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Editorial

Die letzte (Doppel) Nummer unseres Bul-
letins erschien im Màrz 2002. In jener
Nummer versprach ich, den Ruckstand bei
der Publikation unserer Zeitschrift aufzu-
holen. Dièses Versprechen konnte ich al-
lerdings nicht einlôsenund bitte dafur um
Entschuldigung. Ein hartnàckiges Leiden,
verbunden mit mehreren langen Kranken-
hausaufenthalten zwang mich, meme Prio-
ritaten anders zu setzen. Dies wirft aber
wiederum die Frage der Kontinuitat der
Arbeit innerhalb der ANCE auf. Die ANCE
ist nicht die einzige FICE-Sektion, die
Nachwuchssorgen und Organisations-
problème hat. Besonders die ANCE-
France kàmpft schwer damit. Die Zeit der
militanten Bewegungen im Bereich der
erzieherischen Hilfen scheint vorbei. Das
hangt vielleicht damit zusammen,dass die
Pionierzeit in diesem Sektor der Vergan-
genheit angehôrtund sich cine Art Routine
ohne Hôhepunkte bei der Bewaltigung der
Alltagsprobleme ausbreitet.

Ich bin froh, dass sich auf unserer letzten
Generalversammlung zwei neve Mitglie-
der in unsern Vorstand gemeldet haben
und zwar Danielle Lellinger und Charel
Schmidt, beide Lehrbeauftragte am lEES.
Sic sind beide herzlich willkommen und
ich hoffe, dass sic etwas zur Belebung der
Theoriediskussion in diesem Land bei-
tragen werden. Die Theoriediskussion im
Bereich der sozialen Arbeit in der Gropre-
gion war nàmlich Gegenstand cines Se-
minars der Universitat Trier, das im Juni
und im November 2002 stattfand. Als Teil-
nehmer wurde ich gebeten, einen Artikel
zu Stand der Theoriediskussion in Luxem-
burg zu schreiben. Dabei kam ich zu der
Überzeugung, dass der einzige Ort, wo
cine solche Diskussion seit mehr als 20
Jahren gefuhrt wird,dièses Bulletin ist.Ein
Grund mehr also, es nicht eingehen zu
lassen.

Die Notwendigkeit einer solchen Diskussi-
on wurde wiederum deutlich bei dem Se-
minar ..Jeunesse en détresse", welches
das Familienministerium mit der ADCA
Anfang Juni in Mersch resp. Luxemburg

organisierte. Ich versuche in dieser Num-
mer einen kurzen Bericht anhand meiner
Unterlagen zuerstellen.

Der Inhalt dieser Nummer ist bunt ge-
mischt und beruhrteinige Bereiche, die zu
unseren Dauerbrennern gehôren: Kinder-
rechte im Heim und in der Schule.

Da ist zunachst der Artikel von Susanne
Hager-Blencke: Rechte von Kindern
und Jugendlichen in erzieherischen Hil-
fen. Im Artikel geht sic ein auf gegensatz-
liche, ja unvereinbare Aspekte einer Kin-
derrechts- und einer Kinderschutzpolitik.
Erzieherische Hilfen sollten als soziale
Dienstleistung definiert werden, in denen
Kinder selbstverstândlich an Entschei-
dungsprozessen beteiligt werden sollten
und zu denen sic auch freien Zugang ha-
ben sollten, wenn Konflikte in der Familie
nicht mehr zu lôsen sind. Der Artikel
stammt aus dem nHandbuch Heimerzie-
hung und Pflegekinderwesen in Europa",
herausgegeben von Herbert Colla v.a.,
das in keiner Heimbibliothek fehlen sollte.

Im September 2001 hatten wir auf Kirch-
berg einen Kongress ûber Kinderrechte in
der Schule organisiert. Eme Publikation
der Kongressreferate steht noch aus, aber
das Hauptreferat von Kurt Singer: Von
der Wiirde des Kindes in der Schule
môchten wir hier vorab drucken. Im An-
schluss dazu die internationale Erklà-
rung zu den Rechten des Kindes in der
Schule, die auf der Abschlussveranstal-
tung dièses Kongresses verabschiedet
wurde.

Ende September 2002 feierten die nFrënn
vun de Staatleche Kannerheemer" ihr
25jariges Bestehen und auch das
50jahrige Bestehen der «Maison Nie Bie-
ver". Eingeladen war Prof. Klaus Wolf,
der ein sehr intéressantes Référât über
�Macht und Ohnmacht im Heim" hielt. Wir
publizieren in dieser Nummer ein Référât,
das die Konferenz in grolien Zugen wie-
dergibt und das Klaus Wolf in der Zeit-
schrift Jugendhilfe" 38 3/2000 verôffent-
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lichte: �Schwierige Jugendliche - ohn-
mâchtige Erzieher? Machtprozesse
zwischen Jugendlichen und Erwachse-
nen im Heim." René Schmit stellte mir
dièse Unterlagen freundlicherweise zur
Verfûgung!

Robert Soisson

Nicht vergessen:

Die Mitgliederbeitrâge fur2003 sind wie-
der fâllig: 15€ furEinzelmitglieder und80 €
fur Einrichtungen. Überweisungen aufdas

CCPderANCE:
IBANLU3711110029 7767 0000

6 Schifflange

Cinquante ans d'aide
à l'enfance
Marie-Josée Jacobs a participé à l'anniversaire
des 50 ans de la maison Nie Biewer.

La ministre de la Famille, de la
Solidarité sociale et de laJeunesse
Marie-Josée Jacobs a assisté à.une
cérémonie pour fêter les50 ans de
lamaisondel'État pour enfantNie
Biewer et plus généralement pour
souligner le travail des trois autres
structuresbasées àSchifflangeet à
Dudelange.

En présence de Nelly Stem,
bourgmestre de Schifflange et de
représentants de la commune de
Dudelange, le président de l'asso-
ciation des amisdesmaisonsd'en-
fants Carlo Schergen et lepsycho-
logue René Schmitt ont tous deux
mis en avantletravaileffectué par
les équipes pédagogiques pour ai-
der ces jeunesquisontparfoisdans
une situation familiale pénible.
Depuis une vingtaine d'années,
l'approche decette aide vers l'en-
fant à fortement évoluée. Comme
l'aexpliquéKlausWolf,docteuren
sciences pédagogiques. Depuis

une vingtaine d'années, lesprofes-
sionnels de ces maisons d'aide à
l'enfance tentent d'insérer les fa-
milles dansleprocessus d'un réta-
blissement àlanormale de labulle
familiale. Les parents sont ainsi
également épaulés. Auparavant, la
politique deces structures consis-
tait àenleverl'enfantàsesparents.
Le temps* du placement devient
également pourlesenfantsouado-
lescentsdeplus enpluscourt.50%
restent moinsdetroisansdansces
structures de l'État. En moyenne,
entre 70et 75 %partent des
maisons avant quatre années de
présence. Actuellement, comme
l'explique une des membres dela
maisonNieBiewer, laproblémati-
que réside en la perception par
l'enfantde l'autorité... entre celle
de l'éducateur et desparents.C'est
cette limite qu'il faut trouverpour
rétablir des liens familiaux dits
«normaux».

La ministre de laJeunesse,présente pour cet anniversaire
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Rapport d'activité duprésident pour l'année 2002 présenté lors de l'Assemblée
Générale de TANCE du28 mai 2003 au Kannerheem à Itzig

Pendant l'année 2002, I'ANCE a entre autres
" publié deux bulletins (1 numéro double et

un envoi sur les droits de 'enfant dans les
institutions avec un bulletin de la FICE
suisse)" Entretenu son site sur Internet :
www.ance.lu" participé aux travaux du comité ad hoc sur
les droits de l'enfant

Notons que ce comité n'avait pas de réunions
en l'an 2002 du au fait que le ministère a
préparé la formation du Ombuds-Comité pour
les droits de l'enfant. La loi instaurant ce
comité a été voté en fin d'année par la
chambre des députés. Le président de I'ANCE
a été désigné comme vice-président du
nouveau comité dont la présidente est Marie
Anne Rodesch-Hengesch.

" animé les travaux de la "Coalition Nationale
pour les Droits de l'Enfant"

Notons également qu'il n'y avait pas de
réunions de la Coalition Nationale en 2002. Le
président de I'ANCE a néanmoins continué de
représenter la Coalition dans le Conseil
National des Programmes (CNP) qui avait
organisé une grande conférence internationale
à Mondorf intitulée Médiamorphose. Cette
conférence débutait avec une table ronde à
laquelle participaient entre autres le premier
ministre M. Jean-Claude Juncker et Sabine
Christiansen. Le président de I'ANCE a animé
un séminaire sur l'éducation aux médias et a
proposé l'organisation en 2003 d'un séminaire
portant uniquement sur ce thème. Ensemble
avec la secrétaire du CNP, le président a
participé à la réunion annuelle de I'EPRA
(European Platform of Regulatory Authorities)
à Ljubljana en Slovénie. Ensemble avec le
bureau élargi du CNP, le président a préparé
le séminaire Médiamprphose 2 consacré à
l'éducation aux médias.

" participé à des tables rondes organisées
par différentes organisations et le Ministère
de la Famille autour de thèmes concernant
lesdroits de l'enfant, l'enfance endétresse,
l'école etc." a continué sa collaboration au groupe
« Résolux » en vue de la publication de la
8e édition du guideen juin 2002

a continué sa collaboration dans le cadre
d'un réseau international francophone
visant à développer des perspectives pour
l'enfance sur la base du texte « Plaidoyer
pour les enfants », en participant au de
Bruxelles en avril 2002.
Participé à la visite de la délégation
luxembourgeoise au Sommet Mondial des
Enfants à New York en Mai 2002
Continué à représenter le Luxembourg
dans les réseaux internationaux EURONET
et European Forum for Child Welfare
(EFCW)
Collaboré au livre qui a été publié en mars
2001 sur le congrès sur la délinquance
juvénile à Luxembourg-Kirchberg du 30
novembre au ler1 erdécembre 2000

Notons encore que le président de I'ANCE a
été admis comme administrateur à la
Fondation Prince Henri Princesse Maria
Teresa et qu'il a été impliqué activement dans
l'étude d'un projet d'une maison de ressources
pour enfants ayant des difficultés
d'apprentissage graves (visites d'écoles et
institutions à Luxembourg, à Trêves et à
Forrières en Belgique).

Au niveau de la FICE, de la FICE-
Europe et sur le plan international, j'aiparticipé
aux activités suivantes :

Participation à une réunion du comité
chargé de préparer lecongrès de la FICE à
Berlin en février 2002
Participation au Conseil Fédéral de la FICE
à Budapest en avril 2002
Réunion du Comité de FICE-Europe à
Perlé (Luxembourg) en août 2002
Participation active au Congrès
Internationalde la FICE à Berlin :« Dans la
jungle des villes » avec 800 participants.
Pour la préparation de ce congrès, le
président avait assisté à trois réunions à
Berlin et avait modéré le débat lors de la
session de clôture.
Organisation d'un séminaire sur le
« Fundraising » au Siège du « European
Foundation Centre » à Bruxelles en
novembre

Mes problèmes de santé s'étant aggravés j'ai
du renoncer de participer à de nombreux
événements à partir du mois de mai. Jusqu'à
ce jour, j'aiété hospitalisé à trois reprises pour
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des périodes assezlongues (3-4 semaines) ce
qui a eu des répercussions sur le travail de
I'ANCEetmême delaFICE.

Ces activités étaient possibles en
partie grâce au subside accordé par le
ministère pour financer ma décharge en
accord avec l'administration communale de la
ville d'Esch-sur-Alzette.

En 2003, TANCE espère pouvoir
continuer ses activités, notamment:

" la participation dans la coalition nationale
pour les droits de l'enfant et du Conseil
Nationaldes Programmes

Projet principal:Organisation du séminaire
Médiamorphose 2 à Luxembourg-Kirchberg
enmars 2003

" la collaboration aux activités du ministère
de la Famille" la publication de bulletins" développement du site Internet" l'organisation de conférences, séminaires
et voyages d'études

la participation dans le programme
d'échanges professionnels et le programme
de formation continue de la FICE/FICE-
Europe etc.

Le prochain conseil Fédéral de la FICE
aura lieu enseptembre auDanemark
En novembre aura lieu en Ecosse une
conférence sur les unités de sécurité pour
jeunesdélinquants
En novembre aura lieu également à
Mayence une conférence européenne sur
les maisons d'enfant à caractère social
organisé par les universités de Mayence,
Coblence et Trêves et lasection allemande
delaFICE

la participation dans l'initiative « Manifeste
pour les enfants »
la participation dans la mise à jour du guide
des droits et devoirs des jeunes à publier
par le Centre deMédiation.

Robert SOISSON
Président de I'ANCE

Vereinigung bereitet internationalen Tag des Kindes
am 20. September in Esch/Alzette vor 4fo/ 5\6#3

Aus der Generalversammlung der Association nationale des communautés éducatives"
Kiirzlich trafen sich die Mitglie-

der der ..Associationnationale des
communautés éducatives" (Ance)
zur JahreshauptversammlunginIt-
zig.Prâsident Robert Soisson be-
grùßte die Mitglieder und erlâu-
terte die im vergangenenJahr er-
folgten Aktivitâten der Vereini-
gungsowie die zukûnftigen Projek-
te. Robert Soisson wurde zur Mit-
arbeit im Ombudskomitee fur Kin-
derrechte vorgeschlagen,indem er
das Amt des Vizeprâsidenten be-
kleiden wird.Des Weiteren streben
die sozialpàdagogischen Vereine
des Landes cine ..Coalition natio-
nalepour lesdroits desenfants" an;
hier ùbernàhm der Prasident der
Ance cine Feder fùhrende Rolle.
DiePublikation der Sozialpâdago-
gen, das Ance-Bulletin, erschien
dreimal,mit thematischenDossiers
zur Jugenddelinquenz, zu Jugend
undBehinderungundûber Kinder-

rechte. Furden 20. September diè-
ses Jahr istinEsch/Alzette eingro-
Bes Volksfest geplant unter dem
Stichwort des internationalen Ta-
ges des Kindes,mit der Teilnahme
weiterer Einrichtungen und Verei-
ne. Im Zusammenhang mit ihrer
Mitgliedschaft inder Fiee,dem eu-
ropàischenDachverband,kûndigte
Robert Soisson cine- Konferenz im
November in- Schottland an.
Schwerpunkt wird die sozialpâd-
agogischeBetreuungvon jugendli-
chen Straftàtern sein. Besonders
hob er hervor, dass durch die Ver-
mittlung vonEuronet -einem sozial-
pàdagogischenNetzwerk schwe- di-
scher Herkunft - die Débatte der
Kinderrechte in den europâischen
Verfassungskonvent eingebracht
worden ist.

Man arbeite auch weiterhin da-
ran, die Internetseiten auf www.
ance.lu attraktiver und interessan-

ter zugestalten.Der Kassenbericht
vom Kassierer Fernand Liégeois
wies hohe Aufwendungen im ver-
gangenenVereinsjahr auf.Fernand
Liégeois wurde fur seine korrekte
Buchfûhrung von den Revisoren
bestâtigt und anschließend vonder
Versammlung entlastet.

Zur statutarischen Erneuerung
des Vorstandes wurden zwei neve
Kandidaturen vorgeschlagen, die
in der Sitzung bestâtigt wurden.
Der Vorstand der Ance setzt sich
zusammen aus Prasident Robert
Soisson, Sekretàr Paul Demaret,
Kassierer Fernand Liégeois und
den Beisitzenden Monique Liége-
ois, Edith Olk, Jean Pirsch, Marie
Santini, Aline Soisson, Mathilde
Tousch, Jean-Marie Wagner, Ray-
mond Ceccotte, Jean Giwer, Dani-
elle Lellinger und Charles Schmit.

TM
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Enfanceen détresse

Défis, Interpellations, Perspectives

Tagungsbericht von Robert Soisson

So hiep die Tagung, welche das Famili-
enministerium zusammen mit der ADCA
(Association des Directeurs des Centres
d'Accueil) am Montag, den 2. und am
Dienstag den 3. Juni 2003 in Mersch
(Kannerduerf) resp. Luxemburg (Konvikts-
gaard) organisiert hatte. Anwesend waren
ca. 40 Personen, meist Heimleiter aber
auch einige Fachleute, die nicht direkt im
Heimwesen beschaftigt sind.

Nach einer engagierten und interessanten
Einleitung von Michel Krier (Direktor Kan-
nerland) verteilten sich die Teilnehmer in
drei Arbeitsgruppen, die aile das gleiche
Thema diskutieren sollten. Am Dienstag
wurden die Berichte aus den Arbeitsgrup-
pen vorgetragen und nach einem kurzen
Rundtischgesprach zog die Familienminis-
terin Marie-Josée Jacobs die Schlussfol-
gerungen aus dem Gesagten. Geleitet
wurde die Tagung von Claude Vandivinit
vom Familienministerium.

Ich werde hier nicht auf die einzelnen Bei-
trage eingehen sondern versuchen, die
aus meiner Sicht wichtigsten Schlussfolge-
rungen ausdieser Tagung zu ziehen.

Die Tagung wardringend notwendig

Hieruber herrschte Einigkeit. Es scheint
als ob die Heimerziehung in einer Krise
stecke. Bei einer relativ hohen Zahl von
Heimplâtzen sind trotzdem noch ca. 80
�schwierige" Kinder im Ausland unterge-
bracht und bei der CNAP (Commission
d'Arbitrage en Matière de Placement) ste-
hen permanent ca. 60 Kinder auf der War-
teliste, oft Geschwister oder Mschwierige"
Falle. Die FADEP (Foyers d'Accueil et de
Dépannage) sind oft überbelegt und ver-
schiedene Kinder verbringen statt der vor-
gesehenen drei Monate bis zu einem Jahr
in diesen Einrichtungen. Auch die Schulin-
ternate bekommen immer mehr Kinder,
die eigentlich in ein Kinderheim platziert
werden sollten. Engpâsse gibt es laut der
Aussage einer Arbeitsgruppe im bereich

der Kleinkinder, der Fadeps und der jun-
gen Erwachsenen (18-25 Jahre).

Die Schaffung von 100 neuen Heimplât-
zen wûrde das Problem also nur voruber-
gehend lôsen!Das Angebot schafft in die-
semFait die Nachfrage.

Wie kommt einKind insHeim?

Viele Teilnehmer auperten ihre Unzufrie-
denheit mit der Heimeinweisungsprozedur.
Obschon hier niemand pràzise Vorschlage
machen konnte, liegt die Lôsung irgendwo
zwischen dem alten CIEP (Centre
d'lnformation et de Placement) und der
CNAP. Das neve Gremium sollte aus er-
fahrenen Mitgliedem bestehen, die nur fur
begrenzte Zeit im Amt bleiben und jeden
einzelnen Fall unter die Lupe nehmen soll-
ten.

Wieder wurde die Rolle der Jugendgerich-
te in Frage gestellt. Viele Fàlle brâuchten
überhaupt nicht iiber das Jugendgericht
abgewickelt werden.

Einige Teilnehmer forderten ein neves
Jugendhilfegesetz, das auch die Einwei-
sungsprozedur regelt, wiez.B. das Kinder-
und Jugendhilfegesetz in Deutschland
oder das «décret dâide à la jeunesse" in
Belgien, das vorsieht, dass aile Heimein-
weisungen vom regionalen ..délégué
d'aide à la jeunesse" bearbeitet werden,
der in Einzelfallen die Akte an ein Jugend-
gericht weiterreichenkann.

Geld- und Personalmangel

Viele Heimleiter klagten über Geld- und
Personalmangel. Besonders wenn Kinder
mit Verhaltensstôrungen in der Gruppe
sind wurde der Personalschliissel den
Anforderungen nicht gerecht. Ausfâlle
durch Krankheit und Schwangerschaft
wûrden nur ungenugend kompensiert. Es
fehle an Geld fur gezielte therapeutische
Mapnahmen durch externe Spezialisten,
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es gabe praktisch kein Geld fur Weiterbil-
dung und den Erwerb von Zusatzqualifika-
tionen. Drei Viertel aller Aktivitâten im
Heim hatten nichts mit Pâdagogik zu tun,
viele Erzieher fùhltensich unterfordert. Ein
starrer Personalschlussel verhindere, dass
Erzieher dort eingesetzt werden, wo sic
tatsachlich gebraucht werden. Paradoxal
sei es, dass gerade in solchen Einrichtun-
gen wie Dreiborn und Schrassig chroni-
scher Personalmangel herrsche und es
schwierig sei, die am besten ausgebilde-
ten und motivierten Erzieher gerade in
dièse Hauser zu orientieren.

Dièse fur einen Aufienstehenden schwer
nachvollziehbaren Argumente kônnten
vielleicht auf gravierende organisatorische
Mângel hindeuten. Die hohen Kosten un-
seres Heimwesens sind ja zum grôfiten
Teil durch die im Vergleich zum Ausland
doppelt so hohen Lohnkosten verursacht.
Dies wâre ein Grundmehr, es sich dreimal
zu ûberlegen, neve Plâtze zu schaffen.
Vielmehr wâre es angebracht, zu ûberle-
gen, wie die vorhandenen Mittel besser
eingesetzt werden.

Spezialisierung,jaoder nein?

Der Ruf nach Spezialisierung lief wie ein
roter Faden durch die ganze Tagung. Die
Kinder in den Heimen hatten immer
schwerwiegendere Verhaltensstôrungen
und die klassischen Heimgruppen kônnten
hier keine adâquate Hilfe anbieten. Die
�anderen" Kinder in den Gruppen wurden
unter der Prasenz dieser Kinder leiden.
Die Ausbildung am lEES wurde die Erzie-
her nicht in die Lage versetzen, mit sol-
chen Kinder fachgerecht umzugehen.
Spezialisierte Einrichtungen waren not-
wendig um dièse Situation in den Griff zu
bekommen. Einige Teilnehmer machten
aber auch auf die Gefahren einer Speziali-
sierung, besonders in dem kleinen Lu-
xemburg aufmerksam. Nach langem Zô-
gern wird jetzt cine jugendpsychiatrische
Abteilung in einem Spital eingerichtet.
Auch einige Betten in einer geschlossenen
Jugendpsychiatrie sollen geschaffen wer-
den.

