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Vorwort	  
Lehrpersonen	   sind	   Experten	   für	   das	   Lehren	   und	   Lernen.	   Es	   gibt	   eine	   erwähnenswerte	   Differenz	  

zwischen	   der	   Regellehrperson	   und	   dem	   Sonderpädagogen1.	   Der	   Sonderpädagoge	   bzw.	   der	  

Schulische	   Heilpädagoge	   (SHP)	   soll	   den	   sonderpädagogischen	   Blick	   einnehmen.	   Damit	   ist	   die	  

Fähigkeit	  zur	  differenzierten	  Beobachtung	  und	  Wahrnehmung	  von	  verschiedenen	  Merkmalen	  und	  

Ergebnissen	  unterschiedlicher	  und	  erschwerter	  Lern-‐	   sowie	  Denkprozesse	  einzelner	  Schüler	   (Sch)	  

gemeint,	  die	  eine	  besondere	  Unterstützung	  und	  Hilfe	  benötigen	  (Benkmann	  2005).	  

Gerade	  in	  einer	  Zeit,	  in	  der	  sich	  das	  Tätigkeitsfeld	  der	  Schulischen	  Heilpädagogen	  stark	  verändert,	  

ist	   eine	   solche	   Aufgabe	   nicht	   einfach	   zu	   erfüllen.	   Die	   Sonderpädagogen	   brauchen	   nicht	   nur	   den	  

heilpädagogischen	  Blick,	  der	  durch	  eine	  fundierte	  Ausbildung	  und	  verschiedene	  Hilfsmittel,	  die	  den	  

Lern-‐	  und	  Entwicklungsstand	  bzw.	  das	   schülerische	  Potential	   aufzeigen	  können,	   sondern	  müssen	  

auch	  mit	  den	  neuen	  Forderungen	  der	  integrativen	  Schulungsform	  (ISF)	  zurechtkommen.	  Waren	  sie	  

bis	   vor	   kurzem	   meistens	   in	   Sonder-‐	   oder	   Kleinklassen	   anzutreffen,	   ist	   die	   heutige	  

sonderpädagogische	  Arbeit	  durch	  Förder-‐	  und	  Integrationsaufgaben	  in	  den	  Regelklassen	  bestimmt.	  

Ein	   enges	   Zusammenarbeiten	   mit	   einzelnen	   Schülern,	   verschiedenen	   Experten,	   Eltern	   und	  

Lehrpersonen	   ist	   verlangt	   (Niedermann,	   Schweizer	   und	   Steppacher	   2007).	   Gerade	   Letzteres	   ist	  

nicht	  einfach,	  wie	  sich	  aus	  unserer	  Praxis	  zeigt.	  Es	  ist	  nicht	  nur	  das	  vertiefte	  Wissen	  der	  ins	  Zentrum	  

gerückten	   Diagnostik,	   sondern	   die	   neue	   Situation	   des	   Teamteachings,	   welche	   die	   Ein-‐	   und	  

Durchführung	  der	   ISF	   schwierig	  macht.	  Diese	  Aufgabe	   scheint	   eine	  Hürde	  darzustellen,	   die	  nicht	  

einfach	  zu	  nehmen	  ist	  und	  häufig	  von	  den	  Verantwortlichen	  verdrängt	  oder	  sogar	  ignoriert	  wird.	  	  

Durch	  die	  fehlende	  Akzeptanz,	  der	  vom	  Gesetz	  verordneten	  ISF	  an	  unserer	  Schule,	  haben	  wir	  ein	  

Modell	   für	   ein	   förderdiagnostisches	   Vorgehen	   konzipiert.	   Es	   soll	   zu	   einer	   nutzvollen	   und	  

unbürokratischen	   Zusammenarbeit	   führen,	   die	   alle	   Beteiligten	   befriedigt,	   fördert	   und	   entlastet	  

sowie	  durch	  eine	  sanfte	  Einführung	  besticht,	  so	  dass	  das	  Modell	  eine	  möglichst	  hohe	  Zustimmung	  

hervorruft.	  Dazu	  war	  ein	  umfassendes	   Literaturstudium	  nötig,	   durch	  das	  wir	   einige	  Einsichten	   in	  

verschiedene	   Konzepte	   der	   Förderdiagnostik	   bekommen	   haben.	   Diese	   Modelle	   sind	   für	   unsere	  

schulische	   Situation	   zu	   ausführlich.	   Deshalb	   haben	   wir	   mittels	   selber	   kreierten	   Abläufen	   und	  

