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Informationen uber psychische Gefahrdungen und Verhaltens- 1

starungen im Kindesalter

Walter Hornstein:

4. Das Kind vor dem Ubergang in andere Schulstufen bzw.

Schulsysteme (8. - 10. Lebensjahr).

I. Die Problemkonstellation "tjbergang in andere Schul-

formen bzw. Sbhulstufen":

Kennzeichen der Situation:

Die in der Uberschrift genannte Problemkonstellation

ist dadurch gekennzeichnet, daB hier Eltern erstmals

in der Schullaufbahn ihrer Kinder vor Entscheidungen

gestellt werden, an denen sie zumindest in irgend ei-

ner Form mitwirken. Sie tun dies, ob durch aktives

Eingreifen, Drangen, Beeinflussen der zur Wahl anste-

henden Schulformen, durch Gewahrenlassen, oder wie

auch immer.

Damit werden erstmals die Eltern, ihre Ziele, Wilnsche,

Angste, Hoffnungen hinsichtlich der Bildungslaufbahn

und der Zukunft ihrer Kinder, ihrer sozialen Chancen

und ihres Lebensweges in einer entscheidenden Weise

wirksam. Dies bedeutet zugleich, daB sie durch Fehl-

einschatzungen, durch Uberforderung und Fehlinterpre-

tation ihrer Kinder Schwierigkeiten und Probleme der

Kinder erzeugen, verstarken kBnnen.

In dieser Problemkonstellation ist es deshalb wlin-

schenswert, daB Eltern Informationen daruber bekommen,

welche Gesichtspunkte bei den hier zu diskutierenden

Entscheidungen berucksichtigt werden mussen, damit sie



sich bei der genannten Entscheidung sachkundig und

problemaddquat verhalten k6nnen; mit andern Worten:

daB sie sich so verhalten, dan aus ihrem EinfluB kein
/4

Schaden fiir das Kind entsteht, sondern daB see zur

bestm8glichen F8rderung beitragt.

Dies hat eine Reihe von Voraussetzungen: Eltern mussen

zundchst uber ihre eigenen Wunsche und Vorstellungen

in diesem Zusammenhang ins Klare kommen; sie mussen ur-

teilsfahig im Hinblick auf die in der Schule angewandten

Verfahren zur Ermittlung der Leistungsfahigkeit und Lei-

stungsrichtung ihrer Kinder werden; sie mussen kompe-

tent uber Richtung der Begabung, uber Probleme von Uber-

forderung / Unterforderung informiert werden. Sie soll-

ten ihre eigenen Motive klaren, aus denen heraus sie

bestimmte Anforderungen an das Kind stellen.

Dieser Zusammenhang erscheint in der gegenwartigen

"Drucksituation", in der sich Eltern im Zusammenhang

mit der Schulproblematik befinden, besonders wichtig:

Breite Schichten der Eltern sind in den vergangenen

Jahren durch Kampagnen der "Bildungsmobilisierung" uber

die Wichtigkeit einer guten Schulausbildung fur ihre

Kinder sensibilisiert worden; sie haben die entsprechen-

den Zusammenhange "gelernt", miissen nun jedoch erkennen,

daB im Zeichen von "Ausbildungsplatzmangel", "Jugend-

arbeitslosigkeit" usw. die Einlijsung der Erwartungen,

die mit anspruchsvollen Bildungsgangen verknupft wa 
ausbleibt.

Selbstverstandlich stellt sich diese Problematik in

ganz unterschiedlichen Formen: bildungsmotivierte, an

sozialem Aufstieg fur sich selbst und ihre Kinder in-

teressierte Eltern werden sich in dieser Situation

anders verhalten (und mussen hinsichtlich entsprechen-

der Ambitionen eher gebremst werden,) als Eltcrn, die

traditionell und von ihrer eigenen Familiengeschichte

her sich eher bildungsabstinent verhalten. Diese mussen
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motiviert werden, mehr Anspritche zu stellen und Unter-

forderung zu vermeiden. (In diesem Zusammenhang stellt

sich das hier nur am Rande zu er8rternde Problem, daB

die gdngigen soziologischen Schicht- und Klassenmodelle

nicht ausreichen, um die fur die hier zu diskutierende

Problematik notwendige Differenzierung hinsichtlich

,
Bildungsmotivation, Bildungsverhalten, damit verknupfte

mBgliche Probleme von Verhaltensst8rungen usw. zu er-

fassen. Es ware ein forschungspolitisch wichtiges De-

siderat, zu solchen differenzierenden Erkenntnissen zu

kommen. Diese wurden erst ermuglichen, auch im Rahmen

von "Kampagnen" addquat und zielgruppenbezogen zu ar-

gumentieren.)

Uber die bereits erwahnten Zusammenhange hinaus muBten

Eltern in der Problemkonstellation der Entscheidung fur

andere Schulformen tiber folgende Sachverhalte infor-

miert werden:

sie muBten Kenntnis des Anforderungsprofils einzelner

Schulformen, der Schulorganisation, der Unterrichts-

form und des "Schullebens" haben und dieses Anforde-

rungsprofil in Beziehung setzen k6nnen mit dem "Lei-

stungsprofil" des Kindes, um die Verkraftbarkeit der

jeweiligen Anforderungen abschatzen zu k8nnen.

- Sie·muBten insofern ein Verstandnis von Schule als

"Risikofaktor" fur ihr Kind unter dem Gesichtspunkt

mBglicher Uberforderungen und daraus resultierender

Verhaltensprobleme erwerben. Unter welchen Bedingungen

und in welchen Konstellationen so ware zu fragen -

ist mit erheblichen St8rungen zu rechnen?

- Eltern muBten daruber hinaus Verstandnis, kompetentes

Mit-Urteil uber innerschulische Selektions- und

Steuerungsvorgange sich erwerben, uber die dabei zu-

grunde gelegten MaBst ibe, Kriterien, verwandte Dia-
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gnose- und Beurteilungsverfahren. Fur viele Eltern

nimmt das Gefithl der "Ohnmacht" gegenuber den Ver-

fugungen der schulischen Organisation uber ihre Kin-

der zu. Dies gilt insbesondere da, wo innerhalb der

Schule Laufbahnentscheidungen getroffen werden, die

mit sozialen Stigmatisierungen verbunden sind, wie

beispielsweise die Uberweisung in eine Sonderschule.

- Eltern muOten schlieBlich etwas darliber wissen, wie

sich die "Austauschverhaltnisse" fur die Kinder zwi-

schen schulischen Lernanforderungen und der auBer-

schulischen Erfahrungs- und Lebenswelt verlindert ha-

ben; sie muBten ein Verstandnis dafUr haben, in wel-

cher Form zahlreiche negative PhMnomene wie Lern-

unlust, Motivationsm ingel, apatfische und resignative

Verhaltensweisen mit schwer verkraftbaren diskrepan-

ten Anforderungen zwischen schulischen Anforderungen

einerseits und auBerschulischen Lebens- und Lernvor-

gangen andererseits zusammenhMngen und Eltern muBten

Mdglichkeiten aufgezeigt werden, hier unterstutzend

tatig zu sein.

- SchlieBlich durfte es notwendig sein, Eltern auch

konkrete Anhaltspunkte fur padagogisch "richtige"

Entscheidungen an die Hand zu geben. Diese muBten

sich einmal in prophylaktischer Absicht auf die Frage

richten, was zu tun ist, um StBrungsfaktoren m8glichst

auszuschalten, zum andern auf die Frage, was geschehen

kann, wenn Probleme in massiver Form bereits aufge-

treten sind.
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II. ProblemzusammenhHnge bzw. Forschungs- und Diskussions-

punkte, die sich aus der Problemkonstellation ergeben

und in einer entsprechenden Aktion beriicksichtigt wer-

den mussen:

(0) Zur Bedeutung von Schullaufbahnentscheidungen fur

die Lebenschancen (es erscheint aus den sptiter auf-

geftihrten Griinden notwendig, gegenuber einer sich

abzeichnenden resignativen Einstellung zu Bildungs-

fragen die ZusammenhUnge zwischen weiterfuhrenden

und anspruchsvollen Schullaufbahnen, sozialen Lebens-

chancen und damit zusammenhangenden Fragen wenigstens

knapp zu er8rtern).

1. Forschungen und Diskussionen zum Problemkreis Erwar-

tungen der Eltern - LeistungsfRhigkeit des Kindes

(Uberforderung als Quelle von Verhaltensstdrungen).

2. Forschungen und Diskussionen zum Problemkreis Pada-

gogische Diagnostik, Prognosewert von Ubertritts-

zeugnissen, Problematik innerschulischer Beratungs-

und Steuerungsvorgange.

3. Forschungen und Diskussionen zum Themenkreis "Schule

als 'Risikofaktor'" (Schule als Organisation, Schule

als sozialer Lebensraum, Unterrichtsformen, usw.).

4. Forschungen und Diskussionen zum Problem der ver-

Underten "Austauschbeziehungen" zwischen schulischen

Lernanforder,ingen und auBerschulischer Lebenswelt.

5. Forschungen und Diskussionen zur Frage: Was kBnnen

Eltern tun? ( zur Verhiitung von Verhaltensproblemen?

zur Ldsung bereits aufgetretener St6rungen? was

kdnnen sie selbst tun? Welche HilfemBglichkeiten

k8nnen in Anspruch genommen werden).

5-
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III. Uberlegungen zu Zielsetzung und "StoBrichtung" einer

Aunclarungskampagne zum Thema "Psychische Gefahrdungen

und VerhaltensstBrungen im Kindesalter" (hier: im

Zusammenhang mit Schullaufbahnentscheidungen).

An dieser Stelle sclieint mir eine kurze Zwischenbe-

merkung zu Zielsetzung und StoBrichtung einer Kampagne

zu dem hier vorliegenden Thema zweckmaBig.

Das generelle Ziel eines solchen Vorhabens sehe ich

darin, Eltern zu sensibilisieren, aufzuklaren, Ver-

standnis zu weaken fur Verhaltensprobleme in einem

Zeitpunkt, in dem sie im Zusammenhang mit Schullauf-

bahnentscheidungen in einer herausgehobenen Weise am

Schicksal und weiteren Lebensweg ihrer Kinder mitwir-

ken. Dabei scheint mir vor allen Dingen wichtig, daB

Eltern, vielleicht gerade bei einem solchen AnlaB,

ganz generell der eigene Anteil, den sie am Soziali-

sations- und ErziehungsprozeB ihrer Kinder haben,

bewuBt und erfahrbar gemacht wird ebenso wie die ob-

jektiven Faktoren, die zusammen mit den aubjektiven

M8glichkeiten des Kindes diesen ProzeB konstituieren.

