode die beteiligten Parteien dazu

verpflichtet, gemeinsam ihre ProblemlBsungen auszuarbeiten,

stellt effektives Kommunizieren als eine gewichtige Voraus-

setzung ful das Gelingen einer "macht-losen" Vorgehensweise dar.

1
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Demzufolge mussen Eltern "aktives Zuh6ren" praktizieren und

deutliche "Ich-Botschaften" senden: Aktives Zuh8ren ist erfor-

derlich, damit Eltern etwas uber die Empfindungen und Bedurf-

nisse ihrer Kinder erfahren; Ich-Botschaften sind natig, damit

Kinder erlernen, wie ihre Eltern empfinden und was sie an-

Streben.

GORDON gibt aber Eltern auch einige Hinweise, um sie in die

neue Methode einzuftihren; er meint, daB Eltern, die von der

"Niederlag-losen" Methode iiberzeugt sind, insbesondere ihre

Anfangsschwierigkeiten dann besser bewaltigen, wenn sie die

folgenden sechs Schritte bei der Ldsung eines Konflikts nach-

einander ausfuhren:

1. Schritt: Einen Konflikt identifizieren und definieren.

Es kommt vor allem darauf an, das Kind mit in den ProzeB der

Problem18sung einzubeziehen. Das gelingt Eltern eher, wenn sie:

- eine fur alle (also auch fur ein Kind) gunstige Zeit wahlen,

- klar und ohne drum herum zu reden, einem.Kind sagen, daB

ein Konflikt vorliegt, der gelBst werden muS,

einem Kind in Form von "Ich-Botschaften" mitzuteilen, was

sie selbst empfinden (z.B.: "Ich mache mir Sorgen dartiber...",

"Ich bin argerlich gewesen, als ich sah...", "Ich empfinde

es mir gegenuber als ungerecht...").
- Aussagen vermeiden, die ein Kind beschuldigen oder ver-

letzen kannen,

einem Kind klarmachen, daB sie mit ihm zusammen eine fur

alle Setten annehmbare LBsung suchen wollen.

2. Schritt: M6gliche Losungen entwickeln.

Wichtig ist hierbei, maglichst viele Lasungen zu entwickeln und,

was noch gewichtiger ist, von allen Beteiligten Lasungsvorschlage

zu bekommen.

Deshalb sollten Eltern nach GORDON:

- zuerst versuchen, von Kindern Ldsungen zu erhalten und sich

mit ihren Vorschl gen zunachst zurtickhalten,

- alle Ideen akzeptieren und keine der· vorgeschlagen€n Losun-

gen bewerten (favorisieren oder herabsetzen),
- sich nicht vorschnell mit einer Ldsung zufriedengeben,

sondern nach weiteren Alternativen suchen.

3. Schritt: Alternativl6sungen kritisch bewerten

An dieser Schrittstelle der Konfliktlosung sollen vorliegende

Alternativen bewertet werden. Kriterium fur die Aussonderung
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einer Lasung sollte nach GORDON sein, ob eine Lasung entweder

fur ein Kind oder fur seine Eltern nicht annehmbar ist; ausge-

wahlt werden sollten jene Alternativen, die vielen Partnern

gerecht werden

4. Schritt: Sich fiir die beste Losung entscheiden

Wenn es schwerfallt, trotz vorangegangener Diskussion aus den

Vorschlagen, die allseitig akzeptiert werden kdnnen, die beste

auszuwahlen, sollten samiliche, noch in Frage kommende Alterna-

tiven auf ihr Fur und Wider fur Kinder und Eltern befragt werden.

Wird eine Entscheidung getroffen, so soll diese nicht als unwider-

ruflich betrachtet werden; die mogliche Einigung kannte auch darin

bestehen, eine Losung auszuprobieren.

5. Schritt: Die Entscheidung ausfuhren

Nachdem eine Entscheidung von allen Beteiligten getroffen wurde,

ware es notwendig, genau festzulegen, welche Aufgaben und Frei-

rdume die LBsung dem einzelnen gibt.

6. Schritt: Nachfolgende ]critische Bewertung

Da sich nicht alle getroffenen Entscheidungen als praktikabel u./0.
gerecht herausstellen kunnen, ware es nutzlich, nach einiger Zeit

bei Kindern ruckzufragen, wie ihre L8sung 'funktioniert'. Dabei

kannte sich zeigen, daB die ursprunglich getroffene Entscheidung

teilweise modifiziert oder gar vollstandig revidiert werden miiBte.