InDeutschlandhat sich erwiesen, dass die
Spezialisierung in cine Sackgasse fûhren
kann: Weil die besonders schwierigen

Kinder meistens in mehreren Bereichen
ihrer Persônlichkeit gestôrt sind, werden
sic von einer Einrichtung in cine andere
gereicht undso baut sich ihre Heimkarrie-
re auf. Spezialisierte Hilfe soll weiterhin
ambulant erfolgen, dadurch dass die Hei-
me ein gro(3zûgiges Budget fur therapeuti-
sche Unterstutzung bekommen. Hier wâre
cine Klàrung des Bedarfs notwendig. Was
aber fehlt in Luxemburg, ist cine grôfiere
Einrichtung (mehr als 20 Plâtze), die Kin-
der auch zeitweise schulisch betreuen
kann. Leider sind Kinder, deren Situation
sowohl zuhause als auch in der Schule
untragbar geworden ist keine Seltenheit
und sic mussen meistens im Ausland un-
tergebracht werden.

Qualitàtsaspekte

Die Frage nach der Qualitat der erzieheri-
schen Arbeit in den Heimen wurde eben-
falls mehrmals andiskutiert. Ailes deutet
darauf hin, dass die Heimleiter in dieser
Hinsicht nicht zufrieden sind. Eme
schlechte Grundausbildung, wenig Gele-
genheit zur Weiterbildung, hâufiger Perso-
nalwechsel, Erzieher mit Persônlichkeits-
problemen, Unzufriedenheit am Arbeits-
platz, burn-out Syndrom, keine Qualitats-
kontrolle, keine Supervision, mangelnde
Nachbetreuung, das sind einige Feststel-
lungen, die in diesem Zusammenhang
gemacht wurden. Mehrmals wurde die
Notwendigkeit einer umfassenden Audit-
Studie hervorgehoben, die das ganze Sys-
tem der erzieherischen Hilfen in Luxem-
burg evaluieren sollte. Sogar im Einzelfall
sollten die Erziehungsmapnahmen be-
stàndig auf ihre Wirksamkeit hin ûberprûft
werden, und zwar in regelma|3igen und
kurzen Abstanden. Aber auch ganze Ein-
richtungen mûssten periodisch auf den
Prûfstand um zu verhindem, dass Mittel-
ma(3igkeit zurNorm wird.

Kinderrechte inder Heimerziehung

Dièses Thema wurde von Michel Krier
eingangs erwahnt, wurde aber spater nicht
mehr aufgegriffen. Die regelmafsige Ùber-
prùfung der Einweisungsmapnahme ware
allerdings schon ein Schritt in die gute
Richtung. Eme Arbeitgruppe forderte cine
Mediationsstruktur, die strittige Fragen
klâren kônnte.In Zusammenhang mit dem
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Kinderschutzgedanken wurde die Frage
aufgeworfen, wer eigentlich die Verantwor-
tung trage, wenn ein Kind wegen Platz-
mangels in einer schwierigen familiàren
Situation ausharren muss.

Zu diesem Thema brachten wir im ANCE-
bulletin bereits mehrmals Beitrâge, sieha
auch in dieser Nummer den Beitrag von
SusanneHager-Blencke.

FamilienerhaltendeMapnahmen

Zwei Arbeitsgruppen erwahnten familien-
erhaltende Ma(3nahmen als Alternative zur
Heimeinweisung. Verschiedene Einrich-
tungen wùrden ein entsprechendes Ange-
bot vorlegen.

Angesichts des Rechtes des Kindes auf
seine Familie wurde dièses Thema auch
nur ungenûgend beachtet. Hier herrscht
noch grofie Konzeptlosigkeit. Inzwischen
liegen in Deutschland Studien vor, welche
die Wirksamkeit dieser Mafinahmen, be-
sonders der Kurzzeitinterventionen, stark
relativieren.

Imagepflege

Das Bild des Heims in der Ôffentlichkeit ist
anscheinend immer noch ein Problem.
Viele Eltern drohen ihren Kindern immer
noch mit einer Heimeinweisung fur den
Fall dass sic nicht gehorchen. Es gelte
aber, das Heim als Entwicklungschance
fur das Kind darzustellen.

Schule

Von vielen Teilnehmern wurde die in meh-
rerenHinsichten négative Rolleder Schule
hervorgehoben. Problème, die zur Heim-
einweisung fùhrten entstùnden in vielen
Fâllen erst in der Schule. Die Lehrer soll-
ten mehr Toleranz gegenùber verhalten-
schwierigen Kindern zeigen. Mit einer
Heimeinweisung verlagere sich das Prob-
lem nur, da das Kind auch in der Ortschaft
in der das Heim liegt, die ôffentliche Schu-
le besuchen muss. Vielfach wurde der Ruf
nach Heimschulen wieder laut.

Betreuung von Kindern erlaubt, deren Si-
tuation total verfahren ist. Dièse Kinder
brauchen einen Ort, in dem sic Distanz
sowohlzumElternhaus alsauch zur Schu-
le gewinnen kônnen.Dièse Kinder wurden
bisher vor allemins Auslandplatziert.

Aus- und Weiterbildung

In diesem Bereich herrscht allgemein Un-
zufriedenheit, es wurden aber keine kon-
kreten Vorschlage auf den Tisch gelegt,
wie in welche Richtung sich dièse Situati-
on andern sollte.

Besonders im Hinblick auf die Schaffung
einer sozialwissenschaftlichen Fakultàt an
der Universitàt Luxemburg, wâre es ange-
bracht, hier Vorstellungen zu entwickeln,
wie die Ausbildung an einer solchen
Hochschule aussehen sollte, damit nicht
wieder alter Wein in neuen Schlâuchen
verkauft werden wird.

Autorité Parentale

Der Umgang mit der elterlichen Erzie-
hungsgewalt in Luxemburg ist seit Jahr-
zehnten ein echter Skandal, der die ele-
mentaren Rechte von Eltern und Kindern
missachtet. Obschon auch hier die Abge-
ordnetenkammer in einer Entschliepung
die Abschaffung oder Abanderung des §
11 unseres Jugendschutzgesetzes gefor-
dert hat wurde nichts unternommen. Die
Position der Heimleiter in dieser Frage
scheint ambivalent. In unseren Nachbar-
landem wird anders mit diesem Problem
umgegangen und wir kônnten uns dort
inspirieren, meinte der Vertreter des Fami-
lienministeriums.

Statistiken

Die Forderung nach externer Evaluation
und Qualitatskontrollen setzt verlassliches
Zahlenmaterial voraus, auf das sich Ana-
lysen basieren kônnen. Mehrfach wurde
bedauert, dass dièses Zahlenmaterial
nicht existiert.

Jugendgericht

Ich bin seit langem der Meinung, dass es
in Luxemburgmindestens cine Einrichtung
geben soll, die cine durchgehende

Die anwesende Jugendrichterin gab sich
offen fur die Problème des Heimsektors.
Sic bedauerte, dass das Jugendgericht so
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viele Kinder aus Mangel an Altemativen
platzieren muss. Es gabe immer Eltern,
die ihre Kinder nicht haben wollten, mehr
Heimplâtze waren deshalb notwendig. Es
gabe auch nicht genug Platze in Pflege-
familien.

Durch ein neves Jugendhilfegesetz kônnte
das Jugendgericht wirksam entlastet wer-
den. Viele Fâlle landen beim Jugendge-
richt, obwohl Sozialhilfeeinrichtungenhier
Entscheidungen treffenkônnten.

Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die Psychiatrie arbeite schon immer multi-
disziplinar, so der Direktor des staatlichen
neuropsychiatrischen Hospitals. Die neue-
re Forschung zeige, dass viele Verhal-
tensauffàlligkeiten cine medizinisch be-
schreibbare Ursache haben. Die Frage
sei, ob dièse Stôrungen stationar oder
ambulant behandelt werden sollen. Ein
neves Projekt ist die Schaffung von 12
Betten in einer Jugendpsychiatrie. Auch
cine geschlossene jugendpsychiatrische
Abteilung soll geschaffen werden. Auch in
der Psychiatrie stelle sich die Frage der
Qualitatskontrolle.

Schlussfolgerungen

Mill Majerus und Marie-Josés Jacobs zo-
gen die Schlussfolgerungen aus der Ta-
gung. Mill Majerus ging auf verschiedene
Dilemmas der Heimerziehung ein, denen
sic sich nient entziehen kann: Ist die Er-
ziehung im Heim besser als in der Fami-
lie? Welche Wirkungen hat Heimerzie-
hung? Sind mehr Platze die richtige Ant-
wort aufdie Problème im Sektor? Wie wird
mit den Ressourcen umgegangen? Wie
gut ist die Aus- und Weiterbildung? Brau-
chen wir Spezialisierung, Heimschulen?
Sicher sei, dass Heimerziehung die Zu-
sammenarbeit mit ihren Nachbarn Schule,
Justiz und Medizin vertiefen sollte. Eme
Evaluation wâre notwendig, innerhalb der
Gruppen musste differenzierter gearbeitet
werden. Er begrùpte die Elternschule der
Stiftung Kannerschlass als Antwort auf die
Unsicherheit der Eltern in Erziehungsfra-

gen. Ohne Stellungzu beziehen streifte er
auch die Problematik des Jugendschutz-
gesetzes, der ..Centres socio-éducatifs"
und der Entjudiziarisierung. Er begrûpte
die Idée einer Planungsgruppe.

Marie-Josée Jacobs bezweifelte, ob mehr
finanzielle Mittel fur die erzieherischen
Hilfen bereitgestellt werden kônnten. Sic
befùrwortete cine Evaluation der verschie-
denen Interventionsmôglichkeiten. Lu-
xemburgs Heimwesen wurde von interna-
tionalen Organisationen kritisiert und mus-
se reformiert werden. Wir brauchten cine
zuverlàssige Datenbank und einen Zeit-
plan fur die Umsetzung der wichtigsten
Reformen. Ein differenziertes Angebot
musse auch gut koordiniert werden. Die
Kinderrechte mûssten besser respektiert
werden, besonders das Recht des Kindes
auf seine Familie. Die Môglichkeiten einer
Platzierung im erweiterten Familienkreis
mùssten besser ausgeschôpft werden.
Unser Umgang mit der Erziehungsgewalt
der Eltern gefallt ihr auch nicht, wir sollten
uns am Ausland inspirieren. Weiterbil-
dungsangebote mûssten ausgeweitet und
dem burn-out vorgebeugt werden. Es
mûssten neve Stellen, besonders fur
Kleinkinder, geschaffen werden. Risiko-
kinder sollten praventiv in Kindertagesstat-
ten untergebracht werden. Falls die Rolle
der CNAP geandert werde solle man auf-
passen, dass daraus keine permanente
Einrichtung werde, sondern dass sic nach
einem Rotationsprinzip funktioniere.

Es wurden also cine ganze Menge guter
Ideen auf dieser Tagung entwickelt. Esgilt
nun, dièse Ideen umzusetzen. Die wich-
tigste Idée ist meiner Meinung nach die
Schaffung einer Planungsgruppe, die in-
nerhalb einer kurzen Frist einen Reform-
plan vorlegen kann. Heimerziehung muss
definiert werden als ein Elément in einem
Spektrum von erzieherischen Hilfen, die
untereinander koordiniert werden mûssen.
Dazu bedarf es meiner Meinung nach ci-
nes gesetzlichen Rahmens, der die
Grundlagen fur die zukûnftige Entwicklung
neugestaltet.
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Rechte von Kindern undJugendlichen inerzieherischen Hilfen

Susanne Hager-Blencke

1. Stand der Diskussion um die Rechte
des Kindes

Seit Ende der achtziger Jahre sind die
Rechte von Kindern vermehrt Gegenstand
ôffentlicher Debatten und politischer Be-
muhungen. Internationale Aufmerksamkeit
erlangte vor allem die Verabschiedungder
UN-Konvention über die Rechte des Kin-
des im Jahre 1989, deren Ratifizierung fur
die Vertragsstaaten cine kritische Bilanzie-
rung des innerstaatlichen Rechts mit Blick
auf die in der Konvention festgelegten
Rechte des Kindes zur Folge hatte. In
Deutschland traf die Kinderrechtskonven-
tion auf die Debatten zur gesetzlichen
Neuregelung der Kinder- und Jugendhilfe
und auf cine Reihe kinderpolitischer Mali-
nahmen, die die Starkung der politischen
Interessenvertretung von Kindern und Ju-
gendlichen zum Ziele hatten: die Berufung
der Kinderkommission im deutschen Bun-
destag im Jahre 1988 stand am Anfang
einer bis heute anhaltenden Entwicklung,
in deren Verlauf auf Lânderebene und in
den Kommunen verschiedene Modelle der
Zusammenarbeit von Ausschûssen, Kin-
derbeauftragten, Kinderanwalten und Kin-
derburos entstanden sind. Kommunal in-
stallierte Kindervertraglichkeitsprufungen,
die insbesondere auf Verkehrs-, Bebau-
ungs- und Wohnbauplanung Anwendung
finden sollten, stellten einen weiteren Ver-
such dar, Kinderinteressen in politischen
Verfahren starker zuberiicksichtigen.

Weit weniger Erfolg konnten und kônnen
bislang solche Initiativen verbuchen, die
weiterreichendere Forderungen stellen.
Schon seit einigen Jahren betreibt etwa
der Verein »Freundschaft mit Kindern« in
Munster cine bundesweite Unterschriften-
aktion zum Wahlrecht und zur Wahlbarkeit
fur Kinder, also fur cine vôllige Aufhebung
der Altersgrenze. Dièses Anliegen vertrat
auch cine Berliner Kinderrechtsgruppe im
August 1995 vor dem Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe. Die Ablehnung
der Verfassungsbeschwerdeaus formalen
Grùnden verhinderte indes cine inhaltliche

Auseinandersetzung des Verfassungsge-
richts mit der Thematik (die Ablehnung
erfolgte wegen Fristuberschreitung, da
Beschwerden vor dem BVerfG. gegen Ge-
setze nur innerhalb cines Jahres nach de-
ren Verkundung zulassig sind).

Solche Beispiele sind Ausdruck einer ver-
stârkten Débatte über die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen, sic wirken aber
wiederum forcierend auf die theoretische
und gesellschaftspolitische Diskussion um
den spezifischen Status von Kindern und
Jugendlichen in der Gesellschaft.

Die UN-Kinderrechtskonvention formuliert
die Sicherstellung cines besonderen kind-
lichen Status als Rechte des Kindes, die
jedem Kind aufgrund semer besonderen
Entwicklungssituation zukommen. Zuvor-
derst handelt es sich dabei um das Recht
auf matérielle Versorgung und damit die
Freistellung von der Erwerbsarbeit, das
Recht auf Bildung in Form cines gesicher-
ten Zugangs zu Bildungsmôglichkeiten
oder das Recht auf Unverantwortlichkeit,
wie es in verschiedenen Rechtsverfassun-
gen im Strafrecht durch das Konzept der
Schuldunfahigkeit zum Ausdruck kommt.
Wâhrend die UN-Kinderrechtskonvention
noch um die weltweite Anerkennung die-
ser Kinderrechte wirbt, in diesem Sinne
also verstanden als besondere Rechte fur
Kinder, wird in den Landern, in denen sic
bereits als verwirklicht gelten, die Art und
Weise ihrer Implementierung diskutiert.

Eme erste umfassende Kritik an der Um-
setzung dieser spezifischen Kinderrechte
formulierte in den siebziger Jahren das in
den USA entstandene Children's Rights
Movement, zudessen Standardwerkendie
Publikationen von Richard Farson (1974)
und John Holt (1975) zahlen. Die Kritik
zielt auf ein paradoxes Rechtsverstandnis,
das die formulierten Kinderrechte zu
Pflichten, Verboten und Zwangsauflagen
umdefiniert und den Gebrauch dieser
»Rechte« allen Minderjâhrigen kollektiv
verordnet. In diesem Sinne kritisiert die
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Kinderrechtsbewegung etwa den pflicht-
mafiigen Schulbesuch, das generelle Ver-
bot der Kinderarbeit oder die prinzipielle
Verwiesenheit von Kindern auf einen ge-
setzlichen Vertreter. Durch dièse Umkeh-
rung der Idée der Kinderrechte werden
Kinder entmiindigt und es werden ihnen
Grundrechte verweigert, die erwachsene
Menschen ganz selbstverstandlich fur sich
in Anspruch nehmen und die fur cine de-
mokratische Gesellschaft konstitutiv sind.
Die kinderrechtliche Argumentation setzt
daher am Selbstbestimmungsrecht von
Kindern an und klagt fur Kinder aile Rech-
te ein, die erwachsenen Mitgliedem der
Gesellschaft zustehen. Sic nimmt Bezug
auf bûrgerrechtliche Positionen und ist da-
bei ebenso wie die Frauenbewegung auf
die kritische Thematisierung gesellschaft-
lich sanktionierter Geschlechtsrollen - auf
die Kritik des gesellschaftlichen Kinderbil-
des verwiesen, welches den de facto
rechtlosen Status von Kindern legitimiert.
(vgl. zur kinderrechtlichen Position: FAR-
SON 1974, HOLT 1975, FRANKLIN 1994,
FRÀDRICH/ JERGER-BACHMANN 1995)

Wahrend sich die Argumente der Kinder-
rechtsbefurworter in ihrem Kerngehalt
kaum verândert haben, werden sic mitt-
lerweile durch cine differenziertere Ausei-
nandersetzung mit dem gesellschaftlich
dominanten Kinderbild unterstùtzt, wie sic
theoretisch im sozialwissenschaftlichen
Kindheitsdiskurs manifest wird. Hier setzt
sich cine sozialkonstruktivistische Per-
spektive auf das Phânomen Kindheit
durch, die wesentlich durch die in
Deutschland verspâtet einsetzende Re-
zeption von Philipp Ariès'»Geschichte der
Kindheit« forciert wurde. Die Erkenntnis
der historischen und kulturellen Bedingt-
heit von Kindheit fùhrte dazu, Kindheit
nicht mehr nur als anthropologische Tat-
sache zu begreifen, sondern sic als kultu-
relles Produkt zu analysieren, dem psy-
chologische Konzepte über die Unter-
schiede zwischen Menschen yerschiede-
nen Alters zugrunde liegen. Àhnlich der
Konstruktion von Geschlechtsrollen dienen
dabei die sichtbaren biologischen Diffe-
renzen lediglich als Ausgangspunkt fur
einen kulturellen Ùberbau an Bedeutungs-
zuschreibungen und rollenspezifischen
Erwartungen. Die sozialkonstruktivistische

Perspektive erschliefit so den Zugang zu
einer ideologiekritischen Auseinanderset-
zung mit kulturellen Vorstellungen über
Kinder.

Gegenwârtige Kindheitsforschung ver-
sucht unter anderem, die Voreingenom-
menheit wissenschaftlicher Konzepte und
Forschungsansâtze aufzuzeigen und kriti-
siert insbesondere Ansâtze der Sozialisa-
tionstheorie, die cine wesensmafiige Diffe-
renz zwischen Kindern und Erwachsenen
zur Grundlage nehmen (vgl. beispielhaft
ALANEN 1992). Die Sozialisationsfor-
schung steht theoretisch wie auch metho-
disch einer Tradition der Missachtung
kindlicher Aktivitât und kindlicher Perspek-
tiven. Die dem Sozialisationskonzept ur-
sprunglich zugrunde liegende Pragungs-
vorstellung lenkt den Blick auf die Soziali-
sationseinflusse und vernachlâssigt die
subjektiven Anteile am Sozialisationspro-
zess. Zudem durchzieht die gesamte For-
schung ein funktionalistisches Denken,
das im Interesseder Reproduktion der so-
zialen Ordnung der Erwachsenen steht.
Erwachsene definieren nach ihren Nor-
men, Werten und Interessen die Persôn-
lichkeitsentwicklung von Kindern und zie-
hen aus diesem Konzept die Légitimation
zur gezielten Einflussnahme auf die jùnge-
re Génération. Adultistische Normalitats-
vorstellungen fûhren zu Definitionen ab-
weichender bzw. alarmierender Kindhei-
ten, die kindliche Sichtweisen missachten
und Problemlagen von Kindern nicht in
den Blick bekommen.

Die Distanzierung gegenwartiger Kind-
heitsforschung von Sozialisationstheorien
verweist auf cine Neuorientierung, deren
Kern die Anerkennung des Kindes als
Subjekt der eigenen Biographie ist und die
sich der Diskreditierung kindlicher Sicht-
weisen als unreif und damit defizitar ent-
halt. Die kindliche Perspektive wird zum
Zentrum der Forschung und als cine der
erwachsenen Sichtweise zwar oft différen-
te aber als gleichwertig und gleichberech-
tigt anzuerkennende Sichtweise begriffen.

Die in den Sozialwissenschaften sich voll-
ziehende Revision des Kinderbildes trifft
im Kern jene Vorstellungen, die die rechtli-
che Entmundigung von jungen Menschen
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legitimieren. Insofern stellt der sozialwis-
senschaftliche Kindheitsdiskurs auch Ar-
gumente fur die kinderrechtliche Position
inder Kinderrechtsdebatte bereit.