Dies Tdirde heiBen, daB es ein wichtiges Ziel ware,

den Eltern "Verstehensmodelle" flir die Erkenntnis der

hier mitspielenden Zusammenhange zu vermitteln. Es

heiBt dies allerdings auch: die spannungsvollen, kon-

flikthaften Problemkonstellationen, in denen sich die

Eltern in diesen Zusammenhang haufig verstricRt sehen,

aufzuklaren und transparent zu machen. Insofern ginge

es hier auch um ein Stuck allgemeiner Elternaufklarung

und Elternbildung.

Fur die Materialauswahl und Darstellungsform ergeben sich

aus diesem Grundgedanken eine Reihe von Konsequenzen:
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1. Es erscheint mir wichtig, Forschungsergebnisse

nicht abstrakt und in einer fUr Eltern nicht nach-

vollziehbaren Weise aneinander zu reihen, sondern

mBglichst unmittelbar aus der Problemkonstellation

heraus, wie sie eingangs skizziert wurde, zu ar-

gumentieren.

2. Dies hat zur Konsequenz, daB in der Darstellung auch

Diskussionspunkte und Hinweise enthalten sein mussen,

die im Moment noch nicht durch wissenschaftliche Un-

tersuchungen nach allen Richtungen hin empirisch ab-

gesichert sind, sondern mehr durch Akkumulation von

Beobachtungen und Erfahrungen gestutzt sind und sich

darauf berufen. Im Sinne der erwahnten Zielsetzung

scheint mir dies aber ganz unvermeidlich und ich sehe
'

auch kein Problem darin, Eltern auf Fragestellungen

und ProblemzusammenhMnge hinzuweisen, auch wenn flir

die vermuteten Zusammenhange noch keine abschlieBen-

den wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.

Oberstes Kriterium muB sein, daB die Eltern sich selbst

in der hier zu erorternden Problemkonstellation wie-

dererkennen.

3. Der Akzent in der nachfolgenden Darstellung liegt auf

der erziehungswissenschaftlichen, soziologischen und

sozialpsychologischen Ebene (im Sinne der Frage nach

pathalogisierenden, gefahrdenden Konstellationen im

Zusammenhang mit Schullaufbahnentscheidungen und zwar

in ausgesprochen prophylaktischer Hinsicht; dies be-

deutet: es wird danach gefragt, welche Konstellationen

voraussichtlich zu Verhaltensproblemen fuhren werden,

wie solche Konstellationen vermieden bzw. die voraus-

sehbaren moglicherweise negativen Auswirkungen abge-

fa fangen und durch positive p dagogische FBrderung ver-

mieden werden k6nnen. Dies bedeutet, daB weniger

klinische, psychiatrische oder Khnliche Aspekte er-

Ortert werden; auch nicht therapeutische Verfahren

im engeren Sinn. Einige dieser Aspekte werden, denke

1
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ich auf Grund der Besprechung, von den Kollegen aus

dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie be-

handelt.

4. SchlieBlich ein didaktisches Problem, das sich aus

der faderalistischen Struktur des Schulsystems der

Bundesrepublik ergibt: es erscheint im Rahmen einer

bundesweiten Kampagne wenig sinnvoll (letztlich
auch nicht maglich il.$ die Besonderheiten in den

einzelnen BundeslKndern hinsichtlich der Regelungen

fur Ubertritt in weiterfithrende Schulen, Selektions-

vorgMngen und Ubertrittsbestimmungen der verschie-

densten Art auszubreiten. Dies ist vielleicht jedoch

auch nicht allzu schwerwiegend, weil namlich ange-

nommen werden kann, daB sich bestimmte Grundprobleme

in ahnlicher Weise in allen Schulen und Schulformen

stellen, und es lassen sich tiberdies auch Entwicklun-

gen in allen Bundeslandern feststeller die es recht-

fertigen, von einer eben postulierten Grundstruktur

der Problemkonstellation "Schullaufbahnentscheidung"

auszugehen. Sofern die Bundeszentrale es dennoch

 fitr notwendig halt (und dies teclinisch-organisato-

risch m8glich ist), ihre Aktivitat auf einzelne Bun-

desldnder abzustimmen, waren hier im nachhinein Er-

ganzungen bzw. Differenzierungen und Modifikationen

notwendig.
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bereichen:

(0) Die Bedeutung von Schullaufbahnentscheidungen fur

die Lebenschancen

Auch in dem hier zur Darstellung kommenden Problemzu-

sammenhang und auch angesichts der ganz aktuellen

problematischen Situation im Bereich von Ausbildungs-

problemen, Jugendarbeitslosigkeit usw. scheint es mir

notwendig, die Eltern in ganz klarer Form auf folgendes

hinzuweisen: es ist auch heute, unter den eben ange-

deuteten Umstanden und nach wie vor eine Pflicht, von

der Eltern nicht dispensiert werden k8nnen, daB sie sich

darum bemuhen, ihren Kindern die ihrer Begabung und

Leistungsfahigkeit entsprechende Ausbildung zu ermag-

lichen. Dafur sprechen nicht nur pddagogische Grunde

und Verpflichtungen, sondern gerade auch Gesichtspunkte,

die sich aus der Frage nach m8glichen sozialen Lebens-

chancen ergeben: Wenn Prognosen hinsichtlich der Ent-

wicklung des Arbeitsmarktes und der Beschaftig ngs,nug-

lichkeiten ein Ergebnis erbracht haben, an dem nicht zu

zweifeln ist, so besteht dies darin, daB die Beschdfti-

gungsrisiken mit der Hdhe der Ausbildung generell ab-

nehmen. Das heiBt: Wer eine gute Ausbildung hat, wird

immer noch eher eine Besch ftigungsmdglichkeit finder,
als jemand der keine gute Ausbildung hat.

Dies bestatigen samtliche internationalen und verglei-

chenden Untersuchungen (vergl. dazu die Ver6ffentli-

chungen des Instituts fur Arbeitsmarkt- und Berufs-

forschung der Bundesanstalt fur Arbeit, aus denen z.B.

hervorgeht, daB die Arbeitslosigkeit bei Akademikern

bei etwa 2% liegt, bei Facharbeitern und anderen quali-

fizierten Arbeitskrdften bei-3 4%, bei Ungelernten

Forschunken und Diskussionen zu den einzelnen Problem-



jedoch weit hdher liegt). Eventuell ist auch bei

aller Problematik (s. dazu weiter unten!) ein Hinweis

auf den Zusammenhang zwischen Schulbildung und Lebens-

einkommen in der BRD nutzlich;· die entsprechenden Zu-

sammenstellungen auf der Basis des zuletzt verfugbaren

Mikrozensus April 1964 (s. dazu NEIDHARDT 1970) zeigen,

wie eng der Zusammenhang zwischen der H6he der Ausbil-

dung und dem erreichbaren Lebenseinkommen jeweils ist.

Wahrend ein ungelernter Arbeiter mit einem Gesamt-

Lebenseinkommen von etwa 317.000 DM rechnen kann, er-

gibt sich fur den Universitatsabsolventen dagegen eine

Zahl von 641.000 DM.

Die Problemati]c eines solchen Hinweises besteht darin,

daB die darin unterstellte enge Koppelung des Lebens-

erfolgs an Schulerfolg leicht im Sinne eines durchaus

fragwurdigen Berechtigungsanspruchs und im Sinne einer

ubertriebenen Leistungsforderung gegenuber den Kindern

miBverstanden werden kann. Das im 19. Jahrhundert ent-

standene Berechtigungswesen lRBt sich nicht mehr im

alten Stil aufrechterhalten - aus einer Vielzahl von

Grunden. Es ware deshalb verfehlt, in Appellen gegen-

uber den Eltern eine solch miBverstandliche Verbindung

zwischen Schulerfolg und sozialen Chancen in einer Weise

darzustellen, daB sie daraus die falschen Konsequenzen

ziehen und Kinder noch mehr als bisher mit Leistungs-

anspruchen konfrontieren, denen sie nicht gerecht wer-

den kUnnen in einer Situation, in der ohnehin der selbst-

verstandliche Anspruch auf eine berufliche Phsition, die

dem jeweiligen schulischen AbschluB gleichsam automa-

tisch entspricht, nicht mehr realisiert werden kann.

Die in der bildungspolitischen Diskussion erdrterte

"Entkoppelung" des Bildungswesens vom Beschaftigungs-

wesen in dem Sinne, daB das Bildungswesen seine eigene

padagogische Zielsetzung verfolgen und sich in seinem

Zuschnitt und seinen Qualifizierungsprozessen nicht
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ausschlieBlich von den Qualifizierungsprofilen des

Arbeitsmarkts und den dafiir notwendigen Qualifikations-

profilen leiten lassen darf, muB in den K8pfen und dem

Bewuatsein der Eltern eine Entsprechung finden, wenn die

Verknappung von Berufspositionen nicht zu einer uner-

trUglichen Steigerung von Konkurrenz- und Leistungsdruck

und damit zu einer vorhersehbaren immensen Steigerung

von Verhaltensst8rungen und anderen Reaktionen fuhren

soll.

Wenn in der Schule keine zu fruhe Programmierung auf be-

stimmte berufliche Positionen und keine zu fruhe Fest-

legung auf bestimmte berufliche Laufbahnen und Qualifi-

kationsmuster erfolgen wi.irde, so ware mit Sicherheit

mit einer Minderung des Konkurrenzdruckes und .damit mit

einer humaneren, "gesunderen" Situation fur alle in der

Schule Arbeitenden zu rechnen.

Von der eben herausgestellten Problematik sind vor allem

die Mittelschicht-Eltern betroffen: sie reagieren aller

Erfahrung und Beobachtung nach auf die erwahnte Ver-

knappung beruflicher Positionen mit verstarktem Druck

auf die Kinder zu erh8hter Leistung und Anpassung an die

schulischen Anforderungen. Sie befurchten am meisten,

daB die neue Situation sie um ein Privileg bringt, auf

das sie einen Anspruch zu haben glauben (von daher auch

die starke Beteiligung der Mittelschicht-Eltern an der

"SchulstreB-Debatte"!, s. dazu FURTNER-KALLMUNZElZ u.a.,

SchulstreB).

In diesem Zusammenhang ist es sicher auch wichtig, auf

die Bedeutung eines hMheren Bildungsabschlusses als

einer guten Voraussetzung fur Lebensbewaltigung, fur

Flexibilitat und Kompetenz im Umgang mit sich ver ndern-

den sozialen, gesellschaftlichen und beruflichen An-

forderungen und schlieBlich auf den Selbstwert von Bil-

dung aufmerksam zu machen auch wenn die gerade auch
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durch die Bildungsmobilisierung herausgestellte enge

Verknupfung von Bildungshahe und materiellen Vorteilen

tief eingesessen ist.