(15) Erzieherverhal·ten Kegenuber aggressiven Kindern (SINGER)

Aggressives Verhalten von Kindern fu]irt oft zu sozialen Konflikten

zwischen Kindern und Eltern bzw. Lehrern - sowohl im Familien-

bereich als auch im Bezugsfeld Schule. Vegen der Problemschwere,

vor die Erzieher im Umgang mit aggressiv "auffalligen" Kindern

gestellt werden, ist es besonders dringlich, den betroffenen

Eltern und Padagogen Vorschlage zu machen und padagogische

Hilfen an die Hand zu geben.

SINGER (1974·) hat fur den Fall, daB ein Schuler seinen Lehrern

und Mitschulern after wegen seines aggressiven Verhaltens Schwie-

rigkeiten bereitet, einige fiir Padagogen nutzliche Hinweise zum

Umgang mit aggressiven Kindern gegeben. - "eun auch entsprechende

Verhaltensregeln bislang fur Lehrer in Normalschulen oder Schulen

fur Erziehungshilfe aufgestellt wurden, so lassen sich die folgen-

den Uinweise (gr8Btenteils) auch fur die Erziehung in Familien

nutzbar machen und kannen den Eltern sowohl bei der Veranderung
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manifester aggressiver Verhaltensweisen als auch zur Prophylaxe

von kindlichen Aggressionen hilfreich sein:

(1) Lehrer bzw. Eltern sollten m6glichst nicht mit Gegenaggressionen

reagferen. Sie sollten mit dem Schuler/Kind daruber sprechen,

eie er/es sich jetzt verhalt und wie er/es jetzt zu seinem

Angriff steht.

Ein aggressiver Schuler ist 'schwierig', weil er es schwer mit

sich selbst hat, daher braucht er besonderes Verstandnis seitens

seiner Erzieher.

(2) Da ein Schuler nach einem Angriff in der Regel sehr genau weiB,

was er getan hat uns sich dafur schuldig fuhlt, sollte ein

Lehrer oder Eltern ihm Gelegenheit geben, etwas zu tun, um den

gest8rten Kontakt wieder herzustellen und sein Verhalten zu

andern, statt eine formale Entschuldigung vom Schuler zu ver-

langen.

(3) Fur einen sich aggressiv verhaltenden Schuler ist die Aggression

oft die einzige Moglichkeit zur Kontaktaufnahme, deshalb sollten

ErziehungstrMger alles tun, um die Isolierung ihres Schulers/
Kindes, die oft durch sein aggressives Verhalten hervorgerufen

wird, zu vermeiden. Je mehr es gelingt, aggressiv Verhaltens-

auffalligen iiber Spielen und Arbeiten in ihre Gruppe zu inte-

grieren, umso weniger werden Schuler auf Mittel ihres negativen

Kontaktes angewiesen.

(4) Ein Lehrer, der mit Schulern intensiven Kontakt hat, - auch

auBerhalb der Unterrichtsstunden - wird mit weniger aggressiven

Verhaltensweisen durch seine Schuler konfrontiert als Lehrer,

denen Schii].er "gleichgaltig" sind.

(5) Lehrer sollten die Moglichkeiten zur Umlenkung und "Kanalisie-

rung" aggressiver Impulse (etwa durch Kampfspiele in ein sport-

liches Kraftemessen) nutzen. Etwa beim Gruppensport kEnnte ein

sich aggressiv verhaltender Schuler Kontakt zu seinen Mitschulern

finden und Anerkennung durch seine Klasse gewinnen.

(6) Da aggressives Verhalten oft mit motorischer Einengung in Zu-

sammenhang steht, sollten Lehrer aggressiven Schulern mUglichst

Bewegungsaufgaben (wie Botengange und Tafelwischen) vollverant-

wortlich ubertragen.

1
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(7) Es ware fur einen sich aggressiv verhaltenden Schuler beson-

ders hilfreich, wenn seine Lehrer "Festigkeit und innere Ruhe

ausstrahlen" (SINGER). Da aggressive Kinder oft auf den Gebie-

ten keine Grenzen erlebt haben, an denen sie sich orientieren

kBnnten, herrscht bei ihnen oft Unsicherheit daruber, wie weit

sie ihren eigenen Handlungsspielraum ausdehnen k8nnen, ohne

daB andere beeintrachtigt werden.

Je unbestimmter die von Erwachsenen gesteckten Grenzen wirken

desto eher komme es bei einem Kind zu Ubergriffen in die Sphare

eines anderen.