Formularen	   den	   ganzen	   Prozess	   vereinfacht.	   Dieses	   Modell	   soll	   in	   der	   Folge	   immer	   wieder	  

evaluiert,	  überarbeitet	  und	  weitergeführt	  werden,	  so	  dass	  eine	  höchste	  Zufriedenheit	  betreffend	  

Effizienz,	  Nutzen	  und	  Qualität	  erreicht	  werden	  kann.	  

____________________	  
1	  Zur	  Verbesserung	  der	  Leserlichkeit	  wird	  die	  männliche	  Form	  verwendet.	  Diese	   impliziert	  auch	   immer	  die	  weibliche	  
Form.	  
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1. Einleitung	  

Wir	  haben	  an	  der	  Sekundarschule	  Pratteln	  ca.	  800	  Schüler,	  die	  auf	  zwei	  grosse	  Schulhäuser	  verteilt	  

sind.	  Die	  ISF	  wurde	  vor	  vier	  Jahren	  in	  einem	  Schulhaus	  eingeführt,	  in	  welchem	  15	  Regelklassen	  des	  

Niveaus	   A	   und	   drei	   Kleinklassen	   untergebracht	   sind.	   Alle	   Regelklassen	   haben	   zwischen	   vier	   bis	  

sieben	  ISF-‐Schüler	  ohne	  grössere	  körperliche	  und	  geistige	  Behinderung.	  	  

	  

Wir	   versprechen	   uns	   durch	   ein	   strukturiertes	   Vorgehen,	   kooperativen	   Strukturen	   und	   Prozessen	  

eine	  Förderung	  der	  Konsensbildung	  und	  bessere	  Qualität	  und	  Effizienz	  in	  der	  förderdiagnostischen	  

Tätigkeit.	  	  

	  

In	   unserer	   Arbeit	   werden	  wir	   zuerst	   auf	   die	   Grundlagen	   und	   Forderungen	   der	   Förderdiagnostik	  

eingehen.	   Im	  Kapitel	  4	  sind	  Methoden	  der	  förderdiagnostischen	   Informationsbeschaffung	  und	   im	  

Kapitel	   5	   die	   Diagnostik	   nach	   der	   ressourcenorientierten	   internationalen	   Klassifikation	   der	  

Funktionsfähigkeit,	   Behinderung	   und	   Gesundheit	   (ICF)	   der	   Weltgesundheitsorganisation	   (WHO)	  

beschrieben.	  Die	   ICF	  hat	  den	  Vorteil,	  dass	  sie	   in	  einer	  verständlichen	  Sprache	  für	  alle	  Beteiligten,	  

von	   Eltern	   bis	   zum	   Fachpersonal,	   abgefasst	   ist.	   Die	   Stärken	   und	   Schwächen	   der	   SchülerInnen	  

werden	   gleichermassen	   berücksichtigt	   und	   die	   angetragenen	  Massnahmen	   sind	  wirkungsvoll,	   da	  

Eltern	   und	   Kind	   beteiligt	   sind	   und	   diese	   tragen	   und	   unterstützen.	   Im	   Kapitel	   6	   stellen	  wir	   unser	  

Praxismodell	   für	   das	   förderdiagnostische	  Vorgehen	  der	   Sekundarschule	   Pratteln	   vor.	  Das	  Modell	  

stellt	   den	   Förderzyklus	   als	   zwei	   miteinander	   verbundene	   Kreise	   dar,	   die	   zusammen	   eine	   Acht	  

bilden	  und	  für	  die	  Schwerpunkte	  ‚Standortbestimmung‘	  sowie	  ‚Förderung	  und	  Unterricht‘	  stehen.	  