Daneben nimmt im Diskurs über die Rech-
te von Kindern jene Position cine wichtige
Rolle ein, die an einem traditionellen Kin-
derbild festhâlt und auf dieser Grundlage
die herkômmlichen Vorstellungen über ci-
ne Politik zum Schutze und Wohle der
Kinder verteidigt. Demnach tragen die Er-
wachsenen die Verantwortung fur das
Wohl des Kindes, dadas Kind noch nicht
in der Lage ist, selbstverantwortlich zu
handeln und erst durch Erziehung dazu
gefùhrt werden muss. Eme weitreichende
Diskussion ùber Rechte von Kindern, die
an Selbstbestimmung und politischer Par-
tizipation anknûpfen, erùbrigt sich unter
dieser Perspektive. Stattdessen werden in
erster Linie Maflnahmen zum Schutz vor
Gefâhrdungen und zur Sicherung des Kin-
deswohls eingeklagt. Erwachsene sind
aufgefordert, im Interesse der Kinder dar-
uber zu entscheiden, durch welche Mali-
nahmen das Kindeswohl zu gewahrleisten
ist. Hieraus ergibt sich zum einen die For-
derung nach einer allgemeinen Durchset-
zung bestimmter Gesetzesauflagen fur
aile Kinder wie nach professioneller Ent-
scheidungskompetenz in der Jugendhilfe
(vgl. etwa:GERNERT 1992).

Der Diskurs um die Rechte des Kindes
bewegt sich zwischen diesen beiden Po-
len Kinderrechtsbewegung und Kinder-
schutz und bleibt dadurch stets kontro-
vers. Beide Positionen beruhen auf unter-
schiedlichen anthropologischen Hypothe-
sen, die weitgehend unvereinbar mitein-
ander sind: auf der einen Seite das in ers-
ter Linie schutzbedùrftige, unselbstàndige
Kind, auf der anderen Seite die - wie jeder
Mensch - auf soziale Gemeinschaft ange-
wiesene, aber dennoch selbstbestimmen-
de und selbstverantwortliche Person.
Gleichwohl gibt es in der Diskussion ùber
die Rechte von Kindern zwischen diesen
beiden Positionen partielle Ûbereinstim-
mungen und Koalitionsbildungen, der Kern
der Kinderrechtsdebatte ist aber nur dann
vollstândig erfasst, wenn die Kinderbild-
problematik einbezogen wird.

2. Kinderrechte und erzieherische Hilfen

Im Kontext der kinderpolitischen und sozi-
alwissenschaftlichen Diskussionen ist
auch im Bereich der erzieherischen Hilfen
cine émeute Aufmerksamkeit gegenuber
den Rechten von Kindern zu beobachten.
Beispielhaft kônnenhier die Aktivitàten der
INTERNATIONALEN GESELLSCHAFT
FUR ERZIEHERISCHE HILFEN (IGfH)
erwahnt werden, die 1995 einen »Rechte -
Kongress« in Frankfurt organisierte und im
selben Jahr die Herausgabe der Fachzeit-
schrift »Forum Erziehungshilfen« mit dem
Themenschwerpunkt »Kinderrechte« star-
tete. Seit 1994 lauft daruber hinaus das
IGfH - Projekt »Rechte von Kindern und
Jugendlichen in erzieherischen Hilfen«,
das in den Einrichtungen auf grode Reso-
nanz stôfit und in dem unter Mitarbeit von
Kindern und Jugendlichen ein Ratgeber-
Handbuch fur Kinder, Jugendliche und Er-
zieherlnnen entstehen soll.

Auch dièse Débatte ist nicht neu. Sic ver-
weist auf die Heimkampagne der siebziger
Jahre, die bereits die Wahrung der Grund-
rechte in Heimen, die Demokratisierung
der Organisation und des Alltags in den
Institutionen und alternative, d.h. vor allem
autonome, seibstverwaltete Wohnformen
unter dem Postulat des Selbstbestim-
mungsrechts von Kindern und Jugendli-
chen als Themen besetzte. Trotz des tief
greifenden Wandels, den die aufierfamilià-
re Erziehung in den letzten 25 Jahren er-
lebt hat, sind die genannten Problembe-
reiche auch heute noch aktuell und
bestimmen die Schwerpunkte der Débatte
um Rechte von Kindern und Jugendlichen
in erzieherischen Hilfen.

Hinsichtlich der Achtung der Grundrechte
von Minderjàhrigen in Einrichtungen der
erzieherischen Hilfe besteht ein rechtlicher
Regelungsbedarf. Wàhrend in Hessen im
Jahre 1972 cine Richtlinie über «Grund-
rechte und Heimerziehung« erlassen und
damit die Verwirklichung individueller
Rechte in den Institutionen konkretisiert
wurde, fehlen in den übrigen Bundeslan-
dern verbindliche Regelungen, die
Rechtssicherheit herstellen kônnten. Die
hessische Richtlinie formuliert einen
Rechtsanspruch der Minderjàhrigen, an
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allen Entscheidungen, die sic betreffen,
altersgemâd beteiligt zu werden und im
Falle von Konflikten den Heimausschuss
zur Interessensvertretung einzuschalten.
Sic untersagt kôrperliche Zùchtigung e-
benso ausdrùcklich wie diskriminierende
Àulierungen und regelt die Falle von kôr-
perlichem Zwang und zwangsweiser Ein-
zelunterbringung. Die Anerkennung der
Rechte auf Glaubens- und Bekenntnisfrei-
heit, auf Information und freie Meinungs-
aulierung, auf Wahrung des Brief-, Post-
und Fernmeldegeheimnisses, auf Eigen-
tum sowie das Petitionsrecht explizit bes-
tâtigt und durch detaillierte Regelungen
erganzt.

Die Herstellung rechtlicher Verbindlichkei-
ten bildet die Grundlage fur cine sinnvolle
Aufklàrungsarbeit ùber die Rechte von
Kindern und Jugendlichen in der aulierfa-
miliaren Erziehung. Sowohl bei den betrof-
fenen Jugendlichen wie auch beim pàda-
gogischen Personal herrscht weitgehende
Unsicherheit und Unwissenheit über die
bestehende Rechtslage, was noch immer
cine Praxis kleinerer oder grôderer
Rechtsverletzungen untermauert, die beim
Strafabzug vom Taschengeld beginnt und
bei Umgehung der Beteiligungs- und Mit-
wirkungsrechte der Minderjâhrigen endet.

Darùberhinaus gilt es nach wie vor, in den
Einrichtungen Strukturen zu schaffen, die
den Kindern Einfluss auf sic tangierende
Entscheidungen sichert bzw. die Ent-
scheidungsbefugnisse bestehender Orga-
ne der Kindervertretung zu stârken. Im
Zuge der Heimrevolten sind vielerorts sol-
che Organe in Form von Heimraten oder
Sprecherraten eingerichtet worden und die
hessische Richtlinie macht die Grundung
cines Heimausschusses zumindest bei
angemessenem Alter der betroffenen Kin-
der als Organ der Selbstverwaltung ver-
bindlich. Praktisch sind die Kinderaus-
schûsse jedoch oft von relevanten Ent-
scheidungen ausgeschlossen und auf die
unmittelbare Alltagsorganisation reduziert.
Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen etwa an Personal- oder Finanzent-
scheidungen geniefit dort, wo sic stattfin-
det, noch immer Modellcharakter.

Im Zusammenhang mit Rechten von Kin-
dern und Jugendlichen ist im Bereich der
aulierfamiliërenErziehung auch die Ent-
stehung und Entwicklung von weitgehend
selbstàndigen Wohnformen von Jugendli-
chen von Interesse. Die verschiedenen
Konzepte von auUenbetreuten Jugend-
wohngruppen gehen auf die selbstverwal-
teten Jugendwohnkollektive zurùck,die im
Zuge der Selbstbestimmungs- und Demo-
kratisierungsdiskussion der sechziger Jah-
re entstanden sind. In der Palette der Hil-
feformen stellen sic heute ein Angebot
dar, das am ehesten geeignet ist, émeut
die Frage nach dem Selbstbestimmungs-
recht von Kindern und Jugendlichen auf-
zuwerfen und damit auch cine Neube-
stimmung des Selbstverstandnisses erzie-
herischer Hilfen anzuregen.

3. Hilfe zur Erziehung als soziale Dienst-
leistung

Die grundlegendste Frage nach den Rech-
ten des Kindes stellt sich im Zusammen-
hang mit Hilfen zur Erziehung im Bereich
der Planungs- und Platzierungsprozesse.
Zu fragen ist, inwieweit dort von einem
Selbstbestimmungsrecht junger Menschen
ausgegangenwird und wiedem Rechnung
getragen wird. In der gegenwartigen Dis-
kussion richtet sich die Aufmerksamkeit
sowohl auf die Nichterfullung rechtlicher
Vorgaben in der Praxis wie auch auf Man-
gel im geltenden Recht.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) ist weitgehend als Leistungsge-
setz konzipiert und stattet die Leistungsbe-
rechtigten als eigenverantwortlich han-
delnde Subjekte mit einem Wunsch- und
Wahlrecht (§ 5)aus. Die Vorstellungen der
Betroffenen sind fur die Jugendhilfe hand-
lungsleitend. Das Dienstleistungsver-
stândnis des KJHG tràgt dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Leistungsberechtigten
somit im Grundsatz Rechnung.

Eme Anspruchsberechtigung auf Hilfe zur
Erziehung kommt nach § 27 KJHG den
Personensorgeberechtigten zu, deren
Perspektive damit im gesamten Verfahren
berùcksichtigt werden muss. Den betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen sichert das
KJHG prinzipiell cine ihrem Entwicklungs-
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stand entsprechende Beteiligung an allen
sic betreffenden Entscheidungen zu (§ 8)
und betont diesen Anspruch spezifisch fur
die Planung und Platzierung bei Hilfen au-
flerhalb der Familie (§ 36). Insbesondere
bei der Auswahl der Einrichtung oder der
Pflegestelle ist auch der Wahl und den
Wunschen des Kindes oder Jugendlichen
zu entsprechen, soweit dies nicht mit un-
verhâltnismàfligen Mehrkosten verbunden
ist (§ 36 Abs. 1 Satz 3 v. 4). Sofern ein
gemeinsames Interesse der Personensor-
geberechtigen und des Kindes an einer
Inanspruchnahme von Hilfen zur Erzie-
hung vorliegt, scheinen die Mafigaben des
KJHG das Selbstbestimmungsrecht der
Minderjahrigen in genûgendem Umfang zu
sichern. Handlungsbedarf besteht hier in
der Durchsetzung der im KJHG festgeleg-
ten Standards, die in der Praxis nicht aus-
reichend verwirklicht sind. Einschrankend
muss darauf hingewiesen werden, dass
die Formulierung »entsprechend ihrem
Entwicklungsstand« genugend Raum bie-
tet, Kinder mit dem Argument mangelnder
Einsichtsfahigkeit von einer Beteiligung an
Entscheidungen auszuschlielien.

Dadas KJHG, anders als das frùhere Ju-
gendwohlfahrtsgesetz, Kinder und Ju-
gendliche nicht mehr als Anspruchsbe-
rechtigte auf Hilfen zur Erziehung vorsieht,
entsteht ein rechtliches Problem, wenn
Minderjahrige gegen den Willen der Per-
sonensorgeberechtigten Hilfen zur Erzie-
hung beanspruchen wollen und nicht
zugleich cine Gefàhrdung des Kindes-
wohls vorliegt, die cine vormundschaftsge-
richtliche Entscheidung ermôglicht. Die
Subjektstellung der Minderjahrigen verliert
sich an dieser Stelle gegenuber der beton-
ten Ablehnung von Eingriffsbefugnissen
der Jugendhilfe in die El-
tern-Kind-Beziehung und der dadurch be-
dingten Starkung der Elternrechte. Dies
fûhrt im Zusammenhang mit dem Prinzip,
dass Hilfen zur Erziehung erst bean-
sprucht werden kônnen, wenn cine dem
Wohl des Kindes oder Jugendlichen ent-
sprechende Erziehung in der Familie nicht
gewahrleistet ist (§ 27 Abs. 1 KJHG), zu
einer Festschreibung traditioneller Famili-
envorstellungen und damit zu einer Défini-
tion von aufcerfamiliaren Lebenszusam-
menhângen von Kindern und Jugendli-

chen als normabweichend und defizitâr.
Indem die Herkunftsfamilie zum normalen
und eigentlich angemessenen Lebensort
fur Kinder und Jugendliche bestimmt wird,
erhalt Hilfe zur Erziehung generell den
Beigeschmack der Krisenintervention,
auch wenn dièse in erster Linie in Form
von prâventiven Madnahmen gedacht ist.

Anknupfend an die Debatten der Heim-
kampagnen ist daher die Frage nach einer
freien Entscheidung von Kindern und Ju-
gendlichen zwischen Elternhaus und al-
ternativen Lebensformen als Verwirkli-
chung des Selbstbestimmungsrechts jun-
ger Menschen immer noch aktuell. Unter
Kritik der ideologischen Zuordnung von
Kindern zur Familie und unter Achtung der
von Kindern entwickelten Lebensentwûrfe
und selbstdefinierten Problemlagen sind
Vorstellungen zu entwickeln, die auderfa-
miliares Wohnen von Kindern und Jugend-
lichen als gieichwertige Alternative zum
Zusammenleben mit der Herkunftsfamilie
anerkennen und damit nicht automatisch
cine defizitâre Lebenssituation verbinden.

Hilfen zur Erziehung sind unter einer sol-
chen Perspektive zu begreifen als soziale
Leistung nicht nur fur Sorgeberechtigte
sondern ebenso fur Kinder und Jugendli-
che, die der Unterstiitzung zur Selbstver-
wirklichung nach eigenen Vorstellungen
bedurfen. Dabei ist die Freiwilligkeit und
Selbstverantwortung der jungen Men-
schen bei der Inanspruchnahme von Hilfe
gemàfl dem bereits erreichten Dienstleis-
tungsverstàndnis des KJHG zu wahren.

Ein derartiges Verstandnis generiert sich
bereits in den Arbeitsfeldern erzieheri-
scher Hilfen, die sich mit ihren Angeboten
an cine Klientel richten, die überhaupt nur
unter diesen Prâmissen soziale Leistun-
gen in Anspruch nehmen. Beispielsweise
zeigt sich in der Arbeit mit Stralienkindem,
dass durch ein konsequentes Dienstleis-
tungsverstandnis auch jene jungen Men-
schen einen Zugang zu sozialen Hilfen
finden, die hàufig als »unerreichbar« be-
zeichnet werden. Voraussetzung hier ist,
dass sich die Hilfsangebote nicht ùberDe-
fizitzuschreibungen definieren, die Hilfede-
finition und Mandaterteilung den Leis-
tungsempfangem unterliegt und die Hilfen
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sich nicht mit einem erzieherischen An-
spruch von Verhaltensanderung und Ein-
sichtsfâhigkeit verbinden. Die Bereitstel-
lung oder Unterstùtzung von autonomen
Wohnformen, bei denen auch cine sozial-
padagogische Betreuung nur Angebot und
nicht Auflage ist, stellt innerhalb dièses
Ansatzes ein weiteres wesentliches Elé-
ment dar (vgl. vorbildlich das Wohnprojekt
des Hude e.V./Hamburg, das 1992 mit
dem Deutschen Jugendhilfepreis ausge-
zeichnet wurde; GERDES v.a 1993).

Der Grundsatz, auch Kinder und Jugendli-
che als selbstverantwortliche Subjekte bei
der Inanspruchnahme sozialer Leistungen
zu begreifen, kommt im Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz durch das generelle Betei-
ligungsrecht ansatzweise bereits zum Tra-
gen, was seit dem Inkrafttreten des KJHG
im Jahr 1991 zu einem kontinuierlichen
Anstieg der Selbstmelder fùhrte.Die kon-
sequente Durchsetzung dièses Prinzips,
wonach den Kindern und Jugendlichen ein
eigener verbindlicher Rechtsanspruch ein-
zurâumen ist, ist allein aus der Achtung
vor dem Selbstbestimmungsrecht junger
Menschen einzufordern. Zugleich muss
sic aber auch als Chance begriffen wer-
den, jungen Menschen die rechtzeitige
Inanspruchnahme von Hilfen ohne Andro-
hung ihr Entmùndigung zu ermôglichen
und damit akuten Krisensituationen pra-
ventiv zubegegnen.
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Kurt Singer

Von der Wùrde des Kindes in der Schule

Vortrag am Donnerstag, 13. September 2001 in Luxembourg, 14.30 Uhr
Internationale Fachtaqunq "Die Rechte des Kindes in der Schule"

Internationale Gesellschaft fur erzieherische Hilfen (A.N.C.E.)

Fur den achtungsvollen Umgang mit Schùlern
Kinder vor verletzendem Lehrerverhalten schûtzen

Benjamin: DieSchule ist ein Psycho-Krieg- Macht-Missbrauchcines Lehrers

Ich spreche zu Ihnen ùber die Wùrde des
Kindes in der Schule. "Die Wurde des
Menschen ist unantastbar", heiftt es im
Grundgesetz - gilt dièses Grundrecht auch
fur Schûler? Der Schiiler Benjamin
schreibt: Der Wecker lâutet. Es ist ein wi-
derlicher Klang. Es klingt nach Mathema-
tik. Voraussichtlich nach Note 6... Lehrer
Falkenstein sagt, er sehe fur meme Zu-
kunftschwarz... Ich wàre einfach zublôd...
In letzter Zeit nimmt ermich hàufig dran.
Weil er weili, dass ich nichts verstehe.
Das befriedigt ihn irgendwie. An einem
ganz normalen Ausfragetag sucht Falken-
steinmit stechendemBlickein Opfer... Der
SchweiH lâuft mir ùber die Stirn. Ich will
nicht ausgefragt werden. Warum Sagt er
nicht gleich, wer drankommt? Warum trâgt
er mir nicht gleich einen Sechser ein?...
Warum muss er mich quâlen? Ich hasse
es, vor derKlasse zurechnen. Ich blamie-
re mich immer. Falkenstein stellt richtig
gemeine Fragen.

Ich zittere. Weifl gar nichts mehr, die we-
nigen gespeicherten Brocken sindder Auf-
regung zum Opfer gefallen... Mein Magen
blàht sich auf. Gânsehaut huscht ûber
meinen Kôrper.Ich komme dran. Es muss
ja so sein. Falkenstein sagt mit tieferkrâf-
tiger Stimme: Lebert! So zeigen Sic uns,
wofur ich so lang geredet habe"... Ichhas-
se es, wie er "Lebert" sagt. So, als wolle er
mich erschieflen. Als bràchte er mich zum
Galgen... Wie in Trance erhebe ich mich
zur Tafel... Warum stehe ich eigentlich
hier? ... Maie ein Zeichen. Zwei...

Falkenstein ist nicht zufrieden. Er entlâsst
mich auf meinen Platz. Nach dem Unter-
richt sagt er: �Das mit deinem Abschluss
kannst du vergessen... Wie ich es sehe,
mussen wir froh sein, wenn das Kultusmi-
nisterium fur dich keine Note 8 einfuhrt.

"
Er grinst ein gro&es, breites Grinsen. Die
Schule ist ein Psycho-Krieg (Benjamin Le-
bert).

Dieser Lehrer tritt die Wurde des Schulers
mit Fufien. Er ûbt Gewalt durch verletzen-
de Worte aus: durch ein Handeln, das
menschliches Leben unmittelbar verletzt.
Oder wo beginnt die seelische Enthautung
einer Person? Mit Lehrer Falkensteins Ab-
frage-Folter bricht ungehindert verbale
Gewalt über Jugendliche herein: nicht ver-
steckt, sondern ôffentlich. Die heimliche
Gewalt verbirgt sich im Schweigen der
Lehrerkollegen und Eltern. Kein Ethikleh-
rer sagt dem veràchtlich machenden Kol-
legen, dass dieser ethische Grenzen û-
berschreitet: Wo doch Ethik der Bruch mit
der Gleichgùltigkeit ist, das Einer-fur-den-
Andern. Aile schauen weg. Schulbehôrden
lassen seelischen Verletzungen von Kin-
dern freien Lauf.

Wer zu entwûrdiqendem Lehrerverhalten
schweigt.stimmt zu

Die Kinderfeindlichkeit gipfelt in dem Satz:
"Das sind ja nur Einzelfalle." Als bestùnde
die Achtung vor der Wurde des Menschen
nicht darin, jedes Kind in seinen Persôn-
lichkeitsrechten zu schiitzen.Wie Benjamin
fuhlen sich viele Schûler unfair behandelt
und beleidigt; sic werden blofkjestellt, be-
schimpft oder ignoriert; sic beklagen, Jer-
tig gemacht", verspottet, fur dumm befun-
den oder klein gemacht zu werden. Fur
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manche gilt Erich Frieds Gedicht: "Ruck-
schau in die Kindheif:

Rûckschau in die Kindheit

Ich war ein Berg
den hatdie Weit bestiegen
Ichmusste ihrunterliegen
Ichbin einZwerg

Leute, ihrlacht
denn ihr versteht das nicht:
Michhatein grolles Gewicht
kleingemacht

Lehrerinnen und Lehrer haben ein grofles
Gewicht. Das kann Kinder klein machen,
das kann sic aber auch grofc machen:
durch Anerkennung, durch Ermutigung,
durch menschliches Aufmerksamsein und
die helfende Beziehung, durch die Ach-
tung vor den Rechten des Kindes.

Ich môchte Sic mit meinem Vortrag nicht
belehren; mich wûrde freuen, wenn ich Sic
beruhren kônnte, vielleicht an einem eige-
nen verletzlichen oder verletztem Punkt.
Ùber unpâdagogische Lehrer offen zu
sprechen, ist tabu. Es wird zum Beispiel
viel über Gewalt in der Schule geklagt.
Dabei denken die meisten Menschen an
Gewalt, die von Schulern ausgeht. Das
ùberrascht; denn Jugendliche sagen aus,
sic werden viel ôfter von Lehrern seelisch
verletzt, als von Mitschulern angegriffen.
Wie denken Sic dazu? Erinnern Sic Ver-
letzungen durch Lehrer, die nicht achtsam
mit Kindern umgehen? Gehôren einige
von Ihnen zu jenen, die immer noch von
schlimmen Lehrem und von Schulversa-
gen traumen? Oder erinnern Sic Lehrer,
die Kinder mit ihrer achtsamen Zuwen-
dung respektierten und ermutigten?