(8) Durch Modellverhalten aller Lehrer sollten Schuler erfahren,

daB Aggressionen im menschlichen Zusammenleben unumganglich

sind, daB sie aber nicht gleichbedeutend mit Gewaltanwendung

sein mussen. Wenn Konflikte in einer Schulklasse nicht einfach

beiseite geschoben oder unterdruckt werden, sondern aufge-

griffen und gemeinsam im Gesprach behandelt werden, dann hat

es auch ein aggressiver Schuler leichter, sein Verhalien

insoweit zu verandern.

(16) Fuhrungsverhalten in familialen Konfliktsituationen nach KLUGE

Fur eine konfliktaufdeckende Familienerziehung, die nicht nur auf

der Grundlage von Gehorsam operieren kann, fordert KLUGE Eltern-

verhalten, das gekennzeichnet ist durch echtwirkendes Verhalten:

"Marme, Alczeptierung, Zuneigung, Begeisterung, Wohlwollen, Ver-

standnis, Gute, Lob und Anerkennung". Diese Erziehereigenschaften

werdon als Voraussetzungen fur konfliktlusendes Verhalten in

Familienbeziehungen angesehen. Dariiber hinaus muBten Eltern ,und

Kinder spezielle Konflikil6sungstechniken im Umgang miteinander

erlernen, die sie befahigen, auch in Konflikisituationen ange-

messen zu interagieren.

KLUGE empfiehlt Lehrern, fur die Bewaltigung von Konflikisituationen

so ialintegratives, partnerschaftliches Verhalten anzuwenden, was

auch auf den Bereich der Familienerziehung ubertragen werden kann.

Im Einzelnen betont er:

1. daB Kinder in Konfliktsituationen Aufgeschlossenheit und Inter-

esse von Seiten ihrer Eltern erfahren sollen. Mit Hilfe ihrer

Eltern kunnten Kinder versuchen, ihre Gefuhle und Motive zu

erkennen und auszudrucken. Die Eltern sollen dabei zum Aus-
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druck bringen, daB sie die Konfliktlage aller Partner erkennen.

Aufgrund dieses Verhaltens wird es vielen Eltern' eher moglich,

Konfliktsituationen fur alle einsichtig werden zu lassen und

nicht dirigistisch auf verbal-rationaler Basis aufzuarbeiten.

Die Gefahr vermindert sich, daB in dieser Situation das Klima

durch wechselseitiges Beschimpfen verschlechtert wird.

2. Wenn Kinder das positive Interesse ihrer Eltern spuren, sollten

Eltern auch ihre eigene Gefuhls- und Problemlage beschreiben.

Durch dieses Elternverhalten kannen Kinder erfahren, daB auch

Erwachsene mit Konflikten leben und positive Problemlusung

zu finden wissen.

3. Eltern sollten bemuht sein, Konflikte abzuwagen und daruber

hinaus gegensdtzliche Interessen in Gruppen aufzuzeigen suchen

sowie Vertrauen zeigen, daB Konflikte gemeinsam eher 18sbar

sind.

4. Schlienlich empfiehlt KLUGE, Eltern und Kinder gemeinsam darauf

aufmerksam zu machen, daB Konflikte durch mehrere Personen

entstehen und durch diese gemeinsam gelMst werden mussen und

k5nnen.

Diese von KLUGE getroffenen Aussagen fur die Beziehung zwischen

Erziehern und verhaltensauffalligen Kindern brauchen nicht auf

den Bereich der Verhaltensauffalligkeiten beschrRnkt zu bleiben.

KLUGE selbst ubertragt seine Empfehlungen auch auf den Umgang

von Eltern mit nicht auffalligen Kindern.

Zeit und Ausdauer fur das Trainieren von manuellen und intellek-

tuellen Fahigkeiten von Kindern und fur die Begrundung angenehmer

und unangenehmer Verhaltensweisen werden von KLUGE als entschei-

dende padagogische Kriterien fur ein angenehmes, ausgeglichenes

Familienklima angesehen, aufgrund dessen Konflikte und Konflikt-

situationen eingeschrankt werden konnen. ·Diese Fahigkeiten legen
den Grund fur positive Familienbeziehungen, welche die Voraus-

setzung daftir bilden, daG Konflikte konstruktiv bewaltigt werden.

In Familien, die zu konstruktiver Konfliktbewaltigung fahig sind,

wird Gehorsam in der Beziehung von Eltern und Kindern die Ausnahme

und nicht die Regel bilden.

(17) Padagogische Fuhrung und Grundsatze fur effektives Unterrichten

(KLUGE)
Die Qualitat von Schulunterricht (insbesondere bei verhaliensauf-

fdlligen Schulern) ist abhangig

1. von einem effektiven Fuhrungsverhalten und

2. von einem effektiven Unterrichtslernen mit Hilfe von Fuhrungs-
programmen.