Es	   erläutert	   den	   immer	  wieder	   fortlaufenden	  Prozess	  mit	   den	   zentralen	   Elementen	  der	  Analyse,	  

Verständnis,	   Förderung,	   Unterricht,	   Reflexion	   und	   Evaluation.	   Zum	   Schluss	   werden	   wir	   unsere	  

Arbeit	  durch	  ein	  Fazit	  mit	  weiterführenden	  Ideen	  und	  Gedanken	  abschliessen.	  
	  

Aus	  den	  vorangegangenen	  Erläuterungen	  ergibt	  sich	  nun	  folgende	  Fragestellung:	  

Wie	   muss	   ein	   förderdiagnostisches	   Vorgehen	   aufgebaut	   sein,	   das	   die	   Forderungen	   und	  

Grundannahmen	   der	   Förderdiagnostik	   beinhaltet	   und	   ein	   unbürokratisches	   und	   sinnbringendes	  

Fördern	   der	   Kinder,	   die	   besondere	   Hilfe	   und	   Unterstützung	   benötigen,	   zur	   Zufriedenheit	   aller	  

Beteiligten	  ermöglicht?	  
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2. Förderdiagnostik	  

Die	   heilpädagogische	  Diagnostik	   hat	   sich	   in	   den	   letzten	   Jahren	   stark	   gewandelt,	   dies	  wird	   schon	  

anhand	  des	  Begriffs	   ‚Förderdiagnostik‘	  deutlich.	  Dieser	   setzt	   sich	  aus	  den	  Wörtern	   ‚Fördern‘	  und	  

‚Diagnostik‘	   zusammen	   und	   weist	   darauf	   hin,	   dass	   Förderung	   und	   Diagnostik	   miteinander	  

verbundene	   Elemente	   sind	   (Buholzer	   2006).	   Förderdiagnostik	   ist	   in	   diesem	   Sinne	   immer	   auf	  

Lernprozesse	  und	  damit	  auf	  die	  Veränderung	  einer	  schulischen	  Problemsituation	  gerichtet.	  Hierbei	  

sollen	  diagnostische	  Erkenntnisse	  die	  Voraussetzung	   schaffen,	  den	  Unterricht	  und	  die	   Förderung	  

an	   die	   Lernbedürfnisse	   der	   Schüler	   anzupassen	   (Eberwein	   und	   Knauer	   1998	   nach	   ebd.).	   Dies	  

bestätigt	   den	   Anspruch	   aus	   Kreisen	   der	   Psychologie,	   Pädagogik	   und	   Heilpädagogik,	   sich	   nicht	  

länger	  an	  Defiziten	  und	  Normabweichungen	  zu	  orientieren,	  sondern	  die	  Erfassung	  von	  Fähigkeiten	  

und	   Schwierigkeiten	   eines	   Kindes	   enger	   mit	   den	   nachfolgenden	   Förderungen	   zu	   verknüpfen	  

(Niedermann	   et	   al.	   2007).	   Somit	   stehen	   die	   Orientierung	   an	   Ressourcen	   und	   das	   Ausloten	   von	  

Entwicklungsmöglichkeiten	  im	  Vordergrund	  (Buholzer	  2006).	  	  

Nachfolgend	   zeigen	   wir	   auf,	   wie	   diese	   Auffassung	   von	   Förderdiagnostik	   entstanden	   ist	   und	   auf	  

welchen	  Forderungen	  und	  Grundannahmen	  sie	  beruht.	  

	  

2.1 Gegenüberstellung	  zur	  klassischen	  Diagnostik	  

Die	  klassische	  Diagnostik	  wird	  als	  Selektions-‐	  und	  Zuweisungsdiagnostik	  verstanden	   (ebd.).	  Dabei	  

werden	   Schwierigkeiten	   und	   Defizite	   offen	   gelegt,	   die	   im	   Anschluss	   an	   die	   Erhebung	   als	   relativ	  

stabile	   Persönlichkeitsmerkmale	   einem	   Kind	   zugeschrieben	   werden.	   Was	   hinter	   einer	  