Das "gute Wort" fur Kinder - Ermutiqunq
statt "Fehlerblick"

Hermann Hesse erzahlt, wie ihn die ach-
tungsvolle Zugewandtheit cines Lehrers
anspornte. Erschreibt:

Ich, der ich stets ein empfindsamer und
kritischer Schuler gewesen war und mich
gegen jede Abhângigkeit und Untertanen-
schaft bis aufsBlut zuwehren pflegte, war

von diesem geheimnisvollen Alten einge-
fangen und vôlligbezaubert worden. Ein-
fach dadurch, dass er an die hôchsten
Strebungen und Idéale in mir appellierte.
Er sah meme Unreife, meme Unarten,
meme Minderwertigkeiten scheinbar gar
nicht: er setzte das Hôchste in mir vor-
aus... Er brauchte nicht viele Worte...
Wenn er zu einer Arbeit sagte: "Das hast
du ganz nett gemacht, Hesse", dann war
ich fur Tage glucklich und befeuert. Und
wenn er mir einmal, nur so im Vorbeige-
hen, zuflusterte: Ichbin nicht recht zufrie-
den mitDir, dukannst es besser", dann litt
ich undgab mir wilde Muhe, den Halbgott
wiederzu versôhnen.

Den Schuler Hermann Hesse beflùgelte
das zustimmende Wort: "Der Lehrer inte-
ressiert sich fur mich, wendet sich mir
aufmerksam zu." Das festigt den Glauben
an sich selbst. Der Jugendliche war fur
Tage glucklich und befeuert, wenn der
Lehrer ein anerkennendes Wort fur ihn
fand. Denken Lehrerinnen, Lehrer und El-
tern an dièses "gute Wort"? - Leicht unter-
schâtzen sic, wie nachhaltig Bemerkungen
und Urteile haften. Ein aufmerksames
Wort kann aufmerksam machen, ein un-
bedachtes kann krânken, Ùbersehen-
werden kann Résignation auslôsen, cine
aufmunternde Bemerkung die Hoffnung
auf Erfolg starken. Das aufrichtende Wort
wirkt lange nach: manchmal Jahre und
Jahrzehnte. In meiner psychoanalytischen
Arbeit denke ich gelegentlich: Es ware
schôn,die Lehrerin von damais kônntehô-
ren, wie wegweisend es fur einen Schuler
wurde,dass sic ihn ermutigte.

Fragen wir uns als Eltern und Lehrer: Wie
oft schenke ich Kindern ein gutes Wort?
Mit welcher Bemerkung nahm ich einen
Schuler persônlich wahr? Wann habe ich
dièses Madchen, das sich schwer tut, zum
letzten Mal ermuntert? - Sagte ich heute
meiner Schulklasse, dass ich gern mit ihr
gearbeitet habe? - Dièse Achtsamkeit tut
Eltern und Lehrern auch selber gut: Wenn
wir den Kindern nicht nur mit Fehlerblick
begegnen, sondern aufrichtend: "Deinen
Aufsatz hab ich gern gelesen." - "Schôn,
dass du dièse Mathematikaufgabe jetzt
verstanden hast." - "Die Schwierigkeit wirst
du meistern, ich helf dir dabei." - "Diesmal
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schriebst du weniger Fehler als bei der
letzten Arbeit." - "Da freu ich mich mit dir,
dass dir das gelungen ist."

Kindern gegenûber aufmerksam zu sein
ist nicht nur cine Frage der Achtsamkeit
und wurdevollen Behandlung, sondern
auch cine Frage der Lemleistung. Wenn
Lehrer Interesse am Schuler ausdrucken:
durch freundliche Gesten, das persônliche
Wort, dann strengen sich Kinder mehr an
und lemen besser.

Schuler. die "gesehen" und anerkannt
werden. lemen lieber - Pàdaqogischer
Takt

Dièse Lernbereitschaft der Kinder be-
schert auch Lehrern und Eltern Bestàti-
gung, ûber die sic sich freuen kônnen.
Durch die akzeptierende Haltung, mit der
sic den Blick auf das Geglûckte lenken,
kônnen sic die �Maske des Bôsen" able-
gen und freundlich sein. Das strengt sic
weniger an, wie es in einem Gedicht von
Bertolt Brecht heiftt:

Die Maske des Bôsen

An meiner Wand hângt ein japani-
sches Holzwerk
Maske cines bôsen Damons, be-
rnaitmit Goldlack.
Mitfuhlendsehe ich
Die geschwollenen Stirnadern, an-
deutend
Wie anstrengend es ist, bôse zu
sein.

Wir kônnen die achtungsvolle Beziehung
zu Kindern auch von diesem Gedanken
leiten lassen: Sich durch Freundlich-sein
weniger anstrengen mùssen. Damit leben
wir Erwachsenen besser und erleichtern
den Kindern das Lemen. Freundlich-sein
und Achtsamkeit drùckt sich vor allem im
Padagogischen Takt aus.

Taktvoll miteinander umzugehen beruht
auf der grundgesetzlichen Achtung vor der
Wurde des Menschen. Die ungleiche Situ-
ation zwischen Kindern und Erwachsenen
erfordert, sich in Kinder ein zu denken, ih-
nen gegenûber rucksichtsvoll zu sein,
Rùcksichtnahme vorzuleben und die

Schuler zum Rùcksichtnehmenanzuleiten.
Bei Lehrern mit pâdagogischem Takt kôn-
nen Kinder sicher sein, nie bloligestellt zu
werden, nicht unvorhergesehen aufgeru-
fen zu werden, sondern nur, wenn sic sich
melden. Schuler werden nicht ausgelacht
und beschâmt, Zensuren nicht vor ande-
ren bekannt gegeben. Taktvolle Lehrerin-
nen bemangeln Fehler von Kindern nicht
ôffentlich; sic korrigieren behutsam, um
die Schùlerarbeit nicht zu entwerten. Feh-
ler-Freundlichkeit ist ein unterrichtliches
Prinzip: Aus Fehlern lernen, statt Kinder
damit zu verurteilen. Taktvolle Lehrer ver-
meiden es, geistige und kôrperliche
Schwachen von Jugendlichen aufzuzei-
gen, sic durch Ironie oder mit Schimpf-
und Spottnamenzuemiedrigen.

Sébastian - "Worte kônnen sein wie winzi-
ge Arsendosen" - Seelischer Sadismus

Sébastian fùhlte sich von der geringschât-
zigen Frage verfolgt: "Was hast du denn
auf dem Gymnasium zu suchen?" - Solch
ausstofiende Worte drohen Kindern mit
dem Verlust der Zugehôrigkeit; sic wirken
wie Gift: "Gift, das du unbewusst ein trinkst
und das seine Wirkung tut schreibt der
Philosoph Victor Klemperer: "Sprache
kann aus giftigen Elementen gebildet oder
zu Trâgem von Giftstoffen gemacht wer-
den. Worte kônnen sein wie winzige Ar-
sendosen. Sic werden unbemerkt ver-
schluckt, und nach einiger Zeit ist die Gift-
wirkung doch da." Manche Menschen lei-
den lang unter winzigen Arsendosen, die
ihnen Lehrer oder Eltem durch herabwùr-
digende Worte verabreichten. Zudem wirkt
das kind-feindliche Verhalten der "Einzel-
falle" wie ein Virus krankmachend in das
Schulsystemhinein.

Sébastian verlor allen Mut. Der Oberstu-
dienrat liest bei jeder Aufsatzbesprechung
mangelhafte Arbeiten vor, ohne die Ju-
gendlichen um Erlaubnis zu bitten. Er
sucht missgluckte Sâtze heraus und stellt
Kinder bloft. Die Rûckgabe der Arbeiten
gleicht einem Schauprozess: sic geschieht
in der Reihenfolge der Zensuren bis zum
Schwâchsten hin, welcher "der Schlech-
teste" genannt wird. Wahrend er austeilt,
gibt der Lehrer ironische Kommentare.
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Bei Lehrern wie diesem, handelt es sich
um seelischen Sadismus. Er demutigt
Kinder vorsatzlich, verletzt sic bewusst,
macht Schûler abhàngig, ùbt Gewalt durch
Worte aus. Ein sadistischer Mensch quàlt
andere, weil sein Herz verhartet ist. Er
kann sich selber nicht zur geliebten Per-
son machen. Dièses Unvermôgen gleicht
er mit der zerstôrerischen Leidenschaft
aus, Macht ûber andere zu haben, sic lei-
den zumachen. Dafùr eignen sich wehrlo-
se Kinder, die niemand schùtzt. Keine
Kinderrechtsbewegung protestiert gegen
den seelischen Sadismus.

Aile im Schulhaus sind daran beteiligt,
dass der Oberstudienrat die Menschen-
rechte aufter Kraft setzt, auch die Eltern,
die ihn gewahren lassen. Denn: "Am Un-
recht ist nicht nur der schuld, der es be-
geht, sondern auch der, der es nicht ver-
hindert" (Erich Kastner). Sébastian, bis
dahin nie psychisch auffallig, schreckt we-
gen des verletzenden Lehrers nachts auf
und fallt in cine dépressive Stimmung.
"Das Kind ist zu sensibel", hied es. Stôfct
die Schule feinfûhlige Menschen aus?
Brauchten wir nicht gerade sensible Men-
schen, um der Robustheit der Welt entge-
genzuwirken?

"Der Junge ist zu sensibel - Sind feinfûhli-
ge Menschen in der Schule unerwunscht?

Was sagen "Sensible" ûber ihre Schulzeit?

Michael: "Die Schule war die schlimmste
Zeit memes Lebens" (Michael Ende, Ju-
gendbuch-Autor)

Heinrich: "Das Aufgerufenwerden war cine
Zeremonie, vor der ich zitterte, meme
ganze Schulzeit lang. Und ich schleppte
ail die Jahre die Fùnf hinter mir her, wie
ein Strafling die schwere Kugel an seinen
FùlJen" (Heinrich Bôll, Litera-
tur-Nobelpreistrâger)

Gunter: "Lehrergestalten hatten sich
raumgreifend in meinen Trâumen breitge-
macht. Meme Schulzeit war prâgend fur
mich. Narben blieben, die geheilt noch
juckten. Geruche hielten sich, gegen die
kein Lùften half." (Gunter Grass, Nobel-
preistrager fur Literatur)

Susanna: "Fur mich waren die Schuljahre
die schlimmsten memes Lebens, wegen
des standigen Gefùhls der Ohnmacht"
(Susanna Tamaro,Schriftstellerin)

Thomas: "Ich ging in die Schule wie zum
Schafott. Zitternd ging ich hinein, weinend
trat ich wieder heraus" (Thomas Bernhard,
Schriftsteller, Verfasser vieler Erzâhlun-
gen,Gedichte und Dramen)

Hermann: "Unsere Lehrer forderten Tu-
genden von uns, die sic selbst nicht hat-
ten. An mir hat die Schule viel kaputt ge-
macht, mich herabgesetzt, mich erniedrigt
(Hermann Hesse, Dichter, Nobelpreistra-
ger fur Literatur)

Benjamin: "Die Schule ist ein Psycho-
Krieg." (Benjamin Lebert, 16-jahriger
Schùler,Bestseller-Autor von "Crazy")

Mich bedruckt, dass es im Jahr 2001
Schûler gibt, die die selbe psychische Not
erleben, wie Jugendliche vor fùnfzig oder
hundert Jahren. Und aile lassen die Er-
niedrigung geschehen: Es sind ja nur
"Einzelfalle". Kennen Sic solch kinder-
feindlichen Satze wie: "Schwarze Schafe
gibt es ùberall"? Immerhin beschrieben
drei Viertel von 3000 befragten Studenten,
wie sic unter einem Lehrer litten, der sic
ironisch oder sadistisch, geringschatzig
oder entwertend behandelte, der ihnen
Angst machte oder sic blofi stellte. - Kei-
nesfalls verallgemeinere ich Einzelbeispie-
le verletzenden Lehrerverhaltens. Ich war
selbst Lehrer und arbeite seit Jahrzehnten
wôchentlich mit Lehrerinnen und Lehrern
in Supervisions-Gruppen und Einzelbera-
tung; ich begleite mit Respekt ihr schùler-
freundliches Engagement.

Schule kann leib-haftig krank machen -
Psychosomatische Stôrungen

Die Demutigenden unter Lehrern sind der
Rede wert, weil es sich um viele Kinder
handelt, die von der Destruktivitat weniger
Lehrer geschadigt werden. Was zum Bei-
spiel manchen ins Gymnasium ùbergetre-
tenen Zehnjâhrigen an Entmutigung ange-
tan wird, ist deprimierend. Nach dem Prin-
zip Abschreckung hagelt es schlechte No-
ten auf die ersten Extemporalien ihres

ANCE-Bulletin N° 107: juin 2003
20



Kinderlebens. Rot verschmiert und verun-
staltet bekommen Schuler ihre Arbeit zu-
rûck, mit der korrekten niederschmettern-
den Zensur. Dièse Schockbehandlung ist
cine fûrchterliche Gerechtigkeit.Sic mùss-
te nicht sein, wenn wir den Unterricht als
helfende Beziehung auffassten, wenn El-
tern cine achtsame Dienstleistung der
Lehrer an ihren Kindern wunschten, und
wenn sich die Erwachsenen erschrecken
lielien von dem Befund, dass der Ùber-
gang von der Grundschule in weiterfuh-
rende Schulen mit einem starken Zuwachs
an Angst verbunden ist. Die Schule lehrt
viele Schuler das Fùrchten, statt sic leis-
tungsfâhig und mutig zu machen.

Angst ist fur Kinder cine Grunderfahrung
in der Schule. Beunruhigung, Überforde-
rung und Ângstigung stôren nicht nur das
Lemen, sic fuhren auch zu psychosomati-
schen Krisen wie: Kopfschmerz, Bauch-
weh, chronische Mudigkeit, Schwindelge-
fùhle, Magenbeschwerden. Krânkung
kann krank machen. Seit Jahrzehnten be-
legen Untersuchungen das Schlagwort:
Schule macht krank. Aber das nehmen wir
hin; denn andernfalls mûssen wir das Ta-
bu ûber verletzendem Lehrerverhalten
brechen, und das ist gefahrlich; keine Leh-
rerzeitung wurde zum Beispiel Aussagen
iiber die Verletzung der Menschenwùrde
in der Schule drucken, wie ich sic hier mit-
teile.

Lehrer beleidigt die Schuler - Benno ver-
teidiqt ihr Recht auf anstàndige Behand-
lunq
Meist wehren sich Schuler nicht, wenn ihre
Persônlichkeitsrechte verletzt werden.
Benno wagte zu widersprechen, als der
Lehrer die Klasse beleidigte. Seine Eltern
sahen Widerspruchsmut als Tugend an;
sic unterstutzten den Jungen, zum Un-
recht Nein zu sagen. Mathematikstunde:
Der Lehrer erklart cine Aufgabe; den
Schulern fallt es schwer, den Rechenweg
zu begreifen. Ungeduldig schreit der Leh-
rer die Klasse an: "Das ist ja furchtbar, wie
begriffsstutzig ihr seid; sitzen denn lauter
Homochsen vor mir?" Empôrt entgegnet
Benno: "Wir sind nicht begriffsstutzig und
auch keine Homochsen; vielleicht erklaren
Sic zu unverstandlich. Ich finde es taktlos,
uns so runterzumachen." - Stille in der

Klasse; verlegenes Staunen beim Lehrer.
In allen wirkte die mutige Gegenrede des
Jugendlichen nach; er zeigte sozialen Mut.
Dieser Lehrer wûrde sich nie erlauben,
sich gegenùber Erwachsenen so rùpelhaft
zu benehmen. In der Schule kann er das;
denn er muss keine Konsequenzen be-
furchten, wenn er diesen Machtmiss-
brauch betreibt..

Bennos Zivilcourage hatte ein Nachspiel:
Der Lehrer fasste sich ein Herz und ent-
schuldigte sich in der folgenden Stunde fur
seine Taktlosigkeit. Es kam zum Gesprach
zwischen ihm, Benno und der Klasse: ûber
Unzufriedenheiten, Wùnsche, und dar-
ùber,wie sic gemeinsam etwas veràndem
kônnten. Der Jugendliche regte durch sei-
nen moralischen Einspruch den Studienrat
an, sich als Lehrer auch von den Schulern
her zu sehen. Benno zeigte Konfliktfàhig-
keit. Er schwieg nicht zur Untat, sondern
setzte sich mit Burgermut zur Wehr, fur
sich und die anderen. Aus der verletzen-
den Situation erwuchs Freundlichkeit, weil
der Lehrer bereit war, den Kindern zuzu-
hôren und sein niedermachendes Beneh-
men einzusehen. Er erwies sich als
schlechtes Vorbild, weil er die Schuler
wûrdelos behandelte. Und er gab ein gu-
tes Beispiel, denn er gestand seine Unbe-
sonnenheit ein und bat die Jugendlichen
um Nachsicht.

Beleidigungen verletzen die persônliche
Wurde Heranwachsender. Das erkennen
wir, wenn wir den ehrabschneidenden
Lehrertadel umkehren: Wenn der Schuler
Benno den Lehrer anschreien wurde: "Das
ist ja furchtbar, wiebegriffsstutzig Sic sind,
total unfahig, uns die Aufgabe zu erklaren.
Haben wirdenn einen Homochsen vor uns
oder einen Lehrer?" - Die Goldene Regel
der Ethik des Zusammenlebens gilt auch
in der Schule: "Was du nicht willst, dass
man dir tu, das fug auch keinem andern
zu." Dièses sittliche Gebot sollte Thema
fur Konfliktregelungen sein: im Elternbei-
rat, in der Lehrerkonferenz, im Unterricht.
Nâmlich die Frage: Beherzigen wir als El-
tern, Schuler und Lehrer den moralischen
Leitsatz: "Schade niemanden; sondern hilf
allen, so gut du kannst" (Schopenhauer)?
Der Lehrer, der die Klasse durch
Schimpfwôrter beleidigte, kam zur Besin-
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nung, weil ihn Benno auf menschlichen
Anstand verwies. Solche Selbstbesinnung
ist gerade wegen der Erziehungs-Gewalt
notwendig. Lehrer und Eltern brauchen
Erziehungs-Macht, sic mùssen Zwang
ausùben, aber dùrfen ihre Macht nicht
missbrauchen. Bennos Lehrer erfullte
schliedlich doch noch Erich Frieds "zu-
satzliche Bedingung", wieder Lyriker sic in
einem Gedicht ausdrûckt, namlich:
menschliches Vorbild sein..

ZusatzlicheBedingung

Wichtig
istnichtnur
dass ein Mensch
das Richtige
denkt

sondern auch
dass der
der dasRichtige
denkt
einMenschist

ErichFried

Mit der Kraft der Erinnerunq sich selbst
wahmehmen

Ich môchte Sic anregen, sich selbst wahr-
zunehmen: als Jugendliche, die jetzt
Schule unmittelbar erleben, als Schùler-
Miitter und -Vater, als Lehrerinnen und
Lehrer; aile waren Sic Schuler. Was Sic
an Kindheitspragungen erfahren haben,
wirkt sich heute auf Ihr erzieherisches
Handeln aus. Wenn Sic ûber Ihre fruhen
Jahre nachdenken, wagen Sic cine Erin-
nerungsarbeit, die der franzôsische Re-
formpâdagoge Célestin Freinet so be-
schrieb: Mein einziges Talent als Pâdago-
ge besteht darin, dass ich mich meiner ei-
genen Kindheit erinnere. Ich fûhle und be-
greife alsKind dieKinder, die icherziehe.

Wer sich auf dièse Selbst-Wahmehmung
einlasst, bringt nicht den hartherzigen Satz
ùber die Lippen: "Uns hat es auch nicht
geschadet." Nachdenkend über eigene
Schul-Erlebnisse merken wir, ob und wie
es uns geschadet oder gestarkt hat. Die
Kraft der Erinnerung bewegt uns, Gleich-
gûltigkeit zu durchbrechen und zu verhin-

dem, dass seelische Verletzungen sich
wiederholen. Fragen:

Erlebte ich selbst als Schulerin o-
der Schûler wùrdeloseBehandlung
durch Lehrer? Was erinnere ich,
und wieerging es mirdamais?

Fallen mir Lehrerworte ein, die
mich entmutigt oder gedemûtigt
haben? Gingmirderen verletzende
Wirkung nach?

Welche Lehrer oder Lehrerinnen
haben mich als Schuler aufgerich-
tet? Wie wirkte cine anerkennende
Bemerkung auf mich? Welchen
Einfluss hatte sic auf meinen
Lernwillen und meme Beziehung
zur Lehrerin?

Wie schàtze ich mich als Mutter,
Vater, Lehrer im Hinblick auf die
Frage ein: Wahre ich den padago-
gischen Takt? Lâche ich Kinder nie
aus? Begleite ich ihre Bemùhun-
gen anerkennend? Vermeide ich
geringschatzige Bemerkungen? Ist
meme Kritik ermutigend?

Lehrer-sein. ein helfender Beruf - Kinder.
..Gegenstandhôchster Achtung"

Kindern beim Lernen zuhelfen, ist die ei-
gentliche Aufgabe von Lehrerinnen und
Lehrern. Dièses Helfen wird unzureichend
erfûllt; denn viele Schulen sind mehr Prùf-
schulen als Lernschulen. Kinder werden
von Eltern und Lehrern zu bewerteten
Menschen gemacht; sic sitzen unentwegt
auf dem Prûfstand. Pàdagogische Lehrer
drùcken ihre Zuneigung zu Schùlem vor
allem dadurch aus, dass sic ihnen nicht
nur Lemstoff vermitteln, sic nicht nur be-
lehren, sic nicht standig aus- und abfra-
gen, sondern ihnen helfen zu lernen.
Wenn Schuler beim Lernen unterstutzt,
statt kontrolliert werden, erleben sic, dass
man sic akzeptiert. Durch Lernen, das Er-
folg bringt, wird Selbstachtung aufgebaut.
Dièse Stârkung erfahren jene nicht, die
schwach sind und deshalb zu Misserfolg
verurteilt werden. Sic trifft es hart in ihrer
Person-Entwicklung, dass die Schule auf
Auslese abzielt, statt aile Schuler individu-
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ell zu fôrdern und damit ihr Recht auf
Kindsein zuachten.