SchlieBlich wird man sich in diesem Zusammenhang auch

gegen Einstellungen zu richten haben, die unter Berufung

auf den eigenen Lebenserfolg darauf hinweisen, daB es

"fruher" auch ohne langerdauernde und weiterflihrende

Schul- und Ausbildungsgange den Weg zum Lebenserfolg

gegeben habe. Demgegeniiber ist auf die veranderte Si-

tuation hinzuweisen (vgl. dazu: HORNSTEIN, 1977).
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zu 1.

Problembereich "Erwartungen der Eltern - Leistungs-

fahigkeit des Kindes"

(Uberforderung als Quelle von Verhaltensproblemen).

Ausgangspunkt der Uberlegungen muB folgendes sein:

Durch falsches, "unangemessenes" Handeln der Eltern

( z. B. durch Drdngen der Eltern darauf, daB das Kind

eine Schulform besucht, deren Anforderungen es nicht

gewaclisen ist) k8nnen Uberforderungen entstehen, die

das Kind krank machen, die auf die Dauer schadlich sind

und zu massiven VerhaltensstBrungen fithren kBnnen. Ent-

scheidend ist deshalb, daB die Eltern in Stand Aesetzt

werden, die Entsprechung zwischen den eigenen Witnschen

hinsichtlich der Schullaufbahn der Kinder einerseits,

den damit verknupften. objektiven Leistungsanforderungen

auf der anderen Seite und schlieBlich den subjektiven

Leistungsm6glichkeiten des Kindes zu uberprufen, um

eventuelle Diskrepanzen aufzukldren und ubersteigerte

Anspruche zu reduzieren.

Daraus ergeben sich fur die Behandlung im Rahmen dieser

Expertise folgende Punkte:

a) die Notwendigkeit der Abklarung der eigenen Motive

hinsichtlich der Bildungslaufbahn der Kinder

b) die Notwendigkeit der Informationsbeschaffung uber

Anforderungsprofile und Anforderungshahe der in

Aussicht genommenen Schulformen

c) die Uberprufung und das Sich-vertraut-Machen mit

der subjektiven Leistungsfkthigkeit.des Kindes

d) Beurteilung bereits vorliegender Verhaltensprobleme

(im Sinne einer Uberprufung, ob und wie weit ernst-

zunehmende Stdrungen vorliegen oder nicht)

e) Berucksichtigung altersspezifischer Gesichtspunkte.

13
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a) Abklarung der eigenen Motive im Hinblick auf die

Bildungslaufbahn des Kindes

Es ist grunds tzlich notwendig und wiinschenswert, daB

Eltern dazu veranlaBt werden, wenn Bildungslaufbahn-

entscheidungen ihrer Kinder zur Debatte stehen und sie

dazu in einer bestimmten Richtung tatig sind, sich hin-

sichtlich der eigenen Motive Rechenschaft zu geben.

Dies wird in ganz unterschiedlichen Richtungen notwen-

dig sein - je nach Problemkonstellation und je nach der

grunds tzlichen Orientierung und Einstellung, die Eltern

hinsichtlich der Bildungslaufbahn ihrer Kinder, ins-

besondere im Verhaltnis zu der selbst erfahrenen Bil-

dungslaufbahn haben. Eltern, die gegen ihren eigenen

Willen nicht eine h5here Dildungslaufbahn absolvieren

konnten, werden dazu neigen, ihre Kinder dazu zu bringen,

nun ihrerseits das nachzuholen, was ihnen entgangen ist.

Eltern, die in ihrem eigenen Leben die Erfahrung gemacht

haben, daB sie trotz niedrigem Bildungsstand Erfolg und

ein befriedigendes Lebensauskommen gefunden haben, wer-

den umgekehrt dazu neigen, dies auch zur Richtschnur

ihres Verhaltens gegenuber der Frage nach der Bildungs-

laufbahn bei ihrem Kind zu machen. Entsprechend weitere

Konstellationen sind denkbar.

Auf einer allgemeineren Ebene kBnnten in diesem Zusammen-

hang folgende Fragen formuliert und als Anhaltspunkte

fur entsprechende Uberpritfungen gelten:

Einmal ware generell darauf hinzuweisen, daB die aus der

eigenen Lebensgeschichte, den Familientraditionen, den

AuBeneinflussen (was sagen die Nachbarn?) kommenden Er-

wartungen, wenn sie in "Entscheidungen" umgesetzt werden

sollen, vorher als solche "Fremdbestimmungen" identifi-

ziert und griindlich uberpruft werden miiBten. Mit anderen

Worten: Eltern sollten dazu angeleitet werden,.daB sie
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sich uber die Motive, aus denen heraus sie ihre Kinder

in eine bestimmte Laufbahn dranden, Rechenschaft abge-

ben. Es ist zu vermuten (und durch Untersuchungen aus

dem Bereich der Familienforschung belegt), daB Eltern

grundsatzlich und offensichtlich in verst rktem MaBe

dazu neigen, ihre eigenen Wunsche, unbefriedigten Sehn-

suchte und Hoffnungen auf das Kind projizieren (s. dazu

die verschiedenen VerBffentlichungen von H. E. Richter,

insbesondere Eltern/Kind/Neurose, Stuttgart 1963).

Dem entspricht, daB Kinder in der Schulsituation haufig

als "Delegierte" ihrer Eltern agieren mussen (wahrend
umgekehrt Lehrer ais "Delegierte" ihrer jeweiligen

Kultusadministration sich verstehen) (JUNKER, 1976).
Dies bedeutet, daD Kinder in eine "Auftragslage" ge-

bracht werden, die sie auBerordentlich belastet und der

sie sich gegebenenfalls auf vielerlei Wegen zu entziehen

versuchen. Die "StoBrichtung" entsprechender Aufklarungs-

bemiihungen sollte dahin gehen, den Eltern zu verdeutli-

chen, daB weder die in der eigenen Lebensgeschichte lie-

genden Orientierungspunkte noch die Rucksichtnahme auf

Nachbarn, Verwandte usw. den entscheidenden Gesichts-

punkt fur die Schullaufbahnentscheidungen abgeben k6nnen,

sondern ausschlieBlich die Frage nach den Fahigkeiten

und den Leistungsmuglichkeiten des Kindes.

b) Die Notwendigkeit der Beschaffung von Informationen uber

das Anforderungsprofil der Schulform

In zweiter Linie ist es notwendig, daB Eltern Vorstellun-

gen darUber haben, welchen Anforderungen ihr Kind in

einer bestimmten Schulform ausgesetzt ist und wie sich

das Leistungsvermagen des Kindes dazu verhalt.

Dies verlangt zunachst ein grundsRtzliches Verst ndnis

der Andersartigkeit schulischer Leistungsanforderungen

l
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gegenuber Erwartungen, die an das Kind in der Familie

gerichtet werden. Die Einseitigkeit der rein kognitiven

Leistungsanforderungen der Schule, ihre "Handlungs-

armut", ihre Konzentration auf MaBnahmen der Leistungs-

f8rderung, -prufung und -differenzierung - dies alles

sollten Eltern wissen, um abschatzen zu k8nnen, ob und

in welcher voraussichtlichen Form ihr Kind solchen An-

forderungen gerecht werden kann. Sie sollten wissen,

daB die Schule hachst selektive Erwartungen an ihr Kind

richtet, daB abstrakte kognitive Leistungen erwartet

werden und zwar in h8chst standardisierter Form, die

weder die Eigentumlichkeiten des jeweiligen Kindes, noch

produktive, kreative Problemlosungen zulant.

Eltern sollten sich in den Grundschuljahren einen Ein-

druck uber die Begabungsrichtung und die LeistungsmBg-

lichkeiten ihres Kindes verschafft haben. Einfach zu

handhabende Kriterien sind etwa solche der Lernfahigkeit

- konkret als Frage nach Lerngeschwindigkeit und der Art

des Umgangs mit Lernanforderungen etwa in Zusammenhang

mit Hausaufgaben zu uberprufen. Die Frage heiSt also:

wie geht das Kind mit Lernanforderungen um? konzentriert

oder zerstreut? Ist es in der Lage, bestimmte Aufgaben

innerhalb einer einigermaBen vertretbaren Zeitspanne zu

16sen?

Solche Fragen mussen auch unter arbeitswissenschaftlichen

und arbeitsphysiologischen Gesichtspunkten er8rtert wer-

den - ein Gesichtspunkt, der in der Regel sowohl den

Lehrern, der Schulverwaltung wie den Eltern relativ

fremd ist. Forscher wie IIELLBRUGGE, PECIISTEIN, RUTEN-

FRANZ und seine Mitarbeiter habon solche Aspekte der Be-

anspruchung von Schulern herausgearbeitet und dabei deut-

lich gemacht, daB AnforderungsgrBBen wie etwa

- Zahl der Schulstunden

- . Lange des Schulwegs

- Art, Dauer, Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben

- GrBBe und Art der Klassenverbande

- 16 -



schon rein auf der physisch-physiologischen Ebene

Anforderungsmomente darstellen, die zunachst auch als

solche gesehen,,in Rechnung gestellt und angesichts

derer die Frage nach den Grenzen der Belastbarkeit ge-

stellt werden muB.

Die konkrete Form der Bewaltigung und der Bewaltigungs-

maglichkeiten ist im einzelnen naturlich sowohl von Per-

s8nlichkeitsvariablen (physische Konstitution, Erndh-

rungszustand, gesundheitliches Befinden usw. ) vie auch

von situativen Momenten (Wohnsituation, Berufstatigkeit

der Mutter, Geschwisterkonstellation usw.) abhangig und

kann nicht im einzelnen prognostiziert werden.

Wichtig ware allerdings, daa Eltern und insbesondere auch

die Schulverwaltungen diese rein psychisch-physiologi-

schen Aspekte in die Planungen und in die Gestaltung der

Rahmenbedingungen flir die Schule aufnehmen wiirden.

In den gleichen Zusammenhang geh irt die Frage nach der

Ausdauer, die Frage nach der F higkeit, uberhaupt Unter-

richt und Lernvorgange und Lernangebote zu verstehen

(HOPF, S. 224).
Uberbeanspruchung und damit psychische Gefahrdung der

Kinder ist vor allem da zu erwarten, wo

a) das konkrete Begabungs- und Intelligenzprofil

des Kindes die in der Schule vorherrschenden

kognitiven und sprachlichen Leistungsanforderun-

gen nur sehr begrenzt repr sentiert;

b) der betreffende Schuler selbst sehr leistungs-

motiviert ist, die entsprechenden Leistungen je-

doch nicht erbringen kann und bei der Bewalti-

gung seiner MiBerfolgserlebnisse von den Eltern

nicht unterstutzt wird;

c) Kinder wenig belastbar sind, weil sie angstlich,

leicht krankbar sind und uber wenig Frustrations-

toleranz verfugen (s. auch HURRELMANN in: Bundes-

ministerium fur Bildung und Wissenschaft, Mrsg. .)