Lernschwierigkeit	   steht,	   wird	   nicht	   berücksichtigt.	   Oft	   werden	   solche	   Untersuchungen	   als	  

Legitimation	   für	  Platzierungen	   in	   sonderpädagogische	  Settings	  genutzt.	  Es	  werden	  weitreichende	  

Entscheidungen	   getroffen,	   obwohl	   die	   Daten	   aufgrund	   ihrer	   Prognosetauglichkeit	   fragwürdig	  

erscheinen,	   da	   nur	   Ausschnitte	   momentaner	   Fähigkeiten	   und	   nicht	   das	   Zusammenwirken	  

verschiedener	  Einflussfaktoren	  berücksichtigt	  werden	  (Niedermann	  et	  al.	  2007).	  

	  

2.2 Menschenbild	  

Die	   Abkehr	   von	   der	   klassischen	   Diagnostik	   prägte	   stark	   das	   Menschenbild	   im	   Konzept	   der	  

Förderdiagnostik.	   Förderdiagnostisches	   Handeln	   wird	   von	   einer	   Sichtweise	   geleitet,	   welche	   die	  

Person	  als	  selbstreflexives,	  autonomes,	  emotionales,	  rationales	  sowie	  kommunikatives	  Individuum	  

zu	   verstehen	   versucht.	   Dabei	   hat	   die	   Innenperspektive	   (die	   Welt	   wie	   sie	   von	   der	   Person	  

wahrgenommen	   und	   gedeutet	   wird)	   eine	   besondere	   Bedeutung.	   Nicht	   die	   äusseren	   Tatsachen,	  
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sondern	  deren	  persönlichen	  Deutungen	  leiten	  das	  Individuum.	  Zentral	  ist	  das	  Verstehen	  der	  Person	  

bzw.	  des	  Kindes	  mit	  seiner	  Innensicht	  (Münch	  2000).	  

	  

2.3 Einbezug	  des	  Kindes	  

„Förderdiagnostik	  hat	  den	  Anspruch,	  das	  Kind	  in	  seinem	  Umfeld	  mit	  seiner	  Selbst-‐	  und	  Weltsicht,	  

seinen	  subjektiven	  Sinnstrukturen,	  seinen	  Kompetenzen	  und	  Ressourcen	  zu	  sehen“	  (Mutzeck	  2000,	  

1	   zit.	   n.	   Niedermann	   et	   al.	   2007,	   28).	   Die	   subjektive	   Schülerperspektive	   sowie	   die	   eigenaktive	  

Teilhabe	   des	   Schülers	   sind	   in	   den	   förderdiagnostischen	   Prozess	   und	   die	   Planung	   einzubinden	  

(Schuppener	  2005).	  Deshalb	  sollen	  zur	  Erfassung	  der	  Innensicht	  verschiedene	  Verfahren	  zum	  Zuge	  

kommen	  (Buholzer	  2006).	  Auf	  einige	  dieser	  verschiedenen	  Methoden	  der	  Informationsbeschaffung	  

werden	  wir	  im	  Kapitel	  4	  eingehen.	  

	  

2.4 Beachtung	  des	  sozialen	  Umfeldes	  

„Förderdiagnostik	  berücksichtigt	  die	  Tatsache,	  dass	  der	  Mensch	  als	  soziales	  Wesen	   in	   Interaktion	  

mit	   anderen	   steht“	   (Niedermann	   et	   al.	   2007,	   31).	   Es	   geht	   darum,	   ein	   Kind	   nicht	   isoliert	   als	  

Individuum	  zu	  betrachten,	  sondern	  das	  Kind-‐Umfeld-‐System	  mit	  einzubeziehen	  (Sander	  2000	  nach	  

Niedermann	   et	   al.	   2007).	   Behindernde	   Bedingungen	   müssen	   demzufolge	   in	   verschiedenen	  

Bereichen	  gesucht	  werden.	  Der	  Fokus	  soll	   sich	  auf	  Kompetenzen	  und	  Stärken,	  Entwicklungs-‐	  und	  

Gelingensbedingungen	   richten.	   Die	   Orientierung	   an	   den	   Ressourcen	   erfolgt	   jedoch	   nicht	   nur	   in	  

fachlicher	  Hinsicht,	  sondern	  auch	  in	  Bezug	  auf	  soziale,	  emotionale	  und	  methodische	  Kompetenzen	  

(Buholzer	  2006).	  	  