Lernen vermittelt den Kindern das Gefuhl,
dazuzugehôren, es starkt ihr Selbstver-
trauen. Die Schuler machen ich-starkende
Erfahrungen, wenn ein Lehrer Meister der
Unterrichtsmethode ist.Er leitet Kinder an,
das Lernen zu lernen. Schuler beim Ler-
nen an die Hand nehmen und zum Erfolg
fùhren, das ist die der Schule eigene
Sprache mitmenschlicher Hilfe. Lehrer-
sein ist ein helfender Beruf, das gehôrt
zum Schônen an ihm.Dièse Erkenntnis ist
jedoch wenig verbreitet;Schule schiebt die
Hilfe sogar ab an Nachhilfe: Nachhilfeleh-
rer, Paukinstitute, Schulerhilfe, Lembera-
ter, Lerntherapeuten, Legasthenie-
Therapeuten..., um 30 bis 85 Mark pro
Stunde. Aber niemand geniert sich, wenn
fur ihre Arbeit gut bezahlte Lehrer vormit-
tags unterrichten, und nachmittags ein
Heer bezahlter Nachhilfelehrer und unbe-
zahlter Nachhilfemûtter antritt. In einer
Studie zeigte sich: Bereits in der
4.Grundschulklasse erhielten fast 20 %
der Schuler Nachhilfe - aber nicht in der
Schule! Eme andere Untersuchung gipfelt
in der Feststellung: Ohne bezahlten Nach-
hilfeunterricht und ohne unbezahlte hâus-
liche Nachhilfe kônnte das Gymnasium
kaum bestehen. Schule, ein Ort des Hel-
fens - weshalb eigentlich nicht?

Als ihm der Nobelpreis verliehen wurde,
dankte Albert Camus seinem verehrten
Volksschullehrer mit den Worten: In Ihrer
Klasse nàhrte die Schule einen Hunger,
der fur dasKindnoch wesentlicher warals
fur den Erwachsenen, den Hunger nach
Entdeckung. In anderen Klassen lehrte sic
vieles, aber ein wenig so, wie man Ganse
màstet Man setzte ihnen fix und fertige
Nahrung vor und bat sic, sic gefàlligst zu
schlucken. In Ihrer Kasse fuhlten die Kin-
der zum ersten Mal, dass sic existierten
und Gegenstand hôchsterAchtung waren:
Man hielt sic fur wurdig, die Weit zu ent-
decken.

Kinder als "Gegenstand hôchster Ach-
tung", "wurdig dieWelt zuentdecken". Das
ist es, was Schuler brauchen: Wahr-
genommen-werden in ihrer persônlichen
Existenz, Achtung spùren, lernen dùrfen.

Mit grollem Respekt sprechen Jugendli-
che von Lehrerinnen und Lehrern, bei de-
nen man etwas lernt, die fur cine gute
Ordnung sorgen, Lehrer, mit denen man
reden kann, die die Schùlerernst nehmen
und achtsam mit ihnen umgehen.

Helfen verboten - Die staatlich verordnete
Diffamierung von Kindern

In vielen Schulsituationen dùrfen Lehrer
nicht padagogisch handeln. Es gibt zum
Beispiel wenig sadistische Lehrer. Aber
stiftet es nicht zu seelischem Sadismus
an, wenn schuldlose achtjâhrige Kinder
mit schlechten Noten gekrânkt und da-
durch inihrem Selbstwert verletzt werden?
Die amtliche Krànkung der Schwachen ist
Lehrern verordnet. Manche Lehrerinnen
versuchen, die Hârte gegenûber lern-
schwacheren Schûlem auszugleichen,
denn sic wissen: Kleine Kinder zu zensie-
ren, stôrt deren Lementwicklung mehr, als
dass es sic fôrdert. Dièse seit hundert
Jahren bekannte erziehungswissenschaft-
liche Erkenntnis dùrfen sic nicht anwen-
den. Sic lassen sich krânkendes Verhalten
von oben" vorschreiben und mùssen Kin-
der pflichtgemaft angstigen. Mussen! Aber
weshalb verleugnensic ihre padagogische
Kompetenz, um gehorsam unpadagogisch
zuhandeln?

Durch nichts wird Lernen mehr gestôrt als
durch Angst. Nachdem genialen Physiker,
Humanisten und Nobelpreistrager Albert
Einstein ist manches Gymnasium benannt.
Er beklagte, dass vielen Schùlem in der
Schule der Wissensdurst ausgetrieben
wird: "Es ist ein sehr schwerer Irrtum, an-
zunehmen, dass die Freude an der Er-
kenntnis und am Forschen durch Zwang
gefôrdert werden. Am schlimmsten ist,
wenn die Schule mit den Mitteln von
Furcht und kunstlicher Autoritàt arbeitet.
Solche Behandlung vernichtet das gesun-
de Lebensgefùhl, die Aufrichtigkeit und
das Selbstvertrauen des Schûlers. Sic er-
zeugt den unterwùrfigen Untertan. Es ist
einfach, die Schule von diesem Schlimms-
ten aller Ùbel freizuhalten: Man gibt dem
Lehrer môglichst wenig Zwangsmittel in
die Hand, so dass die einzige Quelle des
Respekts der Schùler vor dem Lehrer
dessen menschliche und intellektuelle
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Qualitaten sind" (Albert Einstein). Ist nicht
das Umgekehrte ùblich?: Lehrer bekorrv
men cine Fulle staatlicher Zwangsmittel in
die Hand, um das Schlimmste aller Ùbel
zuschuren: die Angst.

Schulgesetze jenseits der Padaqoqik -
..Wenn die Untat kommt wie der Reqen
fallt"

Viele Persônlichkeitsverletzungen ent-
stammen nicht der Willkur von Lehrern,
sondern Schulgesetzen:

" Zum Beispiel die Annahme, es ga-
be Klassen mit gleichartig begab-
ten Kindern. Durch dièse Annahme
werden aile unterdrûckt, die nicht
der Norm entsprechen. Die Drei-
gliedrigkeit des Schulsystems
leugnet die persônliche Verschie-
denheit und die Notwendigkeit,
dass Schule vielgliedrig fur unter-
schiedliche Begabungen sein
muss.

" Zum Beispiel gro&e Schulklassen.
Sic verleiten zu Zwang, zu Frontal-
und Wortunterricht und zu Verfah-
ren, die Jugendliche gleichschal-
ten, ihnen das Wort entziehen und
sic un-mùndig machen. Es ist die
Missachtung der Kinder durch die
Politik, dass man ihnen keine pâ-
dagogische Klassenstarke von 15 -
20 Schulern zubilligt.

" Zum Beispiel die amtlich verordne-
te Langeweile durch lebensfremde
Lehrplane, deren Inhalt den Schu-
lern teilweise sinnlos erscheint.
"Viele Dinge lerne ich einfach aus-
wendig, obwohl ich sic nicht ver-
stehe", sagen in einer Befragung
30 % der Schûler. "Bei manchen
Fachern weift ich nicht, wofûr sic
eigentlich gut sind" und: Mit vielen
Dingen, die ich in der Schule ler-
nen muss, kann ich im praktischen
Leben nichts anfangen", meinen
ûber 60 %. Dièse Schuler lernen
Sinnlosigkeit. Das dadurch verur-
sacht Désintéresse entfremdet sic
dem aktiven Lernen.

" Zum Beispiel die Not von hundert-
tausend "Sitzenbleibern": Kinder,
die von Lehrern nsitzen gelassen"
werden, im doppelten Sinn dièses
Wortes. Der Gedanke der Auslese
ruft so viel Angst hervor, dass es
dafùr einen eigenen Begriff gibt:
Schulangst. Aber ailes wird selbst-
verstandlich hingenommen. Es ist
wie in BertoltsBrecht Gedicht:

Wenn die Untat kommt, wie der Regen
fâllt,
Dannruftniemandmehr:hait!
Wenn die Verbrechen sich hâufen,
werden sic unsichtbar.
Wenn die Leiden unertràglich werden,
hôrtman die Schreie nicht mehr.
Auch die Schreie fallen wie der Som-
merregen.
Wir bitten euch ausdrucklich, findet
Das immerfort Vorkommende nicht na-
tûrlich.

Das immerfort Vorkommende nicht natùr-
lich finden,das wagte cine Mutter.

Michael - "Ein Kind auszulachen, ist ein
Verbrechen"

Es gibt nicht nur verhaltensgestôrte Kin-
der, sondern auch verhaltensgestôrte Leh-
rer. Dièse richten in der pâdagogischen
Beziehung viel Unheil an. Ihre pâdagogi-
schen Vergehen werden selten verfolgt
und bestraft. Michael litt unter einer ge-
fuhlkalten Grundschullehrerin. Sic war un-
fàhig, mit Kindern Kontakt aufzunehmen
und behandelte dièse unerbittlich streng;
die Schwacheren lachte sic vor allen an-
deren aus. Der Arzt und Pâdagoge Janusz
Korczak, der seine 200 jûdischen Waisen-
kinder angesichts des Todes nicht verlieli,
sondern freiwillig mit ihnen in die Gas-
kammer des Konzentrationslagers schritt,
schrieb über das Auslachen: "Ein Kind
auszulachen, ist ein Verbrechen." Dièses
Verbrechen gehôrte bei der Grundschul-
lehrerin zum Schulalltag. Sic betonte, die
Tiichtigen fùrs Gymnasium "fit zu ma-
chen". Jene, "die das nie schaffen", igno-
rierte sic. Die Lehrerin beleidigte Kinder
erbarmungslos: "Das kapierst du mit dei-
nem kleinen Him nie", oder: �Bei dir ist
Hopfen und Malz verloren" oder: "Bist du
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ein Langweiler, Schnecke sollte man dich
nennen."

Beschwerden von mitfùhlsamen Eltern
wies sic zurùck. Sic denke nur ans Beste
fur die Schùler, dazu gehôrten Strenge
und Unterordnung. Die Lehrerin praktiziert
im Jahr 2001 ungehindert cine Padagogik
der Unterdrûckung: Ùber Kinder Macht
ausùben, sic emiedrigen und dabei
behaupten, es geschehe zu deren Wohl.
Fursorge wird vorgetauscht; in Wirklichkeit
werden Kinder verletzt und beherrscht.
Michael verfolgten die Krànkungen bis in
die Nacht hinein. Er schreckte immer wie-
der aus dem Schlaf hoch. Jeden Morgen
klagte er ùber Bauchweh: Sein seelischer
Schmerz verwandelte sich in kôrperlichen
Schmerz.

keit, Magenschmerzen, Kopfweh. Es bilde-
te sich cine Initiative, der sich ùber die
Halfte der Eltern anschloss. Die Schulbe-
hôrde lied sich erst mit den Eltern ein,
nachdem dièse die Vorfalle ôffentlichma-
chen wollter Als sich die Konfrontation
zuspitzte und in die Lange zog, schrumpf-
te die Zahl widerspruchsmutiger Mùtter
und Vâter auf ein halbes Dutzend. Die
VerheiUung des Ûbertritts auf die "hôhere
Schule" machte leistungsehrgeizige Eltern
wertblind fur das, was Kindern Not tut.
Dabei kônnten sic erkennen:
Leistungsdressate in einem vergifteten
Unterrichtsklima fùhren psycho-
logischerweise nicht zumehr Leistung.

Eme Schûlermutter befreit ihren Sohn von
einer krank-machenden Lehrerin

Frau M. hatte im Elternbeirat freundlichen
Kontakt zu den anderen Mitgliedern. Sic
berichtete vom verletzenden Verhalten der
Lehrerin und schlug cine Eltem-lnitiative
vor. Dagegen traten Bedenken auf, ob-
wohl sich aile Eltembeiratsmitglieder ùber
die Lehrerin beklagten: Einspruch kônnte
den Kindern schaden, man dùrfesich nicht
in den Unterricht einmischen, man wolle
den Schulfrieden nicht stôren- als ob nicht
die Lehrerin den Schulfrieden stôrte.Frau
M. stand mit ihrer moralischen Empôrung
allein. Zu ihrer Angst vor der Lehrerin trat
jetzt die Angst vor dem Isoliert-werden im
Elternbeirat. Aber sic wollte nicht mehr
schweigen und lied sich in der Sprech-
stunde der Lehrerin mit ihrem Kummer
und der Not des Jungen erkennen ohne
Erfolg. Unbarmherzig beharrte die Lehre-
rin darauf, Kinder mùssten mit Hârte aufs
Leben vorbereitet werden; die Eltern seien
zu nachsichtig. Michaels Mutter erlebte an
sich die Verzweiflung, in die Kinder gera-
ten. Sic verwandelte jetzt ihr Mitleid in
Zom und sprach mit dem Schulleiter. Der
lieli keine Klage ùber die "erfahrene Lehr-
kraft" zu. Aber worin war sic erfahren? Der
Schulrat pflichtete der Mutter bei, aber ihm
seien die Hande gebunden.

Inzwischen alarmierte das rùcksichtslose
Verhalten auch andere Eltern. Deren Kin-
der weinten, wenn sic morgens in die
Schule mussten, andere erkrankten an
Symptomen wie Erbrechen, Appetitlosig-

Michaels Mutter stand mit ihrem humanen
Engagement allein. Sic beantragte, ihren
Jungen in die Parallelklasse zu versetzen,
die Lehrerin schàdige Michael seelisch
und psychosomatisch. Der Rektor lehnte
aus bûrokratischen Grùnden ab. Die
Schulbehôrde meinte: "Wo kamen wir
denn da hin, wenn sich die Eltern die Leh-
rer aussuchten?" Wir kamen zu einer de-
mokratischen und humanen Schule. Die
Mutter dachte ebenfalls "Wo kamen wir
hin", imSinne des Lyrikers Kurt Marti:

Wo kamen wirhin
wennailesagten
wo kamen wir hin
undkeiner ginge
um einmalzu schaun
wohinmankâme
wennmanginge.

Die Mutter "ging" ins Ministerium, mit allen
padagogischen Argumenten ausgestattet;
ihrem Antrag wurde sofort zugestimmt.
Michael fand bei der neuen, einfùhlsam
und partnerschaftlich unterrichtenden Leh-
rerin wieder Lust an der Schule. Er konnte
mit Erfolg lemen und freute sich auf den
Unterricht; Bauch-Angst und Schlafstôrung
verschwanden. Frau M. widerfuhr durch
ihren sozialen Mut viel Unangenehmes.
Aber sic wurde durch die Gesundung ihres
Jungen belohnt: durch dessen wieder er-
wachte Lernbereitschaft und den Familien-
frieden. Und sic wirkte mit ihrer Zivilcoura-
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ge in das inhumane Schulsystem hinein
Wir brauchten mehr solche Bùrgerinnen.

Aber ungehindert durfen dièse Grund-
schullehrerin, Mathematiklehrer Falken-
stein, Sebastians Oberstudienrat die Men-
schenrechte verletzen. Denn indie Schule
ist kein Hauch von Demokratie eingedrun-
gen. Schule ist weithin ein demokratiefrei-
er Raum. Wo es aber keine Demokratie
gibt, kônnen Menschenrechte nur schwer
verwirklich werden. Und wo Menschen-
rechte verletzt werden, gibt es keine De-
mokratie. Da ist die Wûrde des Schulers
antastbar.

Hilfe ist môglich - Weqe der Konfliktbear-
beitung

Es gibt viele Môglichkeiten, destruktives
Lehrerverhalten nicht wegschauend, re-
signativ oder bagatellisierend hinzuneh-
men. Ziel ist es, aus dem Gegeneinander
ein Miteinander zu machen.

" Genau hinsehen, statt wegzu-
schauen. Den Kindern zuhôren;sic
ernst nehmen, wenn sic ûber ent-
wùrdigende Vorkommnisse berich-
ten, dièse schriftlich festhalten." Mit anderen Schùlereltern ûber de-
ren Beobachtungen sprechen; sich
solidarisieren, um gemeinsam fur
Kinder einzutreten." Elterngesprâche mit dem schwieri-
gen Lehrer. Die Not des Kindes er-
kennen lassen, statt Lehrer vor-
schnell schuldig zu sprechen. Des
Lehrers Sicht anhôren, aber auf
den Persônlichkeitsrechten der
Schulers bestehen." Gesprâch der Eltern mit der Klas-
senlehrerin, dem Vertrauenslehrer,
mit aufgeschlossenen Lehrern des
Kollegiums. Die verletzende Situa-
tion aufzeigen, schul-ôffentlichma-
chen, um Mithilfebitten." Gesprâche mit der Schulleitung auf
Grundlage genauer Informationen
und Notizen ùber demûtigendes,
taktloses, überforderndes oder un-
terdrùckendes Lehrerverhalten;
konkrete Vorschlàge formulieren,
um es abzustellen.

" Gesprâche von Lehrerkollegen mit
dem unpadagogisch handelnden
Lehrer: einzeln oder in kleiner
Gruppe den Konflikt klàren, Hilfs-
angebote machen, Grenzen set-
zen." Gesprâche mit Schulpsychologen,
Beratungsiehren: Wie kônnen diè-
se sich furdie Schùlereinsetzen?" Gesprach in der Lehrerkonferenz:
ein Bundnis fur gemeinsame Lô-
sungen im Interesse von Schule
und Schulem anstreben." Konfliktbearbeitende Gesprâche
der Schuler mit dem schwierigen
Lehrer, zusammen mit einem ver-
mittelnden Lehrer. Den Schuler zu-
hôren, Vorschlàge erarbeiten und
deren Verwirklichung verfolgen." Diskussion im Elternbeirat. Ge-
sprâche von Elternvertretern mit
dem Lehrer, Klassenlehrer, der
Schulleitung. Zusammenarbeit mit
Schulem und Schulervertretem." Vom Kinderarzt éventuelle psycho-
somatische Stôrungen bestatigen
lassen, ihn um Engagement bitten,
ebenso Psychotherapeutinnen fur
Kinder und Jugendliche." Antrag der Eltern auf Umschulung:
das durch den gestôrten Lehrer
gestôrte Kind in cine andere Klas-
se versetzen." Vorsprache bei Schulrat und
Schulbehôrden, cine Dokumentati-
on erarbeiten ùberVorfâlle, die ge-
gen die Wùrde des Kindes versto-
flen." Ôffentlichkeit herstellen mit Hilfe
von Presse und anderen Medien,
auf die lernrnstôrende Situation
aufmerksam machen." Dienstaufsichtsbeschwerde, ge-
stùtzt auf Unterrichtsgesetz, Schul-
ordnung, Beamtenrecht und Ver-
fassung." Vom Petitionsrecht Gebrauch ma-
chen: sich schriftlich mit Bitten und
Beschwerden an Abgeordnete und
den Landtag wenden." Gerichtliches Vorgehen bei Ver-
stôlien gegen das Grundgesetz,
gegen die Persônlichkeitsrechte
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der Schuler und die Kinderkonven-
tionder Vereinten Nationen.

Katjas Furcht. aufgerufen zu werden - Ein
Lehrer "heilt" die Angst

Die Achtung vor der Wurde des Kindes in
der Schule verwirklicht sich in der helfen-
den Lehrer-Schiiler-Beziehung. Die hel-
fende Beziehung wird vor allem durch
Angstmachen gestôrt. Es ist erstaunlich,
dass Lehrer die zahlreichen Untersu-
chungsergebnisse gleichgûltig hinnehmen.
Nach denen klagen etwa die Hâlfte der
Schuler über Schulangst, Prûfungsangste,
Angst, es nicht zu schaffen, Blamage-
angst, Angst vor schlechten Noten, Furcht
vor bestimmten Lehrern. Dièse Àngste fin-
den sich auf allen Schulstufen, besonders
verbreitet auf dem Gymnasium. "Wenn
jemand an die Tafel gehen soll, denke ich:
Hoffentlich nimmt der Lehrer mich nicht
dran." Dieser Aussage stimmen 42 % der
Schuler voll und 27 % "ungefahr" zu. Aber
weshalb soll ein Kind an die Tafel gehen,
wenn es sich davor furchtet und im Lernen
gehemmt wird?

Katja: Ihre Wurde und ihre Rechte als
Schulerin. Sic angstige es, plôtzlichaufge-
rufen zu werden; die Angst blockierte ihr
Denken. Katja sagt: "Es geht mir wie dem
Kaninchen vor der Schlange; ich bin ge-
lâhmt. Auch wenn ich gut gelernt habe,
scheint das Gewusste wie verflogen. Ich
fange an zu stottem und fuhle mich hilf-
los." - Ich frage Katja, ob sic ihre Furcht
vor dem Aufgerufen-werden dem Lehrer
mitteilen kônne. "Das bringt ja doch
nichts", meint sic, "der Lehrer muss
schlielilich Noten machen; er kann mich
nicht bevorzugen, wenn ich mir wùnsche,
nicht aufgerufen zu werden." - Die Schule-
rin ist bereits Opfer krankhafter Normalitàt;
sic stellt den angstigenden Abfragedruck
nicht in Frage. Ich ermuntere sic: "Wenn
du zum Lehrer hingingst, wusste der mehr
von dir. In meiner Gruppenarbeit mit Leh-
rern sehe ich, wie emst sic Anfragen Ju-
gendlicher nehmen."

Katja sprach mit Herm A.; der hôrte sich
den Kummer an. Es tat ihm leid, die Ju-
gendliche zu angstigen. In sein Mitleid
mischte sich persônliches Erleben aus ei-

gênerSchulzeit.Er sah cine Schulerin von
nah, die er von fern bekampfte, ohne das
zu wollen. Der Lehrer spùrte Mitleid. Aber
ist Mitleid angebracht, wenn ein Madchen
nur Angst vor dem Aufgerufenwerdenhat?
Fur Rousseau offenbart sich die allen ge-
meinsame Menschennatur nicht in der
Vemunft, sondern im Mitleid: in einem ein-
geborenen Widerwillen, einen Mitmen-
schen leiden zu sehen.