- 17 -

1

1



Was die Notwendigkeit der Information uber das Anfor-

derungsprofil der in Aussicht genommenen Schulformen

betrifft, so waren Eltern auf alle MBglichkeiten hin.

zuweisen, die ihnen Information und Uberblick erm8g-

lichen. Elternabende, Spre chstunden der Lehrkr fte, Er-

fahrungen und Beobachtungen anderer Eltern usw. sind in

diesem Zusammenhang zu nennen. Zentral ist allerdings

die Aufforderung dazu, sich uber den Anforderungscharak-

ter der in Aussicht genommenen Schulform mBglichst genau

ins Bild zu setzen.

c) Die Uberprufung und das Sich-vertraut-Machen mit der

subjektiven Leistungsfahigkeit des Kindes.

Grundsatzlich ist von folgendem auszugehen: Begabung,

Leistungsfohigkeit, Motivierbarkeit des Kindes sind kei-

ne fixen Gr6Ben, sondern grundsatzlich als plastisch,

formbar, ansprechbar, der Entwicklung und Entfaltung zu-

ganglich zu sehen. Grundsatzlich kann vor einer padago-

gischen Aufforderungssituation niemals negativ definitiv

entschieden werden, daB ein Kind fur eine bestimmte pa-

dagogische Fdrderungsrichtung nicht ansprechbar sei. Die

padagogische Alltagserfahrung wie eine groBe Zahl ent-

sprechender Forschungen (vgl. beispielhaft fUr die ge-

samte einschlagige Bildungsforschung ROTH, Begabung und

Lernen), daB neue Situationen als Herausforderung erlebt

werden, daB dadurch neue Krafte freigesetzt und Maglich-

keiten sich erdffnen, die in vorausgegangenen Situationen

sich nicht abgezeichnet haben.

Auf der anderen Seite ist gerade auch durch die Diskus-

sionen der letzten Jahre wieder deutlicher in den Gesichts-

kreis geruckt worden die Tatsache, daB es Grenzen der Be-

gabung in dem Sinne gibt, daB der Spielraum nicht belie-

big ausgedehnt werden kann (vgl. dazu den Jensen-Streit
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in Amerika und die entsprechenden Ver8ffentlichungen

im deutschsprachigen Bereich).

In pragmatischer Hinsicht k8nnte betont werden, daB

Eltern im Verlauf der Grundschuljahre durchaus eine

Einschatzung hinsichtlich Leistungsmuglichkeiten und

Leistungsgrenzen ihrer Kinder erworben haben, die bei

der hier zu diskutierenden Frage in Ansatz gebracht wer-

den kann.

Daruber hinaus ist es grundsatzlich notwendig, Eltern

dazu zu animieren, daB sie sich so verhalten, wie es

nach den Erkenntnissen der Leistungs- und Motivations-

forschung f8rderlich ist. Die Forschungen in diesem Zu-

sammenhang (vgl. vor allem HECKHAUSEN, GRAUMANN, WEINERT)
haben ziemlich verlassliche Hinweise darauf gegeben, wel-

cher Erziehungs- und Sozialisationsstil am ehesten in der

Lage ist, Kinder zu Leistungen zu motivieren ohne ihnen

gleichzeitig durch Uberforderung zu schaden. Es geh8ren

dazu u.a. ein grundsatzlich ErfolgsmUglichkeiten bieten-

der Umgangsstil, emotionale Warme und Zuwendung, die Mug-R

lichkeit, seine eigenen Krafte immer wieder an neuen Auf-

gaben zu erproben und zwar in der Weise, daB die Dis-

krepanz zwischen den bereits vorhandenen LeistungsmBglich-

keiten und den zu erreichenden Zielen in einer Weise be-

schaffen ist, daB Erfolge wahrscheinlich und MiBerfolge

zumindest nicht in einer lahmenden Weise sich auswirken

USW./

Dennoch bleibt fi.ir die Eltern in der Entscheidungssitua-

tion haufig die Frage, wie man erkennen kann, ob ein Kind

im Hinblick auf bestimmte Leistungsanforderungen nur

nicht "will" oder ob das Kind nicht kann! (SCHIEFELE,
1977)· Eine Moglichkeit, Eltern hier Hinweise zu geben,

bestunde darin, sie darauf aufmerksam zu machen, ob sie

selbst die Bedingungen und die Voraussetzungen fur das

Wollenk8nnen schaffen. Dazu geharen die oben genannten

Momente, die auf Starkung und Stutzung dessen, was

1
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Erikson das "Urvertrauen" genannt hat hinauslaufen u. a..

Mit anderen Worten: Eltern sollten dazu veranlaBt wer-

den, daB sie eine Erziehungs- und Lebenswelt fiir die

Kinder schaffen, die motivationsf8rdernd ist, insofern

die Voraussetzungen dafur, daB Kinder auch wirklich wol-

len k8nnen, schafft, die Kinder also nicht Angstlich und

gehemmt sondern aufgeschlossen, lernfreudig und motiviert

macht.

In diesem Zusammenhang durfte es ein wichtiger Indikator

ftir das psychische Wohlergehen eines Kindes sein, in wel-

chem AusmaB und in welcher Form Angstgefithle und Angst-

erlebnisse in seiner schulischen Erfahrung eine Rolle

spielen. FEND (s. Bundesminister fiir Bildung und Wissen-

schaft, Hrsg. 1977) hat in seinen Untersuchungen gezeigt,

wie ubermaBige Angstempfindungen zu massiven St8rungen

im Verhalten und in der Entwicklung fuhrt, wie einerseits

Angst zu aggressiven Verhaltensweisen, andererseits zu

depressiver Stimmung und Ruckzugsverhalten fUhri.

Problematisch werden solche Situationen fur Kinder vor

allem dann, wenn die Eltern angstverstarkend wirken:

d.h. wenn sie die negativen Erfahrungen der Kinder, daB

Anstrengungen nicht zum gew(inschten Erfolg fiihren, ihrer-

seits verstarken und so das Kind in eine sicherlich

schadliche Drucksituation hineinflihren bzw. eine solche

verstarken (FEND, in: BMBW 1977, S. 14 ff.).

Daruber hinaus wUre es wohl sinnvoll, Eltern konkret

auf Konstellationen aufmerksam zu machen, die durch

Uberforderung Verhaltensst5rungen erzeugen. In diesen

Zusammenhang waren brauchbar Materialien, wie sie im

Rahmen des Funklgollegs "Beratung in der Erziehung" an

verschiedenen Stellen verwendet worden sind und in Form

von Fallbeispielen Einblicke in die ZusammenhRnge von

famili ren Konstellationen, elterlichen Reaktionen,
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Uberforderungen des Kindes und daraus resultierenden

Verhaltensproblemen bestehen.

Die Forschungen zu diesen Zusammenhangen haben bisher

vor allen Dingen drei Problemkonstellationen als be-

sonders bedeutsam fiir die Entstehung von Verhaltens-

st8rungen herausgearbeitet:

1. Die Uberforderung aufgrund eigener MiBerfolge und

Enttauschungen durch die Eltern (s. dazu den Fall

"Karin" im Funkkolleg Beratung in der Erziehung

S. 80 f. bei dem sehr deutlich gezeigt wird, wie

als Folge dieser Uberlastung eine "reaktive Ver-

haltensst8rung mit hysterischer Symptomatik bei

intellektueller Uberforderung" zustande kommt.

2. sind Verhaltensstorungen insbesondere im Zusammen-

hang oder als Folge ungiinstiger Geschwisterkon-

stellationen in der Praxis deutlich herausgestellt

worden (s. dazu ebd. S. 81 ff. der Fall "Detlef"

bei dem sehr deutlich gezeigt wird, wie die An-.

kunft eines jiingeren Bruders und die damit einher-

gehende Vernachlassigung des alteren Kindes zu

einer massiven LeistungsstBrung fiihrt)

3. die Bedeutung organischer HirnschRdigungen fur

Leistungs- und Verhaltensst8rungen (s. ebd. S. 83 f.

der Fall "Johannes". In diesem letzteren Fall ent-

steht die Frage, ob es tatsachlich gerechtfertigt

und annehmbar ist, daB Verhaltensstarungen, die

auf organischen IIirnschlidigungen beruhen, erst in

dieser Phase manifest werden. Sowohl die Erfahrung

der Beratungsstellen wie auch Forschungsergebnisse

bestatigen dies: solange die Folgen organischer

Hirnschadigungen in diffusere Verhaltensformen wie

sie dem Kleinkind zugestanden werden eingebettet

sind, und solange schulische Anforderungen nicht

1
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das MaB an Ernst aufweisen, das spdtestens in

weiterfiihrenden Schulen verlangt wird, ist es

verstandlich, daB derartige Zusammenhange un-

erkannt bleiben.

Spatestens bei Ubertrittsentscheidungen sollten

Eltern jedoch auf diese MBglichkeit explizit auf-

merksam gemacht werden, und sie sollten eine ent-

sprechende Klarung vornehmen lassen, wenn Anhalts-

punkte daftir bdstehen, daB organische Hirnschadi-

gungen vorliegen.

d) Beurteilung bereits vorliegender Verhaltensprobleme (im
Sinne einer Uberprufung, ob und wie weit ernst zunehmende

St8rungen vorliegen oder nicht).

In diesem Zusammenhang scheint es auch unerlaBlich,

Eltern Anhaltspunkte fur die Beurteilung der Frage zu

geben, ob und wie weit feststellbare Verhaltensauff llig-

keiten den Charakter ernsthafter "Verhaltensstdrungen",

gegen die etwas zu unternehmen ist, haben, oder aber ob

es sich um vorubergehende, durch Maanahmen eher in einem

negativen Sinn beeinfluBbare Verhaltensweisen handelt.