	  

2.5 Auslösung	  und	  Begleitung	  von	  Lernprozessen	  

Die	   Förderdiagnostik	   ist	   darauf	   ausgerichtet,	   den	   individuellen	   Aneignungsprozess	   des	   Kindes	  

aufzudecken:	  „Es	  geht	  um	  die	  Bestimmung,	  wie	  das	  Kind	  die	  Logik	  des	  jeweiligen	  Lerngegenstandes	  

durchdrungen	   hat.	   Darauf	   aufbauend	   ist	   dann	   zu	   überlegen,	   welche	   Lernschritte	   als	   nächstes	  

angebahnt	  und	  unterstützt	  werden	  können“	   (ebd.,	   32).	  Dies	  erfordert	  eine	  vertiefte	  Analyse	  der	  

verschiedenen	   Lern-‐	   und	   Entwicklungsbereiche,	   der	   Zone	   der	   nächsten	   Entwicklung,	   des	  

Lerngegenstandes	   sowie	  der	  Art	   seiner	  Vermittlung	   (Niedermann	  et	   al.	   2007).	   Es	   geht	   also	  nicht	  

mehr	  darum	  Eigenschaften	  festzustellen,	  sondern	  zu	  beschreiben,	  wo	  sich	  das	  betreffende	  Kind	  auf	  

dem	  Weg	  zu	  ganz	  bestimmten	  Zielen	  befindet	  (Brunner	  2004	  nach	  ebd.).	  Dementsprechend	  ist	  die	  

Förderung	   auf	   einen	   längeren	   Zeitabschnitt	   ausgerichtet	   und	   wird	   deshalb	   auch	   als	  

Lernprozessdiagnostik	  bezeichnet	  (Mand	  1998	  nach	  Buholzer	  2006).	  
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2.6 Klärung	  der	  Ursachen	  

Ein	  wichtiger	   Schritt	   um	  Anhaltspunkte	   für	   Fördermassnahmen	   zu	   gewinnen,	   ist	   die	   Klärung	   der	  

Ursachen	  von	  Lernschwierigkeiten	  und	  weiteren	  Auffälligkeiten	  (Buholzer	  2006).	  Die	  Ursachen	  für	  

eine	  Störung	  oder	  ein	  Abweichen	  sind	  mannigfaltig.	  Es	  gilt	  einerseits	  biologische,	  andererseits	  auch	  

soziale	  Faktoren	  zu	  berücksichtigen	  (Suhrweier	  und	  Hetzner	  1993	  nach	  Niedermann	  et	  al.	  2007).	  In	  

der	   Praxis	   wird	   es	   fast	   immer	   ein	   Zusammenspiel	   mehrerer	   Faktoren	   geben,	   die	  

Lernschwierigkeiten	   zum	  Vorschein	  bringen.	  Aus	  diesem	  Grund	  können	   immer	  nur	  Annahmen	   in	  

der	  förderdiagnostischen	  Arbeit	  gebildet	  werden	  (Niedermann	  et	  al.	  2007).	  

Im	  Folgenden	  gehen	  wir	  auf	  verschiedene	  Methoden	  der	  Informationsbeschaffung	  ein,	  welche	  die	  

Grundlage	  jedes	  förderdiagnostischen	  Arbeitens	  darstellen.	  

	  

3. Methoden	  der	  Informationsbeschaffung	  

Beim	   förderdiagnostischen	   Vorgehen	   findet	   eine	   Annäherung	   an	   eine	   Problemsituation	  mit	   sich	  

ergänzenden	  Methoden	  bzw.	  unterschiedlichen	  Perspektiven	  statt.	  Diese	  sollen	  Aussagen	  über	  die	  

Art	   und	   Weise	   der	   Lernprozesse	   in	   bestimmten	   Situationen	   machen.	   Dabei	   sind	   Methoden	  

vorzuziehen,	   die	   qualitative	   Aussagen	   hervorbringen.	   Quantifizierende	   Methoden	   kommen	  

allenfalls	  bei	  einer	  Eingangsdiagnose	  zum	  Einsatz	  (Buholzer	  2006).	  