1
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Zu 1. Fuhrungsverhalten von Lehrern zeigt sich im verbalen und

non-verbalen Verhalten sowie in der pddagogischen Einstellung

von Lehrpersonen. KLUGE definiert sonderpadagogische Fuhrung

fur Verhaltensauffallige als "ein multivariables und hochkomplexes

Steuerungsverhalten, das die Bedurfnis- und Erwartungslage des

Lernenden bzw. und/oder einer Gruppe von Lernenden berucksichtigt,

ein direktives wie permissives Lehre·rverhalten funktionsgerecht

und intervallbezogen realisiert und eine zwischen dem Lehrenden

und Lernenden vereinbarte Soll-Lage anstrebt" (KLUGE 1973, S.20).

Ein Fiihrungsprogramm muBte nach KLUGE ein "Ubersichts- und Stu-

fenplan" (sein) "der die allgemeine und besondere Ist-Lage der

Probanden darstellt, eine erreichbare, differenzierte und spezi-

fizierte Soll-Lage avisiert sowie das erforderliche und prakti-

kable Fuhrungssystem - aufgegliedert bis in den Fuhrungsstil und

bis in die erforderliche und besondere UnterrichtsaktivitRt hinein -

bereitstellt" (KLUGE 1972, S. 17ff).
Da hinlanglich bekanni ist ( s. o.), daB erzieherisches Verhalten

fur die Atmosphare in einer Klasse und fur das Lerngeschehen

von groBer Bedeutung ist - Erzieherverhalten kann entweder

padapatogen wirken oder aber fiir erzieherisch-therapeutische

RefunktionalisierungsmaBnahmen von Bedeutung sein -, so stellt

dieser Tatbestand far KLUGE einen gewichtigen Grund dar, sich

um das Verhalten von Lehrern zu kiimmern und jedem Erzieher mit-

tels sonderpadagogischer For'schung Hinweise fur effektives

Fuhrungsverhalten geben zu kannen.

Lehrer sollten sich stets vor Augen fuhren, daB sie ein Vorbild

bzw. ein Modell abgeben, an dem Schuler ihr Verhalten ausrichten

und dessen positive wie negative Verhaltensweisen sie uber das

Imitationslernen annehmen und verfestigen. Nach KLUGE sollten

Lehrer "es sich darum zur Pflicht machen, sich jederzeit so zu

verhalten, daB Schaler Lehrerverhalten stets zum MaBstab ihres

eigenen ubernehmen kannen. Aus diesem Grunde mussen Lehrer jene

Verhbltensweisen praktizieren, die sie bei ihren Schulern einzu-

leiten I.,unschen". (KLUGE/VOSEN 1975, S. 41).
KLUGE stellt aufgrund seiner praxisbegleitenden Forschungen

folgende Anforderungen an ein optimales Lehrerverhalten:

I
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Prinzip 1: Eingehen und sich einstellen auf die Erwartungshaltung
und die Bedurfnislage von Verhaltensauffalligen.

Dieses Prinzip besagt, daB Padagogen nach den vorhandenen Inter-

essen, Beduffnissen und Erwartungen von Schulern fragen mussen,

damit echte und wirksame Motivation bei Schulern gelingt. Ver-

fehlen z.B. Lehrer diese akute Bedurfnislage padagogisch, so

reagieren verhaltensauffallige Kinder extrem sozial negativ.

Dieses "Vorlaufer-Prinzip" impliziert aber auch, daO Lehrer ihre

eigenen Wunsche und Zielvorstellungen in Unterrichtssituationen

einbringen, mit Schulern ihre Verpflichtungen diskutieren und

anschlieBend bereit sind, Schuler- und Lehrerbedurfnisse auszu-

balancieren.

Prinzin 2: Verhaltensauffallige an Entscheidungen und Beratungen

im Gesprach und bei Planungen teilnehmen sowie mitent-

scheiden lassen und Spontaneitat dieser Jugendlichen

zulassen.

Dieses Prinzip wurde entwick&ltrund formuliert, damit Schuler

verantwortungsvoll und pflichtbewuBt handeln lernen; um diese

Zielvorstellung zu erreichen, ist es ndtig, ihnen M8glichkeiten

einzuraumen, VerantwortungsbewuBtsein und Pflichtgefuhl zu ent-

wickeln, standig zu uben und damit zu lernen. Schuler sollten an

allen Entscheidungen, die sie betreffen, mitberatende und mitwirken-

de Funktion haben.

Prinzip 3: Sympathien und Ubereinstimmen in sozialen Einstellungen

zulassen und soziale Beziehungen zwischen Erwachsenen

und Jugendlichen harmonisieren.