Diese Frage stellt sich mit besonderer Dringlichkeit,
nachdem die stigmatisierend-etikettierende Auswirkung

von Therapieprozessen bekannter und Vergleichsuntersu-

chungen zwischen Gruppen von Kindern, deren Verhaltens-

probleme behandelt und einer anderen Gruppe, die nicht

behandelt wurde, gezeigt haben, daB die Veranderungen

bei der behandelten Gruppe kaum besser waren als bei

der nichtbehandelten (BASTINE, 1977).
Naturlich ist es nicht maglich, hier eine Kasuistik im

einzelnen zu entwickeln; es k5nnen nur Hinweise gegeben

werden, die die weitverbreitete Unsicherheit der Eltern

etwas minimieren k8nnten. Dazu ware es schon ein wenn

auch bescheidener aber doch wichtiger Schritt, wenn

/
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Eltern erfuhren, daB nicht alle Verhaltensauffallig-

keiten und unerwlinschten Verhaltensweisen, mit denen

sie sich herumschlagen, Verhaltensstorungen im klini-

schen Sinn des Wortes sind.

Dies kBnnte schon verdeutlicht werden durch Hinweise

auf Gruppen von Verhaltensauffalligkeiten und deren

unterschiedlichen Eigenschaften, wie sie in der CALI-

FORNIA GUIDANCE STUDY von MAC FARLANE u.a. durchge fiihrt

wurden (referiert von FRIEDRICH S. 288):

Dort wird folgende Unterscheidung getroffen:

- Probleme, die mit dem Alter verschwinden (z.B. Sprach-

probleme)
Probleme, die ·mit dem Alter anwachsen

- Probleme, die in einem bestimmten Alter einen HBhe-

punkt erre ichen und dann verschwinden

- Probleme, die wellenformig auf- und abgehen

- Probleme, die offensichtlich wenig Beziehung zum

Alter haben.

Beispiele fur Probleme, fur die diese Kennzeichen gelten,

sind zusammengestellt bei Friedrich a.a.0. S. 292 .

Um Eltern ein vertieftes Verstandnis der damit angespro-

chenen Zusammenhange zu ermaglichen, scheint es mir durch-

aub sinnvoll, ihnen die Grundstruktur und die Grundan-

nahmen eines verstehend-psychosozialen Modells nahezu-

bringen. Damit ist die Absicht verknupft, ihnen Einsicht

in die Konstitutionsbedingungen der Diagnose "verhaltens-

gestBrt" zu vermitteln. Dies heiBt auch, den Eltern im

Sinne der eingangs postulierten Forderungen ihre eigene

Rolle in diesem Kontext deutlich zu machen und den Blick

dafur zu 5ffnen, daB derartige Diagnosen auf bestimmte

soziale und normative Zusammenhange bezogen sind, daB

deswegen auch die Aussicht besteht, daB eine neue soziale

Situation, auch eine neue Schule, neue Freunde, neue so-

ziale Bedingungen bereits bestehende Verhaltensprobleme

l
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zum Besseren verandern und damit zusammenh ngende

Probleme losen kBnnen.

Grundannahmen des "sozio-psychologischen Ansatzes"

(im Hinblick auf Aufkl rung der Eltern) :

I. "GestUrtes" und "normales" Verhalten sind nicht voll-

standig getrennte Qualitaten des Verhaltens, sondern

gehen gradweise ineinander uber ( = Kontinuitats-

annahme).
Mit diesem Hinweis soll vor allen Dingen verhindert

werden, daB Eltern Stigmatisierungs- und fixierende

Bewertungen vornehmen, die weder sachlich gerecht-

fertigt, noch im Interesse einer Normalisierung von

Verhalten zWeckmaBig sind. Zugleich soll damit auch

jede moralische Wertung von problematischen Verhal-

tensweisen zunachst abgewehrt, und es soll insbeson-

dere die Etikettierung eines klinischen Krankheits-

bildes verhindert werden.

II. Verhalten kann immer nur im sozialen Kontext be-

urteilt werden (soziale Kontext-Annahme).
Mit dieser Grundannahme wird die Relativitat von Ver-

haltensauffalligkeiten und -problemen verdeutlicht.

Padagogisch hat der Hinweis auf diesen Grundsatz den

Vorteil, daB er den Wechsel sozialer Bezugsgruppen,

den Wechsel sozialer Konstellationen und von Anforde-

rungszusammenhangen als eine Moglichkeit sichtbar

macht, die insbesondere auch bei Schullaufbahnentschei-

dungen wichtig sind. SchlieBlich er6ffnet diese Grund-

annahme auch die Perspektive auf die eigene Rolle,

die Eltern im Kontext von Verhaltensproblemen spielen.

III. Gestartes Verhalten wird durch eine Vielzahl von

Bedingungen bestimmt (Annahme der multikausalen

Bedingungszusammenhange).
Durch diese Annahme wird verhindert, daB Eltern bei

- 24 -



auftretenden Verhaltensproblemen meist handge-

strickte, der Komplexitat der Verhaltensproblematik

unangemessene monokausale Erkl rungsmodelle heran-

ziehen und damit in der Regel der Komplexitat von

Verhaltensformen nicht gerecht werden.

In jedem Fall wdre es aber nutzlich und prophylaktisch

wirksam, wenn Eltern Informationen liber die "Auftretens-

wahrscheinlichkeit" psychischer St8rungen erhielten und

damit das Risiko des Auftretens einer psychischen St6-

rung abschatzen k6nnten (BASTINE, 1977). Nach den von

Bastine zusammengestellten Forschungsergebnissen kannen

als relevant in diesem Sinne angesehen werden:

gutes bzw. mangelndes emotional-forderliches fami-

liales Klima

- die direkte Verhaltensbeeinflussung der Kinder durch

die Eltern

- die generelle Einstellung der Eltern zu Ehe und

Familie

Grad der familiaren Harmonie, Ubereinstimmung der

Eltern in Erziehungsfragen

(BASTINE, a.a.0. S. 173).

e)· Berlicksichtigung altersspezifischer Gesichtspunkte.

Es i st wichtig, zu berucksichtigen, daB Entscheidungen

uber Schullaufbahnen und die damit in Zusammenhang ste-

hende Frage nach muglichen Uberforderungen und Verhaltens-

problemen an einer bestimmten Stelle im Altersablauf

stattfinden. Die Phase der spaten Kindheit und der Pr -

adoleszenz gilt zwar in der klassischen Entwicklungs-

psychologie als relativ problemlose Altersstufe (Latenz-
Phase usw.), doch zeigt jeder Blick in Statistiken der

Erziehungsberatungsstellen, daB insbesondere im Zusammen-

hang mit Leistungsstorungen und Leistungsproblemen Kin-

der dieser Altersstufe uberdurchschnittlich haufig mit

I
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entsprechenden StBrungen in die Erziehungsberatungs-

stelle gebracht werden. Diese Tatsache erkdart sich

gerade ¢daraus, daB in diesem Alter Leistungsstdrungen

und -probleme, die sich in der Grundschule noch nicht

massiv bemerkbar gemacht haben, nunmehr eine starkere

Rolle zu spielen beginnen. Eltern machen dic Erfahrung,
daB es mit dem Kind in dieser Altersphase "schwieriger"

wird. Nach Auffassung von FRIEDRICII ( 1975) produziert

die Phase der Praadoleszenz die meisten Verhaltens-

schwierigkeiten; seiner Meinung nach ist diese Alters-

stufe jedoch am wenigsten erforscht.

Flir den hier zu erurternden Problemzusammenhang ist es

wichtig sich zu verdeutlichen, was es heiBt, daB gravie-

rendo Schullaufbahnentscheidungen eben gerade in dieser

Phase getroffen worden mussen.

Fiir die Aufklarung der Eltern scheinen vor allem Ge-

sichtspunkte wie folgende wichtig:

In dieser Altersphase beginnt das Kind sich starker von

den Eltern zu lusen, dennoch ist es in starkem MaBe auf

elterliche Unterstutzung und Furderung angewiesen;

zweitens ist von Bedeutung, daB in dieser Altersphase

die Orientierung,· an den Gleichaltrigen eine starkere

Rolle zu spielen beginnt und sich im Verlauf der nach-

sten darauffolgenden Jahre enorm steigern wird.

Beide Gesichtspunkte sind fur die Analyse von Verhaltens-

problemen im Zusammenhang mit Schullaufbahnentscheidungen

von Bedeutung. Die Eltern mussen lernen, in eine neue,

einerseits "distanziertere", melir auf Selbstandigkeit

gerichtete und Selbstandigkeit erzeugende und erm6gli-

chende Beziehung zu ihren Kindern zu treten, andererseits

aber ihnen durchaus spurbare Farderung und Unterstutzung

zuteil werden zu lassen. Da wo Eltern diese veranderte,

durch das fortgeschrittene Alter nahegelegte neue Bezie-

hungsform nicht finden, tendieren sie dazu, durch Uber-

betonung emotionaler Beziehungen und Selbstandigkeit ver-
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hindernde Beeinflussung das Kind im Stadium des Grund-

schulkindes zu halten, wahrend schulische Anforderungen

sich weit daruber hinaus einen eher erwachsenen Schuler

erhoffen.

Die Tatsache der zunehmenden Peer-Orientierung der Kin-

der im Alter von zehn Jahren ( und insbesondere die ver-

starkte Orientierung bei den 12 bis 15-jahrigen) sollte

von den Eltern unter folgendem Aspekt berucksichtigt wer-

den: fur altere Kinder und Jugendliche hat die Zugehurig-

keit und die Orientierung an einer altersgleichen Gruppe

existentielle Bedeutung. Sie hat wichtige Funktionen in

der fur Jugendliche unserer Gesellschaft notwendig zu

durchlaufenden Ubergangsphase vom familiaren Bereich in

eine mehr nach gesellschaftlichen, 6ffentlichen Prinzi-

pien strukturierte Organisationsform. (EISENSTADT 1963,

HORNSTEIN u. a. 1975) . Eltern mussen daruber hinaus be,

rucksichtigen, daB es fur Lernmotivation und Schulfreude

der Kinder oft entscheidend ist, ob und welche Freunde

die gleiche Schullaufbahnentscheidung treffen wie sie

selbst, bzw. welche Trennungsfolgen bestimmte Entschei-

dungen fur sie selbst haben werden. Dieser Gesichtspunkt

erscheint. besonders wichtig angesichts der Tendenz in der

Schulentwicklung, den Klassenverband zu Gunsten von Kurs-

system und Leistungsgruppen aufzul6sen ( s. dazu weiter

unten).

l
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zu 2.

Forschung und Diskussionen zum Problemkreis "Padago-

gische Diagnostik, Prognosewert von Ubertrittszeugnissen,

Problematik innerschulischer Beratungs- und Steuerungs-

vorgange".