Diesen Widerwillen, cine Schulerin leiden
zu sehen, bemerkte der Lehrer angesichts
Katjas Kummer. "Aber woher die mùndli-
chen Noten nehmen?" - Herr A., selbst
unzufrieden mit dem bedrângenden Aus-
fragen, wollte Katja nur noch aufrufen,
wenn sic sich meldete. Er dachte mit der
Klasse darûber nach, wiedas Problem der
mundlichen Note spannungsfreier zu lôsen
sei: Die Jugendlichen wollten sich auf
mùndliche Kurzprufungen vorbereiten und
freiwillig melden.

Dieser Lehrer hat mit dem Unterlassen
des willkurlichen Aufrufens nicht nur hu-
man gehandelt, sondern lernpsycholo-
gisch. Angst entsteht in unklaren Situatio-
nen, es wird etwas Gefâhrliches befurch-
tet. Deshalb kann Angst durch klare Vor-
ausinformation verringert und das Lernen
verbessert werden. Der Lehrer milderte
nicht nur Katjas Angst, sondern auch die
Angst derer in der Klasse, die sich eben-
falls vor dem Aufgerufenwerden furchten.
Selbst wenn nur cine einzige Schulerin
abgefragt wird, ohne dass sic das môchte,
kann sich Angst über den GrofJteil der
Klasse ausbreiten.

Im "Zuhôren" die Wurde des Kindes ach-
ten - "Momo"

Katja war durch das achtungsvolle Verhal-
ten des Lehrers befreit von ihrer Abfrage-
furcht. Ihre Energie konnte sic jetzt fur das
Lernen fruchtbar machen und wurde nicht
durch Angst aufgezehrt. Auch die Mitarbeit
der anderen Jugendlichen wurde nicht ge-
ringer, sondern lebhafter. Der Lehrer
selbst fuhlte sich befreit, weil er Unterricht
und Prùfung trennte. So konnte er sich auf
den Lernvorgang konzentrieren, auf die
Sache und die Schuler. Ich selbst habe so
lange ich Lehrer war kein Kind aufgerufen,
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das sich nicht meldete. Oder wieware das
fur Sic, wenn ich Sic plôtzlich aufrufen
wurde? Fanden Sic das nicht taktlos und
wùrden solche Behandlung empôrt zu-
ruckweisen?

In Herrn A.s Klasse wurden die Zurùckhal-
tenden ermuntert, sich von sich aus zu
trauen. An Stelle des Furcht auslôsenden
Erwartungsdrucks trat Geduld und Ermuti-
gung. Am Anfang dieser Konfliktlôsung
war das Zuhôren. Ich hôrte der Jugendli-
chen zu, der Lehrer hôrte ihr zu. Lehrer
und Eltern reden oft gut-meinend auf Kin-
der ein, aber hôren ihnen nicht zu. Dabei
verbessert Zuhôren die Beziehung und
lasst uns wahmehmen, wo Kinder wirklich
stehen. Der Jugendbuch-Autor Michael
Ende schrieb in seinem poesievollen Mar-
chen-Roman "Momo" ùber die Kunst des
Zuhôrens:

Wie Momo sich aufs Zuhôren
verstand, war ganzund gar einma-
ng.
Wenn jemand meinte, sein Leben
seibedeutungslos
under selbst nur irgendeiner unter
Millionen,
einer, auf den es überhaupt nicht
ankommt
und der ebenso schnell ersetzt
werden kann wie ein kaputter Topf

wenn der hinging und erzâhlte ai-
les das der kleinenMomo,
dann wurde ihm, noch wàhrend er
redete, auf geheimnisvolle Weise
klar,
dass er sich grundlich irrte. Dass
es ihn, genauso wie er war,
unter allen Menschen nur ein ein-
zigesMal gab,
und dass er deshalb auf seine be-
sondere Weise fur die Weit wichtig
war.
So konnteMomo zuhôren.

Vielleicht bringen wir Momos Menschen-
liebe nicht auf. Der Lehrer liedKatja durch
Zuhôren erfahren, dass sic nicht bedeu-
tungslos, sondern wichtig war. Er milderte
Schulangst an der Stelle, an der er es
vermochte. Dadurch brachte er mehr
Freundlichkeit in den Unterricht, durch die

partnerschaftlichen Gesprâche erwuchs
mehr Demokratie. Kônnten wir vielleicht
Kindern mehr zuhôren? ("Woher soll ich
denn die Zeit nehmen?") Jetzt ganz fur
das Kind da sein? ("Erzâhl es mir spater.")
Jugendliche so emst nehmen wie Erwach-
sene? ("Das ist doch nicht so wichtig.")
Auch ihre kleinen Sorgen aufmerksam an-
nehmen? ("Mach dir nichts draus!") Sic er-
fahren lassen, dass sic nicht bedeutungs-
los sind? - Zum respektvollen Umgang mit
Schùlem gehôrt: Nicht mit halbem Ohr
hinhôren, wenn Kinder etwas mitteilen,
sondern "ganz Ohr sein". Denn: Wer fùh-
len will, muss zuhôren.

Die Wurde des Kindes in der Schule? Ich
wiederhole des Dichters Wort: Das Kind
erfahren lassen, dass es nicht bedeu-
tungslos ist, nicht irgend cines unter Milli-
onen. Sondern cines, auf das es an-
kommt, das nicht ersetzt werden kann.
Dass es dièses Kind, genau so wie es ist,
unter allen Menschen nur ein einziges Mal
gibt. Und dass es deshalb auf seine be-
sondere Weise fur die Welt wichtig ist.
Darin liegt die Wurde des Kindes.
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Die Rechte des Kindes in der Schule
Resolution der Konferenz von Luxemburg, 13-15. September2001

Prâambel Artikel 2

Artikel 28 und 29 der Konvention
der Vereinten Nationen über die Rechte
des Kindes legen das Recht des Kindes
auf Bildung und Chancengleichheit sowie
die Ziele der Bildungseinrichtungen fest. In
den 11 Jahren seit der Unterzeichnung
und Ratifizierung dieser Konvention durch
fast aile Staaten dieser Erde wurden be-
achtliche Fortschritte im Bereich der Er-
ziehung und Bildung gemacht aber auch
heute gehen noch ùber 100 Millionen Kin-
der nicht zur Schule, darunter besonders
viele Mâdchen.

Doch die UN-Konvention enthalt
auch noch andere Rechte: z.B. das Recht
auf Gleichbehandlung, (Art. 2), die Vor-
rangigkeit der Interessen des Kindes
(Art. 3), die Meinungsfreiheit und das
Recht gehort zu werden (Art 12, 13), das
Recht auf Spiel und Freizeit (Art. 31),
Rechte von Flùchtlingskindern (Art. 22)
und Kindern mit Behinderung (Art. 23)...
In den Làndern, die im Erziehungs- und
Bildungsbereich formai die Anforderungen
der Konvention erfùllen,werden die Rech-
te des Kindes in der Schule jedoch oft gar
nicht oder nur in unzureichendem Masse
respektiert. Kinder sind meistens noch
Objekte von Bildung und nicht Subjekte
des eigenen Lernens.

Die folgende Resolution richtet sich
an aile, die am Erziehungs- und Bildungs-
prozess beteiligt sind. Sic hat das Ziel, auf
die Rechte des Kindes in der Schule auf-
merksam zu machen, und das Zusam-
menleben aller Beteiligten zu verbessern.
Entscheidungstrager werden aufgefordert,
ailes in ihrer Macht stehende zu tun, um
weit ûber die Mindestanforderungen der
UN-Konvention hinauszugehen. Dièse
Resolution wurde unter Mitarbeit von Kin-
dernerstellt.

Das Recht auf Gleichbehandlung

(I)Die Vertragsstaaten achten die in diesem
Ùbereinkommen festgelegten Rechte und
gewâhrleisten sic jedem ihrer Hoheitsge-
walt unterstehenden Kind ohne jede Dis-
kriminierung unabhângig von der Rasse,
der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Spra-
che, der Religion,der politischen und sons-
tigen Anschauung, der nationalen, ethni-
schen oder sozialen Herkunft, des Vermô-
gens, einer Behinderung, der Geburt oder
des sonstigen Status des Kindes,semer El-
ternoder seines Vormunds.

(2)Die Vertragsstaaten treffen aile geeigneten
Malinahmen , um sicherzustellen, dass
das Kind vor allen Formen der Diskriminie-
rung oder Bestrafung wegen des Status,
der Tâtigkeiten, der Meinungsâufterungen
oder der Weltanschauung semer Eltern,
seines Vormunds oder semer Familienan-
gehôrigen geschùtztwird.

Schule soll ein Ort werden in dem aile
Kinder willkommen sind und sich wohl
fûhlen. Das Recht auf Nichtausgrenzung
ist ein Menschenrecht. Die Gestaltung des
Lebensraums Schule soll sich an den Be-
dûrfnissen und Rechten der Kinder orien-
tieren, wie sic in Artikel 29 KRK bezeich-
net sind. Dies kann verwirklicht werden
z.B. durch

Emeuerung der Lehreraus- und -
fortbildung, respektive der Pflicht
zur Fortbildung
kleinere Lemgruppen
Berùcksichtigung der Lebenssitua-
tion der Kinder bei der Unterrichts-
gestaltung
Verankerung des Auftrages der
Schule das Lernen zu lemen in
den Schulgesetzen
Wahrung der Redite der Flùcht-
lings- und Einwandererkinder
Fôrderung von inclusiver Erzie-
hung
Stàrkung der Konfliktbewàltigungs-
kompetenz von Kindern,
Entwicklung von Prozeduren zur
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fairen Bewâltigung von Konflikten" Gemeinsame Erziehung und Bil-
dung von Kindern mit und ohne
Behinde>ungals Regelschule" Umbau der Sonderschulen in Res-
sourcezentren fur "Inclusive Edu-
cation"" Fôrderung der Schùler mit Verhal-
tensauffalligkeiten, Lern- und Leis-
tungsschwachen" Ausbau von Fruherkennung und
Frûhfôrderung" Berùcksichtigung und Fôrderung
der individuellen Begabungen" Fôrderung des partnerschaftlichen
Umgangs der Kinder miteinander" Abbau von Rollenklischees" Ermôglichen einer positiven Dis-
kriminierung

DieVorrangigkeit der Interessen des
Kindes

Artikel3

(1)Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen,
gleichviel ob sic von ôffentlichenoder priva-
ten Einrichtungen der sozialen Fùrsorge,
Gerichten, Verwaltungsbehôrden oder Ge-
setzgebungsorganen getroffen werden, ist
das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt,
der vorrangig zu berùcksichtigen ist.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem
Kind unter Berùcksichtigung der Redite
und Pflichten semer Eltern, seines Vor-
munds oder anderer fur das Kind gesetzlich
verantwortlicher Personen den Schutz und
die Fùrsorge zu gewahrleisten, die zu sei-
nem Wohlergehen notwendig sind; zu die-
sem Zweck treffen sic aile geeigneten Ge-
setzgebungs- und VerwaltungsmalJnah-
men.

(3)Die Vertragsstaaten stellen sicher, dali die
fur die Fùrsorge fur das Kind oder dessen
Schutz verantwortlichen Institutionen,
Dienste und Einrichtungen den von den zu-
stàndigen Behôrden festgelegten Normen
entsprechen, insbesondere im Bereich der
Sicherheit und der Gesundheit sowie hin-
sichtlich der Zahl und der fachlichen Eig-
nung des Personals und des Bestehens ei-
ner ausreichenden Aufsicht.

Schule muss zu einem Experimentierfeld
fur das Erlemen demokratischer Um-
gangsformen werden. Hier soll das Kind
auf ein verantwortungsbewusstes Leben in

einer freien Gesellschaft im Geist der Ver-
standigung, des Friedens, der Toleranz
und der Gleichberechtigung vorbereitet
werden. Dazu gehôren:

" Beratungs- und Entscheidungs-
gremien, in denen die Schùler, zu-
sammen mit den anderen Part-
nern, nicht nur scheinbare sondern
wirkliche Macht ausùbenkônnen" Die Gestaltung des Schulalltags
durch die Kinder" Verànderung der Rahmenbedin-
gungen hin zu einer Schule fur
Kinder" An dem Entwicklungsstand der
Kinder orientierte Auseinanderset-
zung mit Menschen- und Kinder-
rechten in Verantwortung der
Schule" Fôrderung von Eigeninitiative bei
den Kindern in- und außerhalb der
Schule" Fôrderung der Solidaritàt mit Kin-
dern aus Làndem in denen Armut
und Unterdrûckung herrscht" Fôrderung des grenzùberschrei-
tenden Austauschs von Schulern" Erhaltung der kulturellen Identitât
und Sprache des Einwandererkin-
des" Beriicksichtigung des besten Inte-
resses des Flùchtlingskindes bei
Beendigung des Aufenthaltrechts" Recht auf gewaltfreie Schule" Verankerung des Auftrages der
Schule das Lernen zu lernen in
den Schulgesetzen

Partizipation und Meinungsfreiheit

Artikel12

(I)Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das
fahig ist, sich cine eigene Meinung zu bil-
den, das Recht zu, dièse Meinung in allen
das Kind beruhrenden Angelegenheiten frei
zu àulîern,und berùcksichtigen die Mei-
nung des Kindes angemessen und ent-
sprechend seinem Alter und semer Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbeson-
dere Gelegenheit gegeben, in allen das
Kind beruhrenden Gerichts oder Verwal-
tungsverfahren entweder unmittelbar oder
durch einen Vertreter oder cine geeignete
Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen
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Verfahrensvorschriften gehôrtzu werden

Artikel 13

(I)Das Kind hat das Recht auf freie Meinungs-
auflerung; dièses Recht schlielit die Frei-
heit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen In-
formationen und Gedankengut jeder Art in
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke
oder andere vom Kind gewàhlte Mittel sich
zu beschaffen, zu empfangen und weiter-
zugeben.

(2)Die Ausùbungdièses Rechts kann bestimm-
ten, gesetzlich vorgesehenen Einschrân-
kungen unterworfen werden, die erforder-
lichsind

a) fur die Achtung der Rechte oder des
Rufes anderer oder
b) fur den Schutz der nationalen Sicher-
heit, der ôffentlichen Ordnung (ordre
public), der Volksgesundheit oder der ôf-
fentlichen Sittlichkeit.

(I)Die Vertragsstaaten erkennen das Recht
des Kindes auf Ruhe und Frieden an, auf
Spiel und altersgemaSe aktive Erholung
sowie auf freie Teilnahme am kulturellen
und kùnstlerischenLeben.

(2)Die Vertragsstaaten achten und fôrdern das
Recht des Kindes auf voile Beteiligung am
kulturellen und kùnstlerischen Leben und
fôrdern die Bereitstellung geeigneter und
gleicher Môglichkeiten fur die kulturelle und
kùnstlerische Betâtigung sowie fur aktive
Erholung und Freizeitbeschàftigung.

Lernprozesse sind âulierst vielfàltig. Schu-
le soll davon nicht einen Typ einseitig be-
vorzugen sondern aile Sinne des Kindes
ansprechen. Der Lernprozess bedeutet
immer auch einen Wechsel von An- und
Entspannung. Gerade soziales Lernen
findet intensiv auch in Spiel und Freizeit
statt. Das bedeutet:

Grundbedingungen fur erfolgreiches Ler-
nen sind cine positive Leistungsmotivati-
on, die Befriedigungvon Neugier und Lust,
kreatives Experimentieren und ein zwang-
loser Umgang mit dem Fehler. Schule
muss von einer belehrenden zu einer ler-
nenden Einrichtung werden und die gewal-
tigen Môglichkeiten der Informations- und
Kommunikationstechnologien nutzen. Das
bedeutet:

" Abkehr von den traditionellen Pro-
grammen und Curricula" Ùberarbeitung der alten Verset-
zungs- und Bewertungskriterien" Beteiligung der Schùler am Ausar-
beiten von Projekten" Bestmôgliche Ausstattung der
Schulen mit Lehr- und Lemmaterial" Verlagerung von Lernprozessen
aufterhalb der Schulen" Beteiligung von Schùler und Schu-
lerinnen an der Gestaltung von
Schulgebaudenund -gelande" Mitgestaltung von Unterrichtsmate-
rial durch Schùler/ und Schulerin-
nen

Das Recht aufSpiel, Freizeit und Erho-
lung

Freundliche, innovative und kind-
gerechte Gebaude
Môglichkeit der Ganztagsbetreu-
ung mit abwechslungsreichem
Programm
Lebensraumorientierung und mehr
Platz fur soziales Lernen
Fôrderung der Persônlichkeit, der
Begabung und der geistigen und
kôrperlichen Fahigkeiten des Kin-
des
Recht auf Ruckzugsmôglichkeiten.

Conclusion

Im Hinblick auf Globalisierung ist es wich-
tig iiber einen Rahmenplan fur Schulen
nachzudenken, der gemeinsame Eckpunk-
te fur Bildung und Erziehung der Kinder
festlegt und den grenzùberschreitenden
Austausch von Schùler und Schulerinnen
fôrdert. Um die Diskrepanz in Bildungs-
und Erziehungsfragen zwischen Kindern,
Eltern und Padagogen zu verringern, ist es
wichtig neutrale und unabhangige Bera-
tung und Information an aile Beteiligten
heran zu tragen. Das ailes kann nur gelin-
gen unter Ausschôpfung aller verfûgbaren
Mittel und in internationaler Zusammenar-
beit (Art. 4 KRK)

Artikel 31

Luxemburg, den 15 September 2001
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SchwierigeJugendliche - ohnmàchtigeErzieher?

Machtprozesse zwischen Jugendlichen und Erwachsenen im Heim1

KLAUS WOLF

Die Ohnmacht des Erziehers vor den
schwierigen Jugendlichen -

das ist si-
cher ein Gefiihl, das viele Pâdagogen
immer wieder haben. Die Aufmerksam-
keit konzentriert sich dann leicht auf
die Frage: Wie kann ich dièse Ohn-
macht vermeiden und mehr Einfluss
gewinnen? Andererseits klingt die Fra-
ge nach Pâdagogik und Macht doch
etwas anrùchig. Sollte Erziehung denn
nicht ohne Macht auskommen?Es wird
vorgeschlagen, die Wirkungen und Ne-
benwirkungen unterschiedlicher
Machtquellen zu betrachten. Denn
Machtunterschiede sind in pâdagogi-
schen Beziehungen unvermeidbar.
Worauf sic beruhen und wie sic ver-
wendet werden, soll untersucht wer-
den.

FunfJahre langhat Klaus Wolf Machtprozesse
im Heim untersucht und zwar nicht, indem er
Fragebôgen verschickt hat, sondern indem er
jeweils mehrere Monate am Leben von Heim-
gruppen teilgenommen, Beobachtungen notiert
und viele Gesprâche mitKindernund Jugendli-
chenund ihren Erzieherinnen gefuhrt hat.Eini-
ge der Gesprâche hat eraufgezeichnet, transk-
ribieren lassenund schlielilich am Schreibtisch
sitzend über die Beobachtungen und Gesprâ-
che nachgedacht. Das Ergebnis waren theore-
tische Ûberlegungen zu Machtprozessen inder
Heimgruppe und anderen Figurationen (vgl.
hierzu auch Wolf, 1999). Mit ihrer Hilfe kann
man etwas erkennen, was man so ohne sic
nicht sehen kann. Das Ziel einer solchen theo-
riegeleiteten Wahrnehmung lautet also: Ich
sehe was, was du nicht siehst, und gewinne
dadurch môglicherweise neve Handlungsmôg-
lichkeiten.

Was ist Macht?

Die Grundlage ist cine nicht nur wissen-
schaftlich intéressante, sondern auch
asthetisch gelungene Machtdefinition von
Norbert Elias. Er hat Macht (1986, S. 97)
so definiert: Jnsofern als wir mehr von an-

deren abhàngen als sic von uns, mehr auf
andere angewiesen sind als sic auf uns,
haben sic Macht ûber uns, ob wir nun
durch nackte Gewalt von ihnen abhangig
geworden sind oder durch unsere Liebe
oder durch unser Bedurfnis, geliebt zu
werden, durch unser Bedurfnis nach Geld,
Gesundung, Status, Karriere und Ab-
wechslung". Macht wird als cine Struktur-
eigentûmlichkeit aller menschlichen Be-
ziehungen betrachtet (vgl. Elias 1986, S.
77). In diesem Sinne ist Macht ein Merk-
mal aller menschlichen Beziehungen. Ù-
berall dort, wo uns nicht vollkommen
gleichgultig ist, was andere Menschen
denken, fùhlen oder tun, spielt sic cine
Rolle.

In der Définition von Elias wird der Blick
auf ein sehr breites Spektrum von Macht-
quellen gerichtet. Sowohl auf der Makro-
ebene der gegenseitigen Abhângigkeit von
Gesellschaften oder auf der von groften
Gruppen innerhalb einer Gesellschaft, als
auch auf der Ebene der Beziehungen zwi-
schen einzelnen Menschen, ûberall wo
Menschen voneinander abhangig und auf-
einander angewiesen sind, kônnen ihre
Beziehungen auch unter Machtgesichts-
punkten beschrieben werden (vgl. Elias,
1984, S. 69).

Machtbalance

Ein weiterer zentraler Begriff ist der der
Machtbalance. Er enthalt folgende Aspek-
te:

" Die Macht zwischen zwei oder
mehreren Menschen ist mehr oder
weniger ungleich verteilt, die un-
gleiche Verteilung bedeutet nicht,
dass der weniger machtige
Mensch oder die weniger machtige
Gruppe keine Macht hàtte; nur ist
jener starker auf den anderen

1 Ùberarbeiteter Vortrag auf dem 3. Heiligenseer Jugendhilfe-Symposium am 11.November 1999 in
Berlin
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Menschen bzw. die andere Gruppe
angewiesen als dieser/diese auf
ihn.

merkt hatte, dass er inzwischen stârker
war Nun warendie gleichen Rollen anders
verteilt.