Zwischen Jugendlichen und Erziehern muB ein qualifiziertes und

stabiles prosoziales Beziehungsverhaltnis angestrebt werden, da-

mit Konflikte, die unumganglich sind, und sanktionierende MaBnahmen

nicht zu Lasten einzelner gehen.

Diese drei Fuhrungsgrundsatze k8nnen nur wirksam werden, wenn sie

mit dem Fuhrungs- und Einstellungsverhalten von Padagogen uberein-

stimmen. KLUGE empfiehlt deshalb, sonderpadagogische "Nandlungs-

muster" anzuwenden, die sich aus folgenden "Verhaltensfaktoren"

zusammensetzen:

Entspannt sein:

Um bei Schulern Ausgeglichenheit und Ruhe zu bewirken,

sollten Erzieher selbst auf ein gesundes, harmonisches

seelisches Gleichgewicht bedacht sein.
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Geordnet sein:

Es empfiehlt sich als Lehrer, auf ausgehandelte Ordnun-

gen bedacht zu sein, die jedes Unterrichtsgeschehen

tragen k8nnen. Sollen Grundsatze, durfen aber Schuler

nicht "vergewaltigen", da Ordnungen nie Selbstzweck

sind.

Optimismus:

Schdler entwickeln Selbstvertrauen nur dann, wenn ihre

Lehrer zuversichtlich entgegenkommen und sie durch ziel-

gerichtetes Lob unterstutzen.

SelbstRndig sein:

Spontaneitdt, Kreativitat und Entscheidungsbereitschaft

von Schulern mussen geweckt und gef5rdert werden.

Wertschatzung:

Jeder Schuler muS sich vom Lehrer "angenommen" fuhlen;

Wertschatzung gilt als das Fundament zur Entwicklung

positiver Beziehungen zwischen Schulern und Lehrern.

Verstandnis:

Lehrer kdnnen auf ihre Schuler nur dann individuell ein-

gehen, wenn sie sich bemuhen, deren besondere Probleme

und Schwierigkeiten zu verstehen.

Emotionale Kontrolle:

Es ist unerlaBlich fur Padagogen, sich ihrer Emotionen

sowie Affekte bewuBt zu sein und·sie jederzeit kontrol-

lieren zu k8nnen. In kritischen Fallen sollten Lehrer

ihre Gefuhlsregungen zur Sprache bringen. Homogenitat

in der padagogischen Erwartungshaltung und im Sozial-

verhalten:

Mit dieser Vorstellung wird das Medellverhalten von

Lehrern direkt angesprochen. Es muS sich Ubereinstimmung

zeigen zwischen den Verhaltensformen, die Lehrer prakti-

zieren, und denen, die sie von Schlilern erwarten.

Sich in die eigene Gruppe einbringen:

Es ist fur Gruppenprozesse und fur soziale Lernerfolge

von Bedeutung, daB Lehrer ihre Empfindungen Schulern

mitteilen, Freude wie Verargerung bekunden.

Positive psychische Ubertragung:
Lehrer icijnnen ihre positiven Gefiihle, ihre Freude, Uber-

raschung, Zufriedenheit usw. ihren Schulern zeigen, um bei

ihnen ebenfalls positive Gefuhle zu wecken.
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Spezifisches, positives und negatives Verstdrken mit

entsprechenden Begrundungen zum Ausdruck bringen:

Lob und Kritik wirken u.a. dann effektiv, wenn sie

direkt ausgesprochen und Schillern einsichtig gemacht

werden. Lehrer sollten deshalb zielgerichtet das loben,

was sie erwunschen. Ihr Erziehungs- und Bildungsprogramm

sollte so strukturiert und nach Teilzielen differenziert

sein, daa jedem Schuler Erfolgserlebnisse zugesichert

sind. Bei Uberschreitung von Vereinbarungen und festge-

legten Verhaltensregeln muaten begrenzende MaSnahmen

erfolgen, denn oft treten keine naturlichen Konsequenzen

ein. Wurden in diesen Fallen Verwarnung, negatives Ver-

stgrken einsetzen, logische oder naturliche Konsequenzen

ausbleiben, kame ein solches Verhalten positivem Ver-

starken dieser negativen Verhaltensweisen gleich.

Allerdings sollte Kritisieren sich stets auf eine

spezifische Verhaltensweise richten und nicht die

Schulerpers6nlichkeit insgesamt verurteilen.