Nachdem die moderne Schulentwicklung dazu gefithrt hat,

daB Entscheidungen uber Schullaufbahn und Ausbildungs-

richtung von Kindern mehr und mehr von schulischen Ent-

scheidungen beeinfluBt werden, sogar rein innerschulisch

ablaufen, andererseits Eltern sich jedoch aus diesem Be-

reich weder zuruckziehen sollen, noch wollen und k6nnen,

erscheint es ganz unabdingbar, daB sie ein gewisses MaB

an Einsicht und Kompetenz hinsichtlich der dabei ange-

wandten Instrumente, Verfahren usw. erwerben, um wenig-

stens fur vollgenommene Gesprachspartner bei denjenigen

gelten zu kunnen, die diese Instrumente anwenden.

Dies gilt als allgemeine Forderung, insbesondere jedoch

auch im Hinblick auf Vorgange und Bildungslaufbahnent-

scheidungen, die im Zusammenhang mit den hier er5rterten

Problemen der Verhaltensst6rungen und Verhaltensauffal-

ligkeiten stehen. Insofern Laufbahnentscheidungen inner-

halb der Schule entweder auf der Diagnose "Verhaltens-

stUrung" beruhen kdnnen, zum anderen Prozesse dieser Art

bef6rdern, im Guten verhindern oder Nhnliches in jedem

Fall also in diesem Kontext gesehen werden mussen, er-

gibt sich daraus die Notwendigkeit, Eltern uber den Pro-

blemkreis padagogische Diagnostik soweit zu informieren,

daB die oben erhobenen Anforderungen erfullt werden. Die

folgenden vier Punkte scheinen in diesem Zusammenhang

von besonderem Gewicht; sie sollten deshalb in irgend

einer Form in entsprechenden Kampagnen angesprochen wer-

den:

1. Eine grunds tzliche Information und Aufkldrung uber

Reichweite und padagogische Problematik der klassischen
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Testdiagnostik. Dazu geh8rt der Hinweis darauf, da-0

sich die Ergebnisse derartiger Untersuchungen auf

Merkmale beziehen, die in der Testsituation gezeigt

aber nicht ohne weiteres auf padagogische Zusammen-

hange ubertragen oder gar zum ausschlieBlichen Beur-

teilungskriterium hinsichtlich der Farderungsmaglich-

keiten in padagogischen Zusammenhang ausgeweitet wer-

den k6nnen.

Daruber hinaus ist der sehr beschrankte Prognosewert

derartiger Testverfahren zu betonen. Dies hangt da-

mit zusammen, daB tatsachlicher Schulerfolg nicht nur

von den in Testsituationen gemessenen Merkmalen etwa

der Testintelligenz abh ngt, sondern von der padago-

gischen Gesamtsituation.  INGRID BASTINE, 1977, S. 235

f.). In diesem Zusammenhang ist es auch zweckm Big,

Eltern liber die generalisierten und standardisierten

Tests und Prufungsverfahren in Gegensatz zu individu-

ellen psychologischen explorativen Untersuchungen wie

sie in einzelnen Fallen von der Schule, wohl auch im

Auftrag der Eltern durchgefithrt werden, zu informieren.

!Iier ware es wichtig, Eltern wenigstens mit den grund-

legenden Terminologien und Verfahrensschritten einer

solchen Untersuchung vertraut zu machen: ihnen also zu

verdeutlicher,was eine "sequentielle Entscheidungsstra-

tegie" im Rahmen einer psychologischen Untersuchung

darstellt, in welchen Stufen Anamnese (was dies bedeu-

tet) Testuntersuchung und-Verfahren, schlieBlich Dia-

gnose und Gutachten - dies in seiner jeweiligen Funk-

tion, seinem Aussagewert und seinen prognostischen

Qualitaten zu verdeutlichen.

Dazu wurde auch etwa geh6ren der Unterschied zwi-

schen klassischen Intelligenz- und Leistungstests

einerseits, zu lernzielorientierten Tests anderer-

seits und eine Information uber projektive Verfah-

ren andererseits (TAT).

1
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2. Es ist zweitens und grundlegend wichtig, daB Eltern

sich uber den Stellenwert von Diagnostikverfahr

im Hinblick auf Schullaufbahnentscheidungen und kunf-

tige Leistungsm6glichkeiten informieren. Dazu gehdrt

zunachst eine Einsicht in die Tatsache, daB diagnosti-

sche Befunde erst aufgrund der Kenntnis der Ursachen

von Erfolg oder MiBerfolg interpretiert werden k8nnen.

Es ist darauf hinzuweisen, daB der Stand der Diagno-

stik keineswegs so ist, daB er diesen Anforderungen

und anderen z.B. von Hopf formulierten (HOPF, 1975,

S. 229 f.) derzeit bereits entsprache.

3. Eltern mussen schlieBlich daruber informiert werden,

welche=Funktion psychologische Diagnosen, Testverfah-

ren, Prufungsarbeiten im Zusammenhang von Sglektion,
Klassifikation und Prognosen im Schulbereich haben.

.-Il-.---

Die Auslesefunktion kann im positiven Sinn dazu filhren,

daB Schuler fur weiterfiihrende Bildungsgtinge ausge-

lesen werden (wahrend fur die Zuruckgebliebenen eine

negative Auslese erfolgt); es kann sich auch um Zu-

weisung in stigmatisierende Sonderbehandlungen han-

deln, die ebenfalls ihre Problematik enthalt.

Hinsichtlich der Klassifikationsfunktion ist darauf zu

verweisen, daB der Anspruch, jeden aufgrund seiner

spezifischen Begabungsrichtung und Leistungsfghigkeit

zu f6rdern enge Grenzen am derzeitigen Stand der

padagogischen Diagnostik hat.

Hinsichtlich des Prognosewerts schlieBlich ist darauf

zu verweisen, daB Prognose eine auBerordentlich ge-

ringe Validitat in Bezug auf das Eintreffen bestimm-

ter Voraussagen hinsichtlich der Leistungsfahigkeit

besitzen und daB die Fehlerquote erstaunlich hoch ist.
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4. Eltern mit.Bten schlieBlich auch ein kritisches Urteils-

vermugen hinsichtlich der im Schulwesen etablierten

Institutionen haben, die an Laufbahnentscheidungen be-

teiligt sind und unter Berufung auf Verhaltensprobleme

oder aber solche unter Umstdnden erzeugend an Ent-

scheidungen mitwirken. Dazu geh5ren schulpsychologi-

sche Dienste, die Funktion der Schullaufbahnberatung,

Schulpsychologen, usw.. In diesem Zusammenhang waren

Aufklarungen notwendig liber die objektive Funktion

solcher Stellen als Steuerungs- und Zuweisungsfunk-

tionen; Eltern sollten daruber aufgeklatt werden, daB

Beratungsstellen im Schulbereich nicht ohne weiteres

Beratungsfunktionen, sondern auch und unvermeidlich

verknupft mit solchen, Aufgaben der Steuerung und

Selektion wahrnehmen. Daruber hinaus muBte verdeut-

licht werden die Ambivalenz der Beziehungen, die zwi-

schen Beratungsstellen und Eltern bestehen. Eltern

muBten wissen, daB ihnen in Beratungsstellen auch Ver-

treter von Institutionen gegenubertreten und daB diese

ein Interesse und Gesichtspunkte vertreten, die mit den

Interessen und Gesichtspunkten der Eltern durchaus

kollidieren k8nnen.

Die kritische Aufklarung uber solche Zusammenhange

und Funktionen erscheint besonders wichtig angesichts

der Tatsache, daB - wie mehrfach betont - im Zusam-

menhang der Schulorganisationsentwicklung Entschei-

dungen dieser Art mehr und mehr in das Schulsystem

hinein verlagert und dort immer mehr unter Ausschal-

tung der Eltern dtattfinden.

1
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ZU 3.

Forschungen und Diskussionen zum Problemkreis Schule

als "Risikofaktor".

In der neueren, insbesondere sozialpadagogischen Dis-

kussion (aber auch im Rahmen von Programmen und Postu-

laten der Entschulungsdebatte) herrscht Ubereinstimmung

daruber, daB Schule in ihrer derzeitigen Organisations-

form und Verfassung grundsatzlich einen "Risikofaktor"

nicht nur fUr das psychische und soziale Wohlergehen der

heranwachsenden Generation darstellt, sondern auch unter

gesellschaftlichen Aspekten disfunktional und problema-

tisch geworden ist. Dennoch kann Schule, zumindest zum

gegenw rtigen Zeitpunkt, nicht abgeschaffi werden. Es

ist deshalb notwendig, diejenigen Momente der Organisa-

tionsform Schule zu identifizieren, von denen besondere

Gefahrdungen ausgehen. Dies trifft generell alle Schul-

formen; in hier zu er8rternden Zusammenhang soll dies

jedoch vor allem in Hinblick auf weiterfuhrende Schul-

formen, wie sie im Zusammenhang mit Ubertrittsprozessen

von der Grundschule in andere Schulformen von besonderem

Belang sind, untersucht werden.

In diesem Zusammenhang scheinen drei allergische Punkte

der Schule von besonderer Bedeutung:

a) Momente, die mit der Organisationsform des konkreten

schulischen Unterrichts, Lehr- und Arbeitsformen und

damit verknupften Verhaltenserwartungen verbunden

sind.

b) Momente, die unter dem Gesichtspunkt soziale Herkunft-

schulische Anforderungen - abweichendes Verhalten

angedeutet sind.

c) SchlieBlich sind Momente einzubeziehen, die sich

aus der Tendenz zunehmender innerschulischer Steue-

rung von Bildungsgangen und zunehmender Ausschaltung

der Eltern im Hinblick auf damit verknupfte Verhal-

tensprobleme der Kinder ergeben.
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a) Problembereich "Organisation der Schule und Ver-

haltensprobleme"

Wahrend bis vor kurzem das auch unter Verhaltens-

aspekten wichtigste Problem von Schulern, die aus der

Grundschule in h5here Schulen uberwechselten, darin

bestand, daB ihnen nach dem Klassenlehrerprinzip nun

das Fachlehrersystem begegnete, besteht die weitere

Entwicklung in der Schulorganisation darin, daB die

bis dahin bestehenden sozialen Einheiten der Klassen

nunmehr mehr und mehr aufgel6st werden und durch Lei-

stungsgruppen, wechselnde soziale Gruppierungen bei

ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen abgel8st wer-

den. Dies betrifft zwar wohl in der Regel noch nicht

die Altersstufe der Zehnjahrigen, doch zeichnet sich

eine Tendenz zur Ausbreitung dieses Phanomens wohl

auch in diesen Altersbereich hinein, ausgehend von

der Oberstufe und Mittelstufe der Sekundarstufe II

ab (zur Kritik s. HORNSTEIN).