Auch in Institutionen mit sehr ungleicher
Machtverteilung - etwa in Gefângnissen -
sind auch die Mâchtigeren - i. d. R. die
Wàrter - von den wenigerMâchtigen - den
Insassen - abhangig, allerdings weniger
alsjene von diesen. Den Wôrtern ist eben
nicht gleichgultig, ob die Gefangenen ko-
operieren v. à.

" Die Verteilung von Macht ist nicht
statisch, sondern sic kann sich ver-
andern. Die Veranderungen
kônnen sehr unterschiedliche Ur-
sachen haben, und viele dieser Ur-
sachen werden nur deutlich, wenn
die Beziehungen in den Zusam-
menhângen des sic umgebenden
Geflechtes betrachtet werden. Ei-
nige der Grùnde fur Veranderun-
gen der Machtbalance kônnen als
langfristig wirkende, cine ganze
Gesellschaft umfassende Entwick-
lungstendenzen beschrieben wer-
den. So gibt es viele Hinweise dar-
auf, dass sich die Machtunter-
schiede zwischen Mânnern und
Frauen oder zwischen Erwachse-
nen und Kindern in unserer Gesell-
schaft in den letzten Jahrzehnten
verringert haben, ohne allerdings
aufgehoben worden zu sein (vgl.
van Stolk/Wouters, 1987; du Bois-
Reymondu.a., 1994).

" Machtbalancen kônnen elastisch
sein, sich kurzfristig ândern oder
auch relativ stabil bleiben und sich
nur über lange Zeitraume allmah-
lich verschieben.

Machtbalancen, die auf kôrperlicher
Ûberlegenheit grûnden, kippen i. d. R.
schnell: Wer bisher der Stârkere war, ist -
vielleicht aufgrund einer kôrperlichen
Auseinandersetzung - plôtzlich der
Schwâchere. So habe ich einen
Jugendlichen kennen gelernt, der plôtzlich
bemerkt hatte, dass er inzwischen stârker
geworden war als sein Vater, der ihn und
seine Mutter viele Jahre lang kôrperlich
drangsaliert hatte. Der Junge quâlte sich
nun mit der Frage, wie lange er sich wohl
unnôtigerweise noch unterworfen hatte,
weil er gar nicht gemerkt hatte, dass er

Ein Machtgleichgewicht ist das relativ sta-
bile oder labile Résultat von einander
wechselseitig neutralisierenden Einflus-
sen. Ein solches Gleichgewicht kann auf
einem niedrigen Niveau gegenseitiger Ab-
hangigkeit bestehen - beiden Menschen
ist weitgehend gleichgultig was der andere
tut, denkt oder fùhlt - oder auf einem ho-
hen - beiden ist dies sehr wichtig, dem ei-
nen so wichtig wie dem anderen.

ZweiMenschen etwa, die sich intensiv lie-
ben, sind inhohem Malle gegenseitig von-
einander abhangig, ohne dass ein
Machtunterschied bestehen muss. Fur die
Frage des Machtunterschiedes interessie-
ren sic sich allerdings oft sehr: Liebst du
michgenauso wie ichdich?

Missverstandlich ist das Bild von einer Ba-
lance, soweit es Vorstellungen von einem
ausgewogenen Gleichgewicht nahe legt.
Dies ist ausdrucklich nicht gemeint; die
Metapher von der Balance ist kein norma-
tives Konzept. Dass cine ausgeglichene
Machtbalance wûnschenswert sei, ist dar-
in nicht enthalten, auch wenn in unserer
Gesellschaft ein Unbehagen von Men-
schen in Beziehungen mit einem erhebli-
chen Machtunterschied zu ihren Unguns-
ten wohl wahrscheinlich ist. Machtunter-
schiede sind begrundungsbedùrftig ge-
worden. Das verweist auf Verschiebun-
gen, denn stabile Machtgefâlle sind gera-
de dadurch gekennzeichnet, dass sic den
Menschen einer Zeit nicht als legitimati-
onsbedurftig, sondem als »naturlich« er-
scheinen.

Zutreffend ist das Bild einer fluktuierenden
Balance in einem Geflecht wechselseitig
von einander abhângiger Menschen, weil
es die Vorstellung unterstùtzt, dass
Machtverschiebungen an einer Stelle im
Geflecht sowohl im naheren Umfeld Ver-
anderungen bewirken als auch weiterrei-
chende Wirkungen an anderen Stellen des
Handlungsfeldes entfalten kônnen, die
insgesamt zu einem emeuten Austarieren
fùhren kônnen. So werden Jugendliche,
die sich in cine Freundin oder einen
Freund verlieben, von anderen - etwa ih-
ren Eltern oder Erzieherinnen - fast immer
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relativ unabhângiger, als sic es vorher wa-
ren. Betrachten wir nun noch etwas sys-
tematischer, worauf die grôliere Abhân-
gigkeit des einen vom anderen beruhen
kann.

Oder ob man das Fernsehprogramm emp-
fangen kann, in dem der toile Film kam,
betrifftsicnun viel konkreterals vorher.

2. Zuwendung und Zuwendungsentzug:

Machtquellen

Bei meiner Analyse von Machtprozessen
in Heimgruppen haben sich sieben Macht-
quellen als besonders wirksam erwiesen.
ich will sic an wenigen kurzen Beispielen
aus der Untersuchung skizzieren. Wer es
genauer wissen will, kann es nachlesen
(Wolf, 1999, S.139-300)

1. Matérielle Leistungen und Versor-
gung:

Dass Erwachsene und Kinder im Heim
hinsichtlich der materiellen Leistungen und
der Versorgung voneinander abhangig
sind, ùberrascht wohl niemanden. in man-
cher Hinsicht sind die Kinder von den Er-
zieherinnen abhàngiger als dièse von ih-
nen: Sic erhalten z. B. ihr Taschengeld
von ihnen, ihr Einfluss auf Anschaffungen,
die Organisation der Versorgung v.v.m. ist
grôlier. Aber die Kinder wissen oft dass
sic einen Anspruch haben auf Taschen-
geld, Bekleidungsgeld, etc. je deutlicher
die Leistungen als Pflichtleistungen des
Heimes definiert werden, desto geringer
wird die Abhângigkeit, ohne allerdings
ganz aufgehoben zu sein. Die Erzieherin
darf z. B. das Taschengeld nicht einfach
streichen, auf Dauer kurzen o. a. , son-
dern sic kann nur die Auszahlung hinaus-
zôgen. Irgendwann muss es bei den Kin-
dern ankommen, sonst ist es rechtlich
zweifelhaft und wenn die Kinder das wis-
sen, verringert das ihre matérielle Abhân-
gigkeit.

Indem vonmir untersuchten Heim gab es- wie überwiegend in Ostdeutschland - bis
kurz noch der Wende einen speziellen
Nachtdienst fur das ganze Heim. Die Er-
zieherinnen gingen am Abend nach Hau-
se. Das ânderte man. jetzt mûssen die
Erzieherinnen zum Nachtbereitschafts-
dienst in ihrer Gruppe bleiben und im
Heim übernachten. Dadurch wird ihre Ab-
hângigkeit von den Lebensbedingungen in
der Heimgruppe viel grôfler. Ob es am
Abendgemutlich, harmonisch undruhig ist

Wie stark die emotionale Abhângigkeit ist,
wie wichtig die Zuwendung und wie groli
die Angst vor dem Entzug der Zuwendung
wird, hângt natûrlich von vielen Faktoren
ab. So habe ich beobachtet, dass sich ein
witziges, charmantes Kind viel leichter
durchsetzen konnte als ein anderes. Diè-
ses hat mehr zu bieten, man freut sich,
wenn es kommt und wenn die Erzieherin
einen Konflikt mit ihm hat, macht es ihr
sehr viel mehr aus als bei dem anderen.
Oder wenn die Kinder cine dichte Bezie-
hung zu ihren Eltern haben oder jugendli-
che cine wichtige Freundschaft aulierhalb
der Heimgruppe, dann werden sic emotio-
nal unabhângiger von den Erzieherinnen,
als wenn sic cher isoliert sind. Auch sol-
che Prozesse finden auf beiden Seiten
statt. Die Erzieherin,die selbst sehr isoliert
ist, vielleicht ihren Geburtstag am liebsten
in der Heimgruppe feiert, weil sic sonst
allein zu Hause sâfle, ist abhàngiger als
cine andere mit wichtigen positiven Bezie-
hungen auflerhalb.

3.Sinnkonstruktion und Sinnentzug:

Die Machtquelle die die Sinnkonstruktion
betrifft, begrùndet cine potentielle Abhân-
gigkeit der Erzieherinnen von den Kindern.
Ihnen ist nicht gleichgûltig, ob die Kinder
ihrer Heimgruppe sich gut entwickeln, ob
sic als erfolgreiche Pàdagoginnen gelten
und ob die Erfolge auf sic und die Misser-
folge auf andere zurùckgefùhrt werden.
Beklagen sich die Kinder über ihre Gruppe
und wollen lieber in cine andere wechseln,
lasst das die Erzieherinnen nicht gleichgûl-
tig, und zwar nicht nur weil sic vielleicht
Sanktionen durch die Heimleitung befûrch-
ten, sondern primer, weil sic dann ihre ei-
gene Arbeit als erfolglos und damit als
sinnlos hâtten betrachten mùssten. Auch
ein Kind, das in cine andere Gruppe oder
vielleicht sogar zu den Eltern zurùck
môchte, weil es dort lieber leben will, kann
dièse Sinnkonstruktion belasten. Die Stel-
lung der Berufsarbeit im Heim ist fur die
unterschiedlichen Erzieherinnen durchaus
verschieden. Fur die einen ist die Frage
der Selbstbestâtigung durch Berufsarbeit
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wichtiger als fur die anderen. Damit sind
sic in spezifischer Weise starker von z. B.
dem Wohlgefuhl der Kinder abhângig.

Die individuelle Sinnkonstruktion kann z.
B. auch stark belastet werden, wenn Er-
zieherinnen erleben, dass sic das Leben
und die Arbeit im Heim kaum beeinflussen
kônnen, dass aile wichtigen Fragen von
der Leitung entschieden werden und sic
bei den Kindern als ziemlich unwichtige
Funktionare am unteren Ende der Hiérar-
chie gelten. Dies fuhrt wahrscheinlich ent-
weder langerfristig zum Verlassen des
Feldes oder zur Verringerung der Erwar-
tungen an die Sinnverwirklichung im Beruf
mit einigen negativen Folgen fur ihr Enga-
gement.

4. Orientierungsmittel:

Unter Orientierungsmittéln verstehe ich in
Anlehnung an Norbert Elias (1983) aile
Wissensbestande, Informationen, Fertig-
keiten, Strategien und Zugange zu zentra-
len Interprétations- und Deutungsmustern
einer Gesellschaft, die notwendig sind, um
sich zu orientieren und zielgerichtetes
Handeln zu ermôglichen. Ein Ùberhang an
Orientierungsmittéln ist fur die Erziehung
unverzichtbar. Sich von jemandem erzie-
hen lassen zumùssen,der sich offensicht-
lich nicht gut auskennt, der von der Welt
oder von der der Jugendlichen keine Ah-
nung hat, der vielleicht sogar dùmmer als
der zu Erziehende ist, wird leicht als Zu-
mutung empfunden, und es fuhrt fast im-
mer zu erheblichen Komplikationen. Einen
Ùberhang an Orientierungsmittéln trauen
die Jugendlichen den Erwachsenen nicht
mehr zwangslâufig zu. Zumindest in eini-
gen Teilgebieten - etwa dem Umgang mit
neuen Medien, Computerspielen v. a. -
erleben sic oft cine Unterlegenheit der
Erwachsenen. Wenn dies auf ein Teilge-
biet beschrankt ist und die Erwachsenen
mit ihrer Unterlegenheit souyeran umge-
hen, kann dies durch einen Ùberhang an
Orientierungsmittéln auf anderen, fur die
jugendlichen wichtigen Gebieten, kom-
pensiert werden.

5. Kôrperliche Stârke:

Dass kôrperliche Ùberlegenheit cine
Machtquelle ist, leuchtet unmittelbar ein.
Ich will spater ihren Einsatz in padagogi-

schen Beziehungen kritisch beleuchten
und werde darauf zuruckkommen.

6. Gesellschaftliche Deutungsmuster:

Ein Machtunterschied ist nicht nur das
Produkt der Aktionen einzelner Menschen,
sondern auch das Ergebnis von etablier-
ten Machtverhâltnissen die in Deutungs-
mustern und gemeinsamen Ùberzeugun-
gen in einer Gesellschaft festgehalten
sind. So gibt es weitgehend gemeinsame
Vorstellungen darùber, was sich Kinder
Erwachsenen gegenuber und Erwachsene
Kindern gegenuber »herausnehmen« dur-
fen. Darin sind Annahmen enthalten, wel-
che Machtunterschiede zwischen Kindern
und Erwachsenen als natùrlich, selbstver-
standlich oder zulassig gelten. Solche ge-
sellschaftlichen Deutungsmuster veran-
dern sich im Verlaufe der Zeit. So gibt es
einige Hinweise darauf, dass die Um-
gangsformen zwischen Eltern und Kindern
heute starker durch Verhandlungen und
weniger durch Befehlen und Gehorchen
gekennzeichnet sind als einige Jahrzehnte
zuvor (vgl. Buchner, 1983). Solche veran-
derten Vorstellungen spiegeln sich auch in
veranderten Rechtsnormen wider (vgl.
Wolf, 1999, S. 237 ff.).

7. Macht als Teil des staatlichen Erzie-
hungs-und Sanktionssystems:

Die Erzieherinnen als Funktionare des
Heimerziehungssysïems und die Heime
als Institutionen verfùgten ùberspezifische
Machtmittel, die die Machtbalance zwi-
schen Kindern und Erzieherinnen beein-
flussen kônnen. So sind die Kinder auf die
Erzieherinnen angewiesen, wenn sic In-
formationen über fruhere Zeiten, ihres Le-
bens erhalten wollen. Dies ist nicht nur ein
allgemeiner Vorsprung an Orientierungs-
mittéln, sondern beruht auf dem Zugang
der Erzieherinnen zu den Heimakten.
Auch haben die Erzieherinnen weitaus
grôdere Môglichkeiten als die Kinder, In-
formationen in Akten festzuhalten, sic an
ihre Kolleginnen in den Jugendàmtern wei-
terzugeben, die Zusammensetzung von
Hilfeplankonferenzen zu beeinflussen und
vieles mehr. Auch der Einfluss der Erzie-
herinnen auf die Verlegung von Kindern
gegen deren Willen in cine andere Einrich-
tung ist in den Augen aller beteiligten
Menschen deutlich grôfier als etwa der
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Einfluss der Kinder auf cine Versetzung
einer unerwunschten Erzieherin.

Die Institution Heim und das Jugendhilfe-
system verfûgen ûber Sanktionsmôglich-
keiten, die nicht auf Eigenschaften der
einzelnen Erzieherin beruhen,sondern die
durch die Erzieherin in ihrer beruflichen
Funktion aktiviert werden kônnen. Hierzu
gehôrt insbesondere die Verlegung (vgl.
Freigang, 1986) oder der zeitliche Aus-
schluss (vgl. Schwabe,1996).

Fazit: komplexe Machtprozesse

Mindestens die Einflusse aus diesen sie-
ben Machtquellen wirken zusammen. Sic
beeinflussen in dem Gewebe von Bezie-
hungen die Einflussmôglichkeiten das
Handeln, Denken und Fùhlen der Men-
schen. Zum Gewebe gehôren die Kinder
und Jugendlichen der Heimgruppe und
ihre Erzieherinnen, aber auch andere
Menschen innerhalbdes Heimes (etwa die
Leitung, Kollegen aus anderen Gruppen)
und aufierhalb der Heimgruppe (etwa die
Eltern oder Freunde) bis hin zu gesell-
schaftlichen Prozessen, die sich in der
Heimgruppe auswirken. Im Zusammen-
spiel dieser Kràfte kommt es standig zu
Verânderungen. Machtdifferentiale kônnen
sich verstarken oder abschwâchen, ein-
zelne Machtquellen gewinnen oder verlie-
ren an Bedeutung.

Ich môchte im Folgenden die Aufmerk-
samkeit insbesondere auf zweiMachtquel-
len lenken, die beim Umgang mit Jugend-
lichen, die als schwierig gelten, haufig ins
Auge gefasst werden, um einen - ggf. feh-
lenden - Machtûberhang der Erwachsenen
(wieder) herzustellen. Gerade wenn wir
Pàdagogen uns den Jugendlichen gegen-
uber ohnmàchtig fuhlen, setzen wir auf die
Machtquelle kôrperliche Starke, oft 7zu-
sammen mit einer Intensivierung der
Macht als Erziehungsinstitution. Jnsbe-
sondere geschlossene Einrichtungen
grunden ihre Macht oft nahezu aus-
schliefilich auf dièse Machtquellen. Wel-
che Folgen dies hat, môchte ich im Fol-
genden untersuchen.

Das Profil der Machtquelle kôr-
perliche Starke

Wenn wir die Erziehung von Kindern in
ihrem biografischen Verlauf betrachten,
kommt man zu einer auf den ersten Blick
vielleicht etwas irritierenden Feststellung:
Menschenkinder sind zum Ûberleben
zwingend darauf angewiesen, dass es Er-
wachsene gibt, die ihnen kôrperlich ûber-
legen sind. Wir kennen Gefahren, zu de-
ren Vermeidung es unverzichtbar sein
kann, dass Erwachsene ihre kôrperliche
Ùberlegenheit einsetzen, etwa wenn das
auf die Strafie zulaufende Kind festgehal-
ten wird. Auch solche Interventionen lôsen
Widerstande bei den Kindern aus, aber ihr
Einsatz ist pâdagogisch legitimiert, d. h.
als im langerfristigen Interesse der Kinder
liegend begrundet. Wenn die Kinder alter
werden wird der Einsatz kôrperlicher Ù-
berlegenheit immer problematischer, d. h.
es wird immer heikler, Kinder durch kôr-
perlichen Zwang zu zwingen. Warum ei-
gentlich?

Ein Grund ist, dass die Pàdagogen andere
Mittel der Einflussnahme entwickeln mùs-
sen. Wiederum mit Norbert Elias gespro-
chen: Es muss cine Entwicklung vom
Fremdzwang zum Selbstzwang stattfin-
den. Das, was zunâchst âuderer Zwang
ist - namlich das unmittelbare Eingreifen
des Erwachsenen oder seine Durchset-
zung mit Sanktionen oder ihrer Androhung- muss in die Menschenkinder hineinverla-
gert werden. Sic mùssen lernen, auf sich
selbst Zwang auszuuben, sich selbst Vor-
schriften zu machen, die Erwartungen an
sich selbst auch gegen ihre eigenen Wi-
derstande durchzusetzen.

Begriffe aus anderen Theorien fur diesen
Vorgang sind in psychoanalytischer Dikti-
on die Entwicklung cines flexiblen Ùbe-
richs oder mit Lawrence Kohlbergs Théo-
rie moralischer Entwicklung die Erreichung
cines mindestens konventionellen Niveaus
moralischer Orientierung (Kohlberg,
1996). Fur dièse Entwicklung einer inne-
ren Gewissensinstanz ist der Einsatz un-
mittelbaren Zwanges kontraproduktiv Er
fùhrt vielleicht zur Scheinanpassung, also
zur Einhaltung der Regeln, Solange die
unmittelbare Kontrolle oder die unmittelba-
re Sanktionsandrohung andauert. Wenn
der Kontrolleur abwesend ist oder wenn
die Sanktion von auden nicht mehr durch-
gesetzt werden kann, bricht die Wirkung
der Fremdkontrolle zusammen. Die Unter-
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scheidung zwischen einerseits Scheinan-
passung, also der Einhaltung der Regeln
allein aus Angst vor Strafe, und anderer-
seits Verinnerlichung also der allmâhlichen
Intégration der normativen Erwartungen in
das eigene Gewissen, ist cine padagogi-
sche Schlùsselfrage.

Dies ist ein zentraler Grund, warum der
Einsatz von Kôrperkraft als Machtquelle
immer problematisch ist und im Verlaufe
des Aufwachsens der Kinder noch prob-
lematischer wird: Er ist ungeeignet, ein
zentrales Ziel der Erziehung zu erreichen,
nàmlich die Bildung einer Selbststeue-
rungsinstanz. Dies gilt fur den unmittelba-
renEinsatz von kôrperlicherÙberlegenheit
(durch einen starkeren Erwachsenen) und
fur den mittelbaren bspw. Zwang durch
Einschluss, geschlossene Gebâude v. a.).

Ein weiterer schwerer Nachteil hangt mit
dem ersten zusammen: Der unmittelbare
Zwang wird von Kindern, die cine Selbst-
steuerung in den Grundzugen entwickelt
haben, als krànkend und beleidigend emp-
funden. Ihre Bereitschaft ist ja grundsàtz-
lich da, Regeln einzuhalten, wenn sic ih-
nen plausibel erscheinen, begrundet wer-
den, glaubwiirdig von den Erwachsenen
vorgelebt werden. Sehen sic sich ohne
cine solche Werbung um Zustimmung und
ohne cine solche Überzeugungsarbeit zur
Einhaltung von Vorschriften nur durch âu-
lieren Zwang veranlasst, verkûmmert diè-
se Fahigkeit zur Selbststeuerung, ihre
Aufmerksamkeit wird immer starker auf
die Vermeidung von Strafe gerichtet und
von der Frage abgelenkt, ob dièse Regeln
nicht auch vemunftig, gerecht oder wun-
schenswert sind. Wir kennen das doch
auch von uns: Wenn wir unangemessen
von auften kontrolliert werden, suchen wir
einen Weg, die Kontrollen zuunterlaufen.

wer schwacher ist, muss gehorchen und
das ist auch ganz in Ordnung so. Und sic
verhalten sich danach: Wo sic die Starke-
ren sind, diktieren sic, was geschieht, und
nutzen die Schwache der anderen aus; wo
sic die eindeutig Schwacheren sind, beu-
gen sic sich den Starkeren und funktionie-
ren in deren Sinn.