Zur L5sung akuter Konfliktsituationen empfiehlt KLUGE folgen-

des padagogische Vorgehen:

- Bereitschaft zeigen zum Verstehen der aktuellen Problem-

lage eines Schulers

- die Gefuhle eines Schulers erforschen und verbalisieren

- Differenzieren und Klarstellen von Konfliktsituationen

Gedanken und Geftihle eines Lehrers zu diesem Konflikt

mitteilen

- Versuch gemeinsamer Konfliktl8sung

- gemeinsame Diskussion uber eine Probleml8sung anstreben.

(18) Die Bedeutung von Spielen fur die prosoziale Entwicklung

auffalliger Kinder

Da empirische Untersuchungen weitgehend fehlen, laBt sich

noch nicht eindeutig belegen, welche Bedeutung dem Spielen

fur die kindliche Entwicklung zukommt. Nach FLITNER (1974)
lernen Kinder beim Spielen in erster Linie "spielen".

Kinder erlernen "die Geschicklichkeit, die Verhaltensweisen,

die Techniken, die Improvisationen, die Sozialsysteme, die

fur die jeweiligen Spielweisen erforderlich sind" (FLITNER 1974,

S. 119). Der o.g. Autor bezweifelt, daB ein enger Zusammenhang
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zwischen Spielen und Lernen besteht; in den Auflistungen von

Lernwirkungen, die Spielen zugeschrieben werden, spiegeln sich

nach seiner Meinung Wunschvorstellungen wieder, die nicht viel

mit der Realitat gemein haben. Trotz dieser groBen Bedenken,

die FLITNER vorbringt, bet6nt auch er, daB bestimmte Fahigkeiten

(wie Geschicklichkeit, Ausdrucksfahigkeit, soziales Lernen) beim

Spielen mitgefMrdert werden. Dagegen schatzen CALLIES (1975)
u.a. die Bedeutung des Spielens deutlich h5her ein als FLITNER.

Diese Autoren betonen ubereinstimmend, daB es sich beim Spielen

um eine grundlegende Form von Lernen handelt. "Lernen im Spiel

ist aktives, entdeckendes und strukturierendes Lernen, das

SpaB macht und neues Lernen in seinem Vollzug generiert"

(CALLIES 1975, S.80). Wie CALLIES und v.a.m. betrachten auch

wir Spielen als die dem kindlichen Entwicklungsniveau angemessene

Form des Lernens. "Das Spiel entspricht den M6glichkeiten des

Kindes, seinen begrenzten karperlichen Fertigkeiten und kognitiven

Fdhigkeiten. Es ermBglicht ihm effektive Lernprozesse, wo sonst

MiBerfolge zur Entmutigung fuhren wurden (CALLIES 1972, S. 190).

Die Bedeutung von Spielen liegt u.E. wohl darin, daB sie Kindern

Mdglichkeiten erBffnet, Sozialerfahrungen nachzuspielen und

Gefahle anderen gegenuber ausdrucken zu k5nnen. Jedem Erzieher

wird damit Gelegenheit geboten, im Spiel sichtbar gewordene

Schwierigkeiten (unbewaltigte kindliche Angste oder Gefiihle

des Benachteiligtseins) aufzugreifen und Kindern bei ihrer

Problembewaltigung zu helfen.

E. u. H.D. BASLER (1973) haben die Bedeutung, die die ver-

schiedenen Spielformen fur die kindliche Entwicklung besitzen,

herausgearbeitet:

Regelspiele: (wie s imtliche Ballspiele, Gesellschaftsspiele,

TischfuBball, Ringwurfspiel, ....) f8rdern verhaltensauffallige

Kinder; sie kannen die Frustrationstoleranz und die Kooperations-

fahigkeit vieler Kinder starken.

Insbesondere Gesellschaftsspiele wie Mensch-argere-dich-nicht,

Muhle, Dame, Mikado, Flohspiel, ... eignen sich zur positiven

Beeinflussung von Sozialverhalten, da Kinder lernen, mit anderen

Spielpartnern auszukommen, als Leiter ihre Gruppe zu fuhren und

Strategien fur Spielverlaufe zu entwickeln.
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Die Bedeutung von Rollenspielen liegt in der Vorubung und Vor-

bereitung auf spatere soziale Rollen, Aufarbeiten von Angsten
und Konflilcten, FMrderung der Phantasie und sprachlicher Ent- 1

wicklung.

Im Spiel werden auch sozial angemessene Verhaltensweisen erlernt;

deshalb leistet jede Erziehung (ob in der Familie oder in der Schule)
mit Svielen und Spielmittel einen Beitrag zur Sozialisation

"auffalliger" Schuler. Beim Spielen ware es vielen Erziehern

m6glich, in die Entwicklung prosozial einzugreifen und Defizite

abzubauen.