Eine erste Ebene von Konflikten und Problemen ware

also zu beziehen auf diese generelle Organisationsform

der Schule. Eine zweite ergibt sich aus den konkreten

Formen der Unterrichtsorganisation, aus den Fragen

Frontalunterricht, Gruppenunterricht oder anderen

aktivierende und Schuler einbeziehende Formen. Meiner

Meinung nach besteht allerdings kein direkter Zusam-

menhang zwischen bestimmten Unterrichtsverfahren und

Verhaltensproblemen der Schuler; es hangt jeweils von

zusatzlichen Bedingungen ab, ob Unterrichtsformen in

dem einen oder anderen Sinn verstarkend, im negativen

oder positiven Sinn wirken. Feststehen durfte aller-

dings, daB ein sachbezogener, sich auf die Inhalte be-

schrankender, also die sozialen Beziehungen ausklam-
.*..

mernder Unterricht, ann schadlich auswirken kann,

wenn damit die Verarbeitung sozialer und beziehungs-

maBiger Problematiken tabuisiert wird, die anderweitig

1

33

1

1



keine Maglichkeiten der Verarbeitung und Auseinander-

setzung finden. Auf der anderen Seite kann auch nicht

jeder aktivierende und die Schuler einbeziehende Un-

terricht als fBrderlich in dem hier zugrunde gelegten

Sinn betrachtet werden, wenn nicht die Unterscheidung

zwischen Aktivismus und Geschiiftigkeit auf der einen

Seite und den Bedurfnissen eines Ich-fdrderlichen und

identitatsunterstutzenden Unterrichts (RUMPF, 1975)
sorgfaltigst beachiet werden.

Auf einer dritten Ebene schliealich ist das Lehrer-

verhalten in seiner Auswirkung auf die Verhaltens-

m6glichkeiten des Schulers zu erMrtern (s. dazu GRAU-

 lANN/HOFER, Funkkolleg Padagogische Psychologie) .

GrundsRtzlich gilt allerdings, daB von den EinfluB-

faktoren der genannten drei Ebenen nicht "automatisch"

Gefahrdungsmomente fur die psychische Situation und

Gesundheit der Schuler abgeleitet werden k8nnen. In

jedem Fall kommt es auf die VerarbeitungsmBglichkeiten

derartiger Einflusse an. Diese hangen ihrerseits so-

wohl von Pers8nlichkeitsmerkmalen, von der psychischen

Organisation und Struktur der konkreten Schuler-Indi-

viduen, wie von den im weitesten Sinn des Wortes "si-

tuativen" Beding·ungen ab. Dazu gehBren vor allem die

VerarbeitungsmBglichkeiten im familiaren Bereich, das

emotionale Klima in der Familie, die Qualitat der De-

ziehungen zu den Peers usw.

Da wo beispielsweise ein restriktives, primar stra-

fendes Verhalten oder gar feindseliges Verhalten be-

Stimmend ist, wird dies aggressives Verhalten in der

schulischen Situation furdern, dort entsprechende

"GegenmaBnahmen" der schulischen Seite provozieren

und so das betreffende Kind einer sehr viel schwieri-

geren Lage aussetzen als da, wo die Konstellation in

der Familie durch emotionale Warme, durch einen libe-

ralen Erziehungsstil bestimmt ist.
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b) Problembereich "Soziale Herkunft - schulische

Anforderungen - abweichendes Verhalten".

In diesem Zusammenhang sollten Eltern auf folgende

Punkte aufmerksam gemacht werden:

1. Lehrer tendieren dazu, Leistungen nach einem

engen Leistungsbegriff zu beurteilen, der zwar

zunMchst schulisch zugeschnitten ist, zugleich

jedoch eine Beurteilung der Gesamtpers8nlichkeit

allerdings nach Kriterien der formellen Schul-

kultur darstellt (BRUSTEN/HURRELMANN 1973).
#34.

2. e *er•pe,r--9•   Schtilern, die den Anforderungen der

abstrakten, leistungsbestimmten Wert- und Verhal-

tensstandards der Schule nur schwer entsprechen

kannen, ·e·*n*-·me*e*ene-fetlienden-Bedingungen-un-
-

*e,Bwerfen: 4 LIfi. ti:,C_ .2, •4'
4

/: *64 1 6.t /'>b , 2 i·C*f

·a-)-Es-eind Schiller mit spezifischen Sozialisa-

·tionsdefiziten, auf die die Schule nicht

"adaquat", sondern durch Zuschreibung abwei-

chenden Verhaltens reagiert (BULOW u.a. 1972).

Insbesondere die Untersuchungen zur Problematik

"Schule und abweichendes Verhalten" zeigen, wie

Schiller, fur die eine der genannten Bedingungen z114*44,
Ii --

4 dem Verdikt abweichendes Verhalten unter-

worfen werden, daB die unvermeidlichen Diskrepanzen

zwischen Verhaltensformen der Schule und den spezi-

fischen Verhaltensformen dieser Schuler als Folge von

Sozialisationsmangeln nicht als problemlasendes Ver-

halten im Sinne des Versuchs, eine Diskrepanz zwischen

zwei unterschiedlichen Sozialstrukturen zu 16sen, son-

dern als vorsatzliche Abweichung und Deliquenz identi-

fiziert und geahndet wird. Verscharft ist dieses Prob-

lem offensichtlich da, wo Eltern aus der sozialen

Unterschicht zwar hohe Anspruche stellen, aber hin-

sichtlich emotionaler Zuwendung nicht in der Lage sind,

die entsprechende Unterstutzung zu geben. Diese Kinder
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mussen in der Schule, also an einem von der Erwar-

tungsstruktur her vollig unangebrachten Ort, diese

Defizite psychisch kompensieren, also nach Aner-

kennung und Aufmerksamkeit suchen, wobei dies mei-

stens in Formen geschieht, die im Rahmen der schu-

lischen Normen als negativ auffallig und abweichend

bezeichnet werden (BLACKIIAM, G.J. 1971).

Die entscheidende Folgerung aus diesem Sachverhalt,
der durch eine breite empirische Forschung bestatigt

ist, liegt darin,. daB es dringend notwendig ist,

Eltern uber die Diskrepanz zwischen Unterschichts-

sozialisationsstrukturen und der Struktur der Schul-

organisation und hinsichtlich m6glichen Formen der

Bewaltigung dieser Diskrepanz durch ihre Kinder zu

informieren und daftir ein Sensorium zu entwickeln.

Zunachst scheint es notwendig, Eltern Informationen

dariiber zu vermitteln, in welcher Weise "Typisierung

- Klassifizierung Interpretations- und Definitions-

prozesse" in der Schule ablaufen, in welcher Weise

ihre Kinder davon betroffen sind uAd in we 1cher Form

V a.3
dem lenterstutzend elfend entgegengewirkt werden Icann.

cl Verlagerung der Entscheidungen uber Bildungsgange in

den innerschulischen Bereich, zunehmende Ausschaltung

,der Eltern aus entsprechenden Entscheidungen und die

Konsequenzen dieser Entwicklung fur Verhaltensprobleme.

Auf den in der Uberschrift dieses Unterabschnitts an-

gesprochenen Zusammenhang ist bereits mehrfach hin-

gewiesen worden. Die Frage ist, welche Folgen unter

Verhaltensaspekten und dem Gesichtspunkt maglicher

Verhaltensstorungen zu erwarten sind, wenn uber Kin-

der mehr und mehr hinsichtlich ihres Bildungswegs in

der Schule, unter faktischem AusschluB der Eltern ver-

fugt wird. Uber den Sachverhalt selbst geben For-

- 36 _

!



schungsarbeiten, insbesondere aus dem Sonderforschungs-

bereich 101 der Universitat Mtinchen Auslcunft. (Vgl.
dazu vor allem SARDEI/BIERMANN u.a. in verschiedenen

Veraffentlichungen) .

Neben grundsatzlichen gesellschaftspolitischen Beden-

ken erscheint dieser ProzeB auch problematisch wegen

der zunehmenden Distanz der Eltern vom Bildungsgang
der Kinder, was verknupft ist mit mangelnder Betei-

ligung, Abstutzung durch die Eltern, wahrend auf der

anderen Seite die Schule fur die entstehenden Lucken

nicht aufkommt - vermutlich auch nicht aufkommen kOnn-

te, selbst wenn sie wollte oder dies als Problem ernst

nehmen wurde.

Dementsprechend zeigt die padagogische Praxis gerade

da, wo die mehrfach angedeuteten Tendenzen zur Ver-

lagerung von Entscheidungsprozessen in die jeweiligen

Gesamtschulsysteme hinein, die Ausschaltung der Eltern

aus den entsprechenden Vorgangen, verbunden mit den

mehrfach angesprochenen Anderungen iii der Organi sa-

tionsform von Schule, am weitesten fortgeschritten

ist, daB hier h6chst problematische Nebenwirkungen zu-

tage treten, die sich in Vandalismus, sozialer Des-

organisation, Motivationsmangel, schulischen Absentis-

mus usw. auBern. Offensichtlich kannen schulische

Institutionen wie beispielsweise Schulpsychologen,

schulpsychologische Dienste usw. die damit auftreten-

den massiven Verhaltensprobleme nicht 18sen.

An dieser Stelle zeigt sich, daB Aufkldrungskampagnen

uber psychische und Verhaltens-Starungen im Schulalter

sich insbesondere an Bildungspolitiker, Schulleiter,

Bildungsplaner und Lehrer und nicht nur an Eltern

wenden muBten.

1
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zu 4.

Forschungen und Diskussionen zur Problematik verkinderter

Austauschbeziehungen zwischen schulischen Lernformen und

der auBerschulischen Lern- und Lebenswelt.

Die Entwicklung des modernen Schulwesens im Vergleich

zu auBerschulischen Lern- und Lebenswelten der Schuler

fithrt zu einer immer grdBer werdenden Diskrepanz und

Kluft zwischen diesen beiden, von den konkreten Indivi-

duen tagtgglich neu zu vermittelnden Erfahrungs- und Le-

benswelten. Es ist darauf hinzuweisen, daB sich aus die-

ser Kluft und den damit verknupften Belastungen und Kon-

fliktpunkten fur Kinder eine Fiille von Verhaltensproble-

men ergeben. Sie verschdrfen sich vor allem deshalb, weil

zu den generellen, seit eh und je bestehenden strukturel-

len Unterschieden zwischen Familie und Schule und den

daraus resultierenden unterschiedlichen Verhaltenserwar-

tungen und den daraus resultierenden Problemen und Kon-

flikten nunmehr zusatzliche und verscharfende Diskrepan-

zen getreten sind, die vor allem in der mehr und mehr

wachsenden Unvertraglichkeit und Widerspruchlichkeit der

ganz unterschiedlichen, von den verschiedensten Seiten

auf die Kinder und Jugendlichen einsturmenden Verhaltens-

erwartungen liegen.