Naturlich machen uns solche jugendlichen
besondere Schwierigkeiten und besondere
Sorgen. Sic haben wohl immer ihre kôr-
perliche Unterlegenheit als Kinder beson-
ders hart und bitter zu spiiren bekommen
und daraus gelernt - eben die Welt nach
dieser Frage zu sortieren: Wer ist hier der
Starkere? Damit kônnen wir es vielleicht
erklaren, aber wie kônnen wir es andern?
Ich môchteeinige Gesichtspunkte nennen,
die bei der Suche nach Wegen im Einzel-
fall nûtzlich sein kônnen.

Die Verstandigung mit Menschen, die sol-
che Lebenserfahrungen gemacht haben,
wird erleichtert, wennwir uns klar machen,
dass sic die Welt auf dièse Weise betrach-
ten. Ob wir wollen oder nicht, sic betrach-
ten auch uns mit diesen Kriterien, schat-
zen ab, wie mâchtig wir sind. Wenn wir
dièses Muster bedienen, kommen sic mit
uns klar. Das wollen wir festhalten: Wenn
sic dièses Muster im Kopf haben, weilsic
es in ihrem Leben als relevant kennen ge-
lernt haben, dann ist es auch in unserer
Beziehung zu ihnen relevant, unabhangig
davon, ob wires als Machtmittel einsetzen
wollenoder nicht.

Bei solchen Jugendlichen, hat ein ge-
schatzter Hamburger Kollege gesagt,
brauche man einen �Erzieher Marke Bar"
also einen kraftigen Menschen, der die
kôrperliche Ùberlegenheit symbolisieren
soll.

Was ist aber mit den machia-
vellistischen Jugendlichen?

Nun mag mancher Kollege einwenden: Na
ja ich hab es eigentlich mit ganz anderen
jugendlichen zu tun, nâmlich mit solchen,
die die Welt in den Kategorien kôrperlicher
Ùber- und Unterlegenheit interpretieren.

Wer der Stârkere ist - so denken und fûh-
len dièse Jugendlichen -, setzt sich durch,

Wenn der Bar aber nur stark ist und nicht
auch wohlwollend und manchmal gutig ist,
wird es heikel. Wenn der notwendige Û-
berhang der Erziehenden nur auf der kôr-
perlichen Ùberlegenheit beruht - sei es
aufgrund eigener Kôrperkraft oder auf-
grund des Besitzes des Schlûssels fur die
starken Schlôsser - dann steigt die Ge-
fahr, dass die Aufmerksamkeit der Ju-
gendlichen sich immer starker darauf rich-
tet, die Machtbalance hinsichtlich dieser
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Machtquelle zu kippen und die eigene
kôrperlicheÙberlegenheit zu organisieren.

Wir kennen solche Strategien aus Ge-
fangnissen und ahnlichen Institutionen: die
Insassen tun sich zusammen, erpressen
die Kontrolleure v. à. Bei der Machtquelle
kôrperliche Stàrke bleibt cine allmahliche
Verschiebung lange Zeit kaum erkennbar
und weitgehend wirkungslos. Die Macht-
balance kippt hier plôtzlich: Nun bin ich
plôtzlichder Starkere und wir machen das
gleiche Spiel weiter, nur jetzt mit ver-
tauschten Rollen.

Es kommt daher entscheidend darauf an,
die Dominanz dieser Machtquelle abzu-
bauen und den Ùberhang der Erwachse-
nen, der fur padagogische Interventionen
unverzichtbar ist,auf andere Machtquellen
zu stûtzen.

Dass wir wichtige Bezugspersonen hatten,
die uns auf dièse Weise zur Verinnerli-
chung verfùhrt haben, unterscheidet unse-
re Lebenserfahrungen von der vieler Ju-
gendlicher, die wir in der Heimerziehung
betreuen. Es ist cine unverzichtbare Vor-
aussetzung fur unseren Einfluss, dass wir
ihnen nicht emotional gleichgûltig sind,
dass sic uns nett finden jedenfalls
manchmal -, dass sic unser prinzipielles
Wohlwollen ihnen gegenûber spuren, dass
sic uns - zumindest ein wenig - vertrauen.
Wo dies ganz fehlt, kônnen wir keine
»Entwicklungshilfe« geben, Lemen mùs-
sen sic alleine, aber wir kônnen ein fur
ihre Entwicklungsaufgaben gùnstiges Le-
bens- und Lernfeld arrangieren, Entwick-
lungsanreize geben als Einladungen sich
weiterzuentwickeln und so mit ihnen um-
gehen, dass wir ihre Verletzungen nicht
noch weiter vertiefen.

Die Bedeutung emotionaler
Zuwendung

Ich gehe davon, aus, dass es fur padago-
gische Prozesse unverzichtbar ist, dass
ein Machtunterschied zugunsten des Er-
ziehenden besteht - im Sinne der hier vor-
gestellten Machttheorie {Wolf, 1998). Da-
bei spielt insbesondere ein Machtdifferen-
tial aufgrund cines Ùberhangs an Orientie-
rungsmitteln (s. o.) und ein Einfluss, der
auf emotionaler Zuwendung beruht, cine
zentrale Rolle.

Je weniger gleichgûltig der Jugendliche
seinen Erzieher oder seine Erzieherin be-
trachtet, desto grôlier werden seine oder
ihre Einflussmôglichkeiten. Der entschei-
dende Schritt von der Scheinanpassung
zur Verinnerlichung erfolgt ûber den Zwi-
schenschritt der Regeleinhaltung einem
wichtigen Menschen zuliebe (vgl. Kohl-
berg, 1996). Wir aile haben auf dièse Wei-
se gelernt, Normen fur wichtig zu nehmen
und einige Regeln einzuhalten; nàmlich
weil wir Menschen hatten, denen zuliebe
es fur uns unmôglich war, vollkommen
anders zu handeln, zu denken und zu fùh-
len, als sic es sich gewunscht haben. Wir
wollten nicht oder nicht primer ihre Schla-
ge v. a. vermeiden, sondern wir wollten
sic nicht enttâuschen und die Beziehung
nicht aufs Spiel setzen.

Hierfùr ist es gùnstig,dass wir ihnen emo-
tional so viel bieten kônnen, dass sic zu-
mindest ein wenig abhângig von uns sind,
weil sic in der Beziehung zu uns emotio-
nale Bedurfnisse befriedigen kônnen,etwa
den Wunsch nach Wohlwollen, nach Sta-
bilitàtundnach Akzeptanz.

Der schwere Nachteil des Einsatzes kôr-
perlicher Ùberlegenheit besteht darin,
dass er die Wirkung anderer Machtquellen
reduziert. je grôfier die Dominanz der kôr-
perlichen Ùberlegenheit wird, jestàrker die
Aufmerksamkeit der Jugendlichenauf diè-
se Machtquelle gelenkt wird, desto gerin-
ger wird die Wirkung der - neben den Ori-
entierungsmitteln - wichtigsten Machtquel-
le, nâmlich der emotionalen Bindung und
der damit verbundenen relativen Abhan-
gigkeit. Ich habe in meiner Untersuchung
am Beispiel geschlossener Heime dièse
Zusammenhànge genau beschrieben.

Das ist cines der grolien Dilemmata von
Einrichtungen, die stark auf aulieren
Zwang setzen: Ihr Einfluss wird umso ge-
ringer, je grôfter der auliere Zwang wird,
je starker die Erzieher in ihren Augen zu
Funktionaren der mâchtigen Institution
werden, die selbst aber eigentlich ohn-
màchtig sind.

Wir haben dann cine Situation, in der die
Jugendlichen Angst haben vor den Erzie-
hern und in manchen Situationen ku-

ANCE-Bulletin N° 107:juin 200338



schen, sic ihre Erzieher eigentlich verach-
ten. Der Hass den die Jugendlichen so-
wieso schon in sich tragen, wachst weiter
(vgl.Landenberger/Trost, 1986).

Fazit
Ich habe zwei folgenreiche Nachteile des
Einsatzes kôrperlicher Stàrke in der Heim-
erziehung betont:

" zum einen den Machtverlust an
anderer Stelle und den Kreislauf,
der zu einem immer grôtlerenEin-
satz der problematischsten Macht-
quelle fuhrt, weit die anderen Ein-
flûsse immer schwâcher gemacht
werden;

Vielleicht kônnen wir sic manchmal zu ei-
nem menschlicheren Umgang mit sich
selbst und mit anderen verfûhren, wenn
wir das tun, was Aufgabe der Sozialpâda-
gogik ist, nâmlich uns zuvôrderst um die
Problème zukummern, die die Menschen
haben und daran zu arbeiten, dass sic
nient in cine Situation geraten, in der sic
nichtsmehr zu verlieren haben. Denn das
wâre gefâhrlich fur sic selbst und fur ande-
re.
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Ein reizvolles und anregendes Umfeld schaffen
Gedanken über die Heimerziehung von Kindern, ein Référât von Professor Klaus Wolf

(PaW) -Was macht das Beson-
dere einer guten Heimerziehung?
Ist der Lebensort Heim als Hilfe-
leistung, Notlôsung, Fehlplatzie-
rung oder notwendige Institution
zubewerten? Dièse Fragenstanden
im Mittelpunkt einer Konferenz
mitDr.PhU.Klaus Wolf,Professor
fur Sozialpâdagogik, die im Rah-
mender akademischen Sitzung an-
làsslich der Feierlichkeiten zum
50-jâhrigen Bestehen der Schiif-
linger „Maison Biever",cines der
vielen staatlichen Kinderheime,
organisiert wurde.

DerRéfèrent beleuchtete diverse
Aspekte der Heimerziehung, die
sich als cine unverzichtbare und
nicht ersetzbareFormderHilfe fur
bestimmteKinderundderenFami-
lienerwiesenhabe. Wasbegunstigt
die Entwicklung von Kindem,die
im Heimaufwachsen? Wie ist das
Umfeld einer guten Erziehung zu
organisieren? Wie sollendieStruk-
turendesHeimsunddieLebensfel-
der der Kinder gestaltet werden?

Schlûsselrolle Zuwendung
Fur den Konferenzler steht fest,

dass ûberall dort, wo Kinder auf-
wachsen, Liebe und Zuwendung
cine wichtige Schlûsselrolle spie-
len. Kinder, wo auch immer sic
leben wûrden, mûssen jedochauch
die Regeln des Zusammenlebens
kennen und erfahren lemen. Die
AnforderungandieHeimerziehung
lautet daher, cine weitgehende
Normalisierung der Lebensbedin-
gungen der Kinder anzustreben.
Heimesolltensichnicht grundsâtz-
lich von anderen Lebensorten un-
terscheiden, so Klaus Wolf, der
mehrere Forschungsprojekte zur
Heimerziehung durchfûhrte und
auf zahlreiche Publikationen ver-
weisenkonnte.

Heime sollten als pàdagogische
Ortegesehen "■ d verstanden wer-
den,die zugli bnormaleundden-
noch besondere Orte seien,wo die
Kinder Wurzeln, Ressourcen und
Orientierungen fûrs Leben finden
kônnen. Orte, die ein môglichst
normalesUmfeldbieten.Auchsoll-

ten dieHeime von sozialpâdagogi-
schen Profis angelegte Lernfelder
sein, die mit der notwendigen
Wârme ausgestattet,vor allem die
belastenden Lebenserfahrungen
und -geschichtender Kinder abfe-
dem.

Mit wcm lebe ich zusammen?
Arbeite und lebe ich zusammen

mit Erwachsenen, ob im Heim, in
den Vereinen, in der Schule, die
sichfur mich interessieren,die sich
tatsâchlich unimich bemûhen, die
meme Sorgen und Bedûrfnisse
emst nehmen, so einige zu beach-
tende Kernfragen! Die Stabilitât
derLebensgemeinschaftseibeson-
ders dann garantiert, wenn die
Betreuer und Moniteure ùberpro-

fessionelle Strategien verfiigen
wûrden. Das Zusammenleben in
der Wohngemeinschaft werde
leichter und effizienter, wenn
professionelle Moderatoren die
Prozessebegleiten,hiefles.

Nient anonyme Orte, sondern
reizvolle Plâtze und motivierende
Erfahrungsgemeinschaften seien
die Auslôser,umdasLebeninHei-
men als Anregungund Fôrderung
zu erleben. Die Lebensgemein-
schaften in den Heimen mûssten
sichnicht zwangslâufig amFami-
lienmodell orientieren. dies sei je-
doch hâufig der Fall, vorallem in
denAugender Kinder.

DochaufgrundvielerAspektesei
es mehr denn je schwierig,zu allen

Momenten derartige Idealsituatio-
nen vorzufinden. So sei etwa der
Schichtdienst als Folge von Orga-
nisationsprozessen, Arbeitszeitre-
gelungenund anderemdiesem Ide-
alzustand nicht immer fôrderlich.

Klaus Wolf plàdiertdafûr, Kin-
derheime als ùberschaubare Orte
zu strukturieren,wodieBanderder
Anonymitât entzogen werden und
in ihrer Personlichkeit gestàrkt
werden.Kleine Wohngemeinschaf-
tenseienûberschaubarer undbere-
chenbarer. Sic wûrden außerdem
den Kindem bessere Entwick-
lungschancenbieten.Wûrden viele
Kinder undJugendliche an emem
Platz zusammenleben, wûrden sic
von anderen leichter als Gruppe
mit �glcichen" Merkmalen géséhèn:
und wahrgenommen werden.^EîneSituation,die oft zur Stigmstisie-
rung fûhre. Die Heimkinder;'wùr-
denzuAußenseitern,oftverfjunden
mit dem Vorurtcil, dass'ân einem
andersartigen Ort auch andersar-
tige Menschen leben wûrden. Dies
fùhre zur Isolation und sei cine
schlechte Grundlage fur die not-
wendige Intégration.

Intégration auf allen Ebencn
DemAspekt derIntégration wid-

metederRedner ebenfailscinespe-
zielle Aufmerksamkeit. Wichtig
seien eben kleine Wohngemein-
schaften, wo die Kinder von der
Nachbarschaft und dem direkten
Umfeld auch als Persônlichkeiten
mit eigenemNamen,Kompetenzen
und Fàhigkeiten, Bedûrfnissen,
Sorgen und Anliegen gesehen
werden.

Weitere Integrationsfaktoren
seien das gemoinsame Spiel und
das Zusammenkommen in den lo-
kalen Kultur- und Sportvereinén.
Soregteerebenfailsannachzuden-
ken, welche Anregungen fur cine
Entwicklungz.B. ihrermusischen
oder sportlichen Fàhigkeiten die
Kinder vorfinden. Gestaltet sich
dasLeben imHeimreichhaltigund
intéressant oder verlàuft es sich in
einembanalen AJltag?

ProfessorKlaus Wolf
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A FICE Congress on theIssue
Towards a EuropeanPolicy

onSecure Accommodationfor Children?

Organisedby
The Scottish Institute for Residential ChildCare (SIRCC)

FICE Scotland
TheSpecialist Accommodation Forum

withassistance andadvice from
FICE Luxembourg

FICE Germany
The Youth JusticeBoard

In the GlynhillHôtel,Renfrew on

12,13 and14November 2003
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Programme

Wednesday 12November 2003

13.00 Registration
14.00 HealthandSafety arrangements
14.05 Welcome andIntroductions MrDuncanMacAulay
14.30 Opening Address Dr SabinePankofer

Trends in theuse ofsecure care Chair: Mr Duncan MacAulay
Question time inplenary

15.30 Coffee break
16.00 Thementalhealthofyoungpeople Dr JohnMarshall

in secure care Chair: Ms Judy Furaivall
16.45 Gender issues
18.30 Réception Courtesy ofRenfrewshire Council

Thursday 13November 2003 Securecare provision acrossEurope

09.30 Welcome andIntroductionsfor the day Chair: Mr Andrew Hosie
09.45 Session 1Trends in Scotland, England, Wales, Ireland

BillDuffy, YJB MichaelDonnellan

10.45 Coffee
11.15 Session2 Trends inGermany,Holland and SouthEastEurope

Chair:
12.15 Lunch
13.30 Individualprésentations bysecure units
14.30 Education inSecurecare
15.00 Workshops (Opportunity to attend 2one-hour workshops)

♥INCLUDEM
♥Close support NCH
♥YouthJustice
♥Throughcare perspectives

16.00 Tea
16.20 Workshops
17.25 Who Cares? (Scotland)

Chair:
18.00 Closeofthe day's events

Friday 14 November 2003

09.30 Politicalperspectives
A ScottishMinisterandtheMinister form theHome Office

Chair: Professor A.Kendrick
10.30 Coffeebreak
11.00 Whereshould we beheading inEurope?Is a Europeanpolicy feasible?

Mr Rob Allan,BoardMember YJB Chair: Mr Angus Skinner
12.15 Close of thecongress with thanks from thechair MrDuncanMacAulay
12.30 Finish
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Intégration:
à qui la décision?
La possibilité pour les enfants

dits �à besoins spécifiques" - quel
enfant d'ailleurs ne l'est pas- de
fréquenter l'enseignement ordi-
naire, avec ousans mesure d'as-
sistanceenclassen'est plus oune
devrait plus être chez nous, un
sujet de débat.

Eneffet,la loide 1994consacre
le droit de tous les parents, donc
de ceux desenfants susditsaussi,
de choisir le mode de scolarisa-
tion qui leur semble le plus ap-
proprié pour leur enfant, parmi
quatre possibilités, dont juste-
ment l'enseignement ordinaire.

Or ce droit et cette liberté fon-
damentale sont malheureuse-
ment remis en cause ça et làpar
des décisions arbitraires et des
procédures peu orthodoxes,
voire loufoques.

Ces jours-ci nous venons d'ap-
prendre lasituation d'une petite
fille, scolarisée depuis quelques
années déjà dans son école de
village. Cette scolarisation a été
assistée jusqu'ici par le SREA et
une collaboration étroite entre
parents, professionnels etautori-
tés communaleset scolaires.

Récemment les parents de la
petite ont été convoqués à une
réunion de tous les parents des
enfants de la classe en question,
en présence de l'inspectrice de
ressort etde Péchevin communal
à l'instruction, afin de délibérer
sur lasuite à donner à la scolari-
sation de la petite fille, vu que
certains parents semblent se
heurter à sa présence dans la
classe de leur progéniture.

On croit délirer! La scolarisa-
tion d'un enfant, décidée par les
parents des autres enfants...

An'enplusrevenir!Lesparents
d'un enfant handicapé livré à la
vindicte publique?! Et à quand
les bûchers!?

Et tout ceci cautionné par les
autorités scolaires et communa-
les ? NON!Restonssérieux.

Commenousl'avonsdit ledroit
des �enfants à besoins spécifi-
ques" de fréquenter l'enseigne-
mentpublic ordinairen'estplusà
discuter,vu les dispositions léga-
les envigueur, nile droit de leurs
parents de faire ce choix.

Il y a certainement un débat
intéressant et urgent àmener sur
la scolarisation des �enfants à
besoins spécifiques", maisqui se-
rait un débat sur la qualité de
cette scolarisation et non son
éventualité.

La forme et les modalités de ces
intégrations scolaires" sont àdé-
terminer au cas par cas, entre
parents, enseignants, assistants,
autorités scolaires et communa-
les dansl'optique et le respect de
�I'intérêt bien compris de l'en-
fant".
Ily apourcela des moments et

des endroits déterminés qui ont
nom de Commission médico-
psycho-pédagogique régionale,
et le cas échéant CMPP-natio-
nale, voire commission scolaire
communale.

Ces instances sont à saisirdans
les formes et délais prévus par les
dispositions légales afférentes,
afinqu'elles puissent rechercher,
ensemble avec les parents, les
modalités les mieuxadaptées àla
réalisation pratique du choix pa-
rental, de la forme de scolarisa-
tion de leursenfants.

Toutes autres formes de procé-
dures et les décisions qu'ellesen-
fantent, sortent du cadre légal et
sont donc à considérer comme
nulles etnon avenues.

Pour l'incident en question,
nous espérons que les décisions
prises lors de cette lugubre réu-
nion seront annulées sans délais
etque l'onretourne auxprocédu-
res envigueur, afinde rechercher
le plus sereinement possible, en-
treparents, professionnels et au-
torités une solution de scolarisa-
tion adaptée aux besoins de l'en-
fant et satisfaisant les souhaits
des parents.

ElterenaPedagoge
firIntegratiounasbl.

APPAAL,Association
desparents depersonnes

atteintesd'autisme
deLuxembourgasbl.

DYSPELasbI.
Associationpourle

SPINABIFIDAasbI.
TRISOMIE21asbl.
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Der Wegzur
starken Familie

Das Buch zum Elternkurs desDeutschen Kinderschutzbundes

Der Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sic IhrenErziehungsstil verbessern kônnen
Er macht Mut, Familienkonflikte anzugehen und

gemeinsam mit Ihrem Kind nach Lôsungen zu suchen

Der DKSB-Elternkurs » Starke Eltern,
starkeKinder®« wurde vom Bun-

desministerium fur Familie, Senioren,
Frauenund Jugend gefôrdertund wird
von immer mehr Elternbesucht. Er bietet
keinePatentrezepte, sondern hilft,die
eigene Erziehungshaltung und das, was
Ihr Kind stàrkt und fôrdert,zu klàren.So
kommen Sic zu individuellenKonflikt-
lôsungenund neuen Regeln des Zusam-
menlebens fur die eigene Familie. Viele
fantasievolle Übungen und Aufgaben
unterstiitzenLernprozess und Verân-
derungen.

Paula Honkanen-Schoberth hat Erziehungs-
wissenschaften,Psychologie und Soziologie studiert
und istausgebildeteFamilientherapeutin. Als
Leiterin der Aachener Ortsverband des DKSB wirkte
sic federfuhrend beim Ausarbeiten des Elternkurs-
Programms mit.

Paula Honkanen-Schoberth
Starke Kinder brauchen starke Eltern
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Kinderschutzbundes
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