Dem Gestaltungsspiel beim Malen, TBpfern, Modellieren, Musizieren

und Konstruieren und Werken wird eine Reihe positiver Lerneffekte

vor allem auf folgende Fahigkeiten zugesprochen:

Konzentration, Durchhalteverm6gen, ProblemlBseverhalten, Eigen-

initiative, Motivation, Sprache und sch8pferische Produktivitat.

Inzwischen gilt es als unbestritten, daB verschiedene Lern-

prozesse durch Spielen gefardert werden kannen. Zudem wird

aber auch die Bedeutung von Spielmitteln fur gezielte therapeu-

tische Programme immer starker hervorgehoben. So weist z.B.

KLUGE (1975) nach, daB sich durch den Einsatz von Spielmittel

Stdrungen im psychischen, sozialen, Arbeits- und Leistungsbereich

abbauen lessen. Insbesondere verhaltensauffallige Kinder benutigen

in grMBerem AusmaB Hilfen zur psychischen Entlastung und Stabili-

sierung, zur Entwicklung des Leistungsverhaltens und der Motivation

und zur F5rderung und Festigung eines angemessenen Sozialverhaltens;

doch gerade diese notwendigen Hilfen konnte Spielen Kindern geben.

KLUGE halt folgende Rehabilitationsziele durch den Einsatz von

Spielmitteln, Spieltherapeutischen Verfahren und der Spielgruppen-

arbeit mit Behinderten fur erreichbar:

"1. Ausdruck geben und Verarbeitung von Gefuhlen und Konflikten

2. dualifiziertes Nachholen von Bedurfnissen

3. Entlastung von psychischen Spannungen

4. Kompensation sozialer und psychischer Defizite

5. BewuBtmachen und Abbauen negativer sozialer Verhaltensweisen

6. Entwickeln von KooperationsfUhigkeit

7. Vermittlung neuer Erfahrungen

8. Integration von AuBenseitern

9. Erweitern von Umwelterfahrungen

1
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10. Wecken von Leistungsbereitschaft fur kognitive Lernprozesse

11 Entwickeln von Verhaltensweisen wie Selbstandigkeit und

Geschicklichkeit" (KLUGE 1977, S. 16).
Mehrere Autoren gehen dalron aus, daB zu Rehabilitationszwecken

herkammliche Spielmittel mit Erfolg eingesetzt werden kBnnen.

Obwohl Spielmittel keineswegs etwas Neues sind, liegt wenig

Faktenwissen vor. Deshalb hat KLUGE in zwei Testserien Daten

gesammelt und auf dieser Grundlage einen Spielmittelindex fur

Behinderte erstellt, der Eltern und Lehrern bei der Auswahl

geeigneter Spiele und Spielmittel als Hilfe dienen kann. In

Spielstunden wurden Spielmittelauswahl und Spielverhalten von

Schulern aus Sonderschulen erfaSt und die Daten nach drei

Aspekten ausgewertet: Aufforderungscharatter, Schwierigkeitsgrad

und soziale Qualit t der Spielmittel. Als Ergebnisse, die uns fiir

die vorliegende Fragestellung interessieren, ergaben sich unter

anderem:

- sozial auff llige Schuler bevorzugen Spiele aus den Bereichen

Basteln, Bauen, IIandarbeiten, wahrend Spiele mit schulischem

Lerneffekt kaum gewahlt wurden.

- Schuler konnten den Anforderungen, die die meisten Spiele

an sie stellten, ohne Hilfestellung durch ihre Erzieher kaum

gerecht werden.

-"Auffalligd'Schuler bevorzugten Spiele, die sie allein spielen

durften

Die auBerdem von KLUGE durchgefuhrte Befragung uber Spielmittel-

besitz und Spielgewohnheiten machte deutlich, daB die von vielen

Kindern gewiinschten Spiele im allgemeinen nicht geeignet sind,

sozial angemessenes Verhalten zu starken.

Um Eltern und Lehrern bei der inzwischen auch fiir den Fachmann

nahezu unubersehbaren Fulle von Spielangeboten eine Hilfe an

die Hand zu geben, haben KLUGE/PATSCHKE eine Reihe von Spielen

und Spielmaterialien zusammengestellt, die ihnen auch fur die

Rehabilitation verhaltensauffalliger Kinder geeignet erscheinen.