Auf die generelle Strukturverschiedenheit von Familie

und Schule mit ihren m8glichen Belastungsmomenten braucht

hier sicher nur erinnernd hingewiesen werden (vgl. dazu

auch: Funkkolleg "Beratung in der Erziehung", Studienein-

heit 8 "Familie Kindergarten - Schule") : wahrend die

Familie durch Interaktionen gekennzeichnet ist, die affek-

tiv und durch Reziprozitat der gegenseitigen Erwartungen,

durch ihren auf die Gesamtpers8nlichkeit gerichteten Cha-

rakter bestimmt sind, gilt fur die Schule in alledem das

Gegenteil: sie spricht das Kind nicht als Gesamtpers8n-

lichkeit an, verlangt sehr spezifische Leistungen von

ihm, kann nur in sehr be renztem MaB auf die individuel-

len Verhaltenseigenarten des jeweiligen Kindes eingehen.
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Mit dem Ubergang von der Familie in die Schule ist also

generell ein weitreichender UmstellungsprozeB verbunden,

dessen Risikomomente sicherlich in dem vorausgehenden

Gutachten angesprochen werden.

Fur das Rltere Kind, das im Mittelpunkt dieser Expertise

steht, tritt aber nun verscharfend hinzu, daB in dieser

Altersstufe vielfaltige Einflusse aus anderen Bereichen

als Familie und Schule wirksam warden, Einflusse aus dem

Dereich der Massenmedien, der kommerziellen Werbung, aus

dem Okonomischen, politischen, konfessionellen Bereich,

insbesondere jedoch auch aus dem jeweiligen subkulturel-

len in dem Freizeitbereich angesiedelten Milieu - uberall

Einflusse, die in latentem, zum Teil manifesten Wider-

spruch stehen zu schulischen Standards und Anforderungen.

Entscheidend ist nun aber folgendes: w hrend die Eltern

in der Regel, wiederum vor allem Mittelschicht-Eltern,

sich mehr oder weniger bewu8t an den Anforderungen schu-

lischer Leistungskriterien orientieren und diese zur Gel-

tung zu bringen versuchen, liegen die Orientierungen der

Heranwachsenden mehr und mehr in den eben genannten sub-

kulturellen Angeboten; Jugendliche haben haufig, wie

die Jugendforschung gezeigt hat (HORNSTEIN u.a. 1975)
"

aus Grunden, die mit dem Ubergangscharakter des Jugend-

alters (und auch schon der spaten Kindheit) zu tun haben,
den Mittelpunkt ihrer Existenz nicht in den offiziellen

Erziehungsinstitutionen, sondern in ihrem jeweiligen

subkulturellen Bezugssystem.

Daraus ergibt sich folgendes: eine groBe Zahl von Ver-

haltensproblemen, mit denen nicht nur die Eltern, son-

dern auch die Offentlichkeit heute konfrontiert werden

und zu denen Formen des Jugendalkoholismus, des Drogen-

gebrauchs, der mangelnden Motivation fur Lernprozesse

und vieles andere geharen, haben ihre Ursache darin,

daB das, was an gesellschaftlich organisierter Erziehung

und Ansprache gegenuber der heranwachsenden Generation

1
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geltend gemacht wird, in einem ziemlich eklatanten

MiBverh ltnis zu den Erlebnis- und Erfahrungs- und

damit auch Bedurfniswelt der Jugendlichen steht. Mit

anderen Worten: schulisch organisierte Lehr- und Lern-

angebote kUnnen nicht mit der eigenen Existenz, den

damit verbundenen Problemen und Fragen verbunden werden.

Dies bedeutet, daB Jugendliche ihre Probleme in anderen

sozialen'Kontexten, insbesondere der Altersgruppe losen

mussen und daB sie da, · wo sie mit zwangsweisen Verhal-

tenserwartungen und Anforderungen konfrontiert werden,

mit Reaktionen, Fluchtwegen und Rebellionen der eben

skizzierten Art reagieren.

Das AusmaB der Anforderungen, das damit an die Heran-

wachsenden gerichtet wird und die vielfaltigen Risiken,

die damit fur eine gedeihliche, m6glichst optimale Ent-

wicklung und Sozialisation verbunden sind, wird vielleicht

deutlich in dem Anforderungskatalog, den HURREL iANN im

Zusammenhang mit dem Aufweis derartiger Problemkonstel-

lationen zusammengestellt· hat; demnach mussen Heran-

wachsende in der Lage sein

"

- die Normen und Verhaltensregeln der verschiedenen so-

zialen Verkehrsbereiche differenziert und realitats-

gerecht wahrzunehmen, ihre Wert- und Verhaltensmuster

standig umzuorganisieren und sich ihnen entsprechend

zu verhalten;

- angemessene Definitidnen und Interpretationen ihrer

jeweiligen Situation zu entwickeln, Widerspruche zwi-

schen den Anforderungen in ihrer Person auszugleichen

und gleichwohl eine persanliche Identitat zu entwickeln,
i die sich auf die eigenen Erfahrungen stutzt;

- in den Bereichen, in denen es m6glich ist, die vorge-

fundene soziale Situation durch aktive Einflusse so

zu gestalten, daB die genannten Widerspruche und ent-

stehenden Befriedigungsmangel kleiner oder zumindest

ertrKglicher werdenil

/
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- die verbleibende nur teilweise Befriedigung oder

Nichtbefriedigung ihrer psychischen und sozialen

Bedurfnisse hinzunehmen und die entstehenden Frustra-
*i

tionen selbstandig zu verarbeiten. (' HURRELMAft'(v,6:
,3#f,2b, - +fil. 41¥V. 

Hurrelmann schlie Bt mit Recht, daG immer dann, wenn

die hier gekennzeichneten Leistungen nicht oder nur

beschrdnkt erbracht werden kBnnen, Uberforderungen ein-

treten, die in unterschiedlichen Formen verarbeitet wer-

den mussen; sicherlich auch in Formen von psychischen

Problemen und Verhaltensst8rungen.

ZU 5.

Forschungen und Diskussionen zur Frage: Was kann man

tun (Selbsthilfe und Expertenhilfe) .

In diesem Zusammenhang sind zwei Hinweise wichtig:

1. Was ist Eltern zu raten, die aufgrund von Urteils-

vermugen und geklarter Einsicht sich fur weiter-

fuhrende Schulen oder anspruchsvollere Schulformen

entscheiden, um ihnen dabei zu helfen, die in dieser

Entscheidung liegenden Risiken zu. minimieren? Mit

anderen Worten: wie kann man Eltern dabei helfen,

daB die mit ihren Entscheidungen verbundenen Risiken

fur Belastungen der Kinder bis hin zu Verhaltens-

stBrungen m5glichst gering gehalten werden?

2. Die zweite Frage besteht darin: was ist zu tun, wenn

Probleme auftreten oder in einer Form aufgetreten

sind, die Hilfe und Abhilfe erfordert, wobei diese in

Form der Selbsthilfe oder aber in Form der Hilfe durch

Experten erfolgen kann.

'1

- 41 -

!

i



Zu Punkt 1) ware wohl notwendig, Eltern Hinweise auf

alle diejenigen Konstellationen zu geben, von denen

bekannt ist, daB sie einer giinstigen Entwicklung der

Kinder und Heranwachsenden f6rderlich ist. Hier ist an

die an verschiedenen Stellen dieser Expertise formulier-

ten Hinweise zu erinnern. Im Sinne der wunschenswerten

Prophylaxe von Verhaltensproblemen muB sich die Ziel-

setzung der geplanten Kampagne vor allem sicherlich

darauf richten, in den Eltern diejenigen Verhaltenswei-

sen und Orientierungen, Einstellungen und Verhaltens-

stile zu bestarken, von denen beim derzeitigen Stand der

sozialwissenschaftlichen Forschung angenommen werden

kann, daB sie giinstige Bedingungen fur das Aufwachsen

der Kinder erzeugen. Eltern sollten erfahren, daB sie

selbst ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang sind

und daB es mit von ihrem Verhalten, ihren Einstellungen,

ihren Gefuhlen abhangi, ob die Kinder in einer gedeih-

lichen Atmosphare aufwachsen k6nnen.

Zum zweiten Punkt ware es notwendig, Eltern auf M5glich-

keiten der Selbsthilfe aufmerksam zu machen; dafur gibt

es entsprechende Programme, die allerdings eine Anlei-

tung voraussetzen (s. dazu unter Aspekten der Verhaltens-

modifikation: BASTINE, Eltern und Erzieher als Berater,

1977)· Insofern hier Anleitungen und Hilfestellungen not-

wendig sind, muBte auf entsprechende Stellen und soziale

Dienste aufmerksam gemacht werden. Der von der Bundes-

zentrale herausgegebene "Beratungsfilhrer" stellt hier

eine zweckmaBige Hilfe dar.

.
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SchluDbemerkung: I

Das schwierigste Problem einer Aufklarungs- und Be-

einflussungskampagne zum Thema "psychische Gefahrdungen

und Verhaltensst5rungen im Kindesalter" sehe ich in der

Heterogenit t der Adressaten, an die sich eine solche

MaBnahme richtet. Es gibt Eltern, die im Hinblick auf

Verhaltensprobleme ihrer Kinder zu Nngstlich, besorgt,

jederzeit beunruhigt sind und dazu neigen, zuviel zu

tun; und es gibt Eltern, die sich aus welchen Grunden

immer zu wenig um ihre Kinder kummern und nicht sehen,

wenn sie Schaden nehmen. Dazwischen gibt es unzahlige

Schattierungen und Facetten des Verhaltens, die gerade

im Hinblick auf das hier behandelte Thema wichtig und

relevant sind.

Um eine adressatenbezogene und insofern treffsichere

Aktion vorzubereiten und durchzuflihren, ware es drin-

gend notwendig, sich mehr als bisher Informationen

daruber zu verschaffen, wie die unterschiedlichen so-

zialen Gruppen von Eltern mit Verhaltensproblemen ihrer

Kinder in jeweiligen Kontexten, Lebensbereichen, Ver-

haltensdimensionen umgehen. Die groben an Schichtkate-

gorien cbmessenen Fragestellungen und Forschungsergeb-

nisse reichen fur diesen Zweck sicherlich nicht aus.

Andererseits durfte es notwendig sein, differenziertere

Ergebnisse zu haben, um mBglich adaquat sich in Auf-

klarungsarbeit und Bildungsarbeit um eine Verbesserung

der Praxis in diesem Bereich zu bemuhen.
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