Im	   Rahmen	   unserer	   Arbeit	  werden	  wir	   die	  Methoden	   der	   Beobachtung,	   des	  Gesprächs	   und	   der	  

Analyse	  von	  Arbeitsprodukten	  kurz	  erläutern.	  Für	  eine	  Vertiefung	  empfehlen	  wir	  die	  Lektüren	  von	  

Niedermann	  et	  al.	  (2007)	  und	  Buholzer	  (2006).	  
	  

3.1 Beobachtung	  

Die	   Beobachtung	   ist	   ein	   gezielter	   Prozess	   der	   sich	   auf	   Ereignisse,	   menschliches	   Handeln	   und	  

Objekte	   richtet,	   woraus	   sich	   Wertungen,	   Stellungsnahmen	   und	   Urteile	   ableiten	   lassen.	   Der	  

Beobachter	   selektioniert	   die	   Wahrnehmungsreize.	   Mit	   seinem	   Wissen	   kann	   er	   Eindrücke	  

einordnen,	  organisieren	  und	  unterschiedlich	  gewichten.	  Objektive	  Beobachtungen	  zu	  machen,	  um	  

daraus	   gewinnbringende	   Informationen	   zu	   erhalten,	   erfordert	   vielerlei	   Kompetenzen.	   Jede	  

diagnostisch	  tätige	  Person	  bringt	  eigene	  Einstellungen,	  Werthaltungen,	  Erfahrungen	  und	  Wissen	  in	  

den	  Beobachtungsprozess	  mit	  ein	  -‐	  dies	  birgt	  Gefahren.	  Um	  dem	  Problem	  entgegen	  zu	  wirken,	  ist	  

eine	  strikte	  Trennung	  zwischen	  Beobachtung	  und	  Interpretation	  wichtig.	  Zudem	  macht	  es	  Sinn,	  die	  

eigenen	   Beobachtungen,	   die	   als	   Momentaufnahmen	   interpretiert	   werden	   sollen,	   mit	   einer	  

weiteren	  Person	  abzugleichen	  (Niedermann	  et	  al.	  2007).	  
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3.1.1 Teilnehmende	  Beobachtung	  

Die	  grösste	  Bedeutung	  hat	  die	  teilnehmende	  Beobachtung.	  Sie	  kann	  als	  eine	  alltägliche	  Form	  der	  

Beobachtung	   beschrieben	   werden	   und	   wird	   von	   der	   Lehrperson	   parallel	   zu	   ihrer	  

Unterrichtstätigkeit	  durchgeführt.	  Die	  Lehrperson	   ist	  dabei	  Teil	  der	  pädagogischen	  Situation,	  was	  

den	   Vorteil	   hat,	   dass	   sie	   den	   Beobachtenden,	   durch	   das	   Mitleben	   ihrerseits,	   eher	   in	   seiner	  

Ganzheit	  erfassen	  kann.	  Es	  stellt	  aber	  hohe	  Ansprüche	  an	  die	  Lehrperson,	  da	  sie	  im	  Austausch	  mit	  

den	   Kindern	   steht.	   Aufgrund	   verschiedener	   Tätigkeiten	   können	   Beobachtungssequenzen	   nur	  

unvollständig	   wahrgenommen	   werden.	   Es	   ist	   daher	   sinnvoll,	   sich	   im	   Unterricht	   auf	   gezielte	  

Beobachtungspunkte	  zu	  beschränken	  und	  Beobachtungshilfen	  einzusetzen	  (Buholzer	  2006).	  
	  

3.1.2 Geplante	  und	  ungeplante	  Beobachtungen	  

Es	   wird	   zwischen	   ungeplanten	   oder	   geplanten	   Beobachtungen	   unterschieden.	   Die	   ungeplanten	  

Beobachtungen	  finden	  während	  der	   täglichen	  