(19) Uber die Bedeutung von Medikamenten bei der Behandlung verhaltens- 

auffalliger Kinder

Bei der Erarterung m8glicher Behandlungs- bzw. Verursachungs-

faktoren von "auffalligem" Verhalten haben wir schon darauf

verwieaen, daB neben padopathologischen Faktoren auch Schadi-

gungen des Zentralnervensystems (ZNS) und andere k6rperliche

1
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Schaden Verhaltensauffalligsein mitbedingen/mitverursachen
k6nnen. In diesen FRllen der Bedingung/Mitbedingung von Ver-

haltensauffalligkeiten durch physische Schadigungen ist zu fragen,

inwieweit der Einsatz von Medikamenten hilfreich oder gar er-

forderlirh sei, um sozial abweichendes Verhalten zu verandern.

Kinder- und Jugendpsychiater und P diater beziehen Medikamente

(insbesondere auch Psychopharmaka) bewuBt in ihre Therapiepraxis

mit ein. Bezuglich der Verwendung.von Psychopharmaka bei der

Behandlung verhaltensauffdlliger Kinder bestehen unter den

Experten unterschiedliche teils gegensatzliche Meinungen. Eine

Reihe von Medizinern (siehe hierzu unter anderem EISENBERG, 1971,

HARBAUER 1971, RETT, 1969) weisen auf die Gefahren hin, die mit

dem Gebrauch von Psychopharmaka verbunden sind und raten zu

einem vorsichtigen Einsatz dieser Medikamente. Bedenken bestehen

hirisichtlich der komplexen Wirkungsweise von Pharmaka und der

damit verbundenen Moglichkeit des Auftretens unerwiinschter Effekte:

- StBrungen, die von einzelnen Hirnzentren ausgehen, kunnen mit

Hilfe der im Gebrauch befindlichen Pr parate (noch) nicht

isoliert beeinfluSt werden; es k8nnen unerwunschte Neben-

effekte auftreten.

- Nicht selten kann eine Verflachung der Wirkung bei eingesetz-

ten Medikamenten beobachtet werden, die zu hahrerer Dosierung

zwingen.,

- Es besteht die Gefahr einer Intoxikation und des Abhangig-

werdens.

- Aus den genannten Grunden mahnen viele Autoren (siehe oben)
zur Zuriickhaltung bei Einsatz von Psychopharmaka und fordern

exakte wissenschaftliche Untersuchungen und Langzeitstudien,

um die Virtungsweise einzelner Medikamente genau abzuklaren.

Andere wie CORBOZ (1969) lehnen gar jedwede Art von Pharmako-

therapie bei Verhaltensauffalligen strikt ab, da sie darin eine

Manipulation der kindlichen Psyche mit chemischen Mitteln oder

aber ein Therapieren von Symptomen erblicken.

Allerdings spricht sich eine Mehrheit von Medizinern fur den

Einsatz von Medikamenten aus; viele Autoren (HARBAUER 1971,

EISENBERG, 1971) betonen dabei aber, daB sie die Verwendung

von Psychopharmaka bei der Behandlung von Kindern mit Verhaltens-

auffalligkeiten nur in Verbindung mit psychotherapeutischen oder

sonderpadagogischen MaBnahmen fur vertretbar und sinnvoll halten.
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Die Mehrzahl der Autoren fordert primar padagogische Aktivitaten

zur Veranderung "auffalligen Verhaltens".

Wir k6nnen zusammenfassend festhalten, daB der Pharmakotherapie

ein Platz in einem Therapieplan eingeraumt wird, in dem unter

anderem auch sonderpadagogische Programme, Elternberatung u. .

eingebaut werden. Psychopharmakologische Behandlung von Kindern

mit Verhaltensauffalligkeiten scheint den meisten Experten nur

dann vertretbar und effektiv, wenn die Medikamente der Unter-

stutzung therapeutischer oder sonderpadagogischer MaBnahmen

dienen. Einige SHinweise dafur, inwieweit durch Einsatz von

Medikamenten "auffalliges" Verhalten bei Kindern gezielt ange-

gangen werden kann, k6nnen wir der Praxis von Kinder- und Jugend-

psychiatern entnehmen. Nach einer Zusammenstellung von ANDERMAHR/
KLUGE (1974) k8nnen durch Psychopharmaka bei folgenden psycho-

somatischen Erkrankungen und zwischenmenschlichen Auffalliggeiten

Therapieerfolge erzielt werden:

- Neutralisierung von Schlafstorungen und Abnahmen von Auffallig-

keiten wie: Unaufmerksamkeit, Konzentrationsschw che und Unruhe;

- tendenzielle Verbesserung im Sinne von fehlerfreier visuomoto-

rischer Fahigkeit bei unruhigen, verhaltensgest5rten Kindern;

- Erfolge bei hirnorganisch bedingten Verhaltensst8rungen, psycho-

motorischer Unruhe und vegetativer Labilitat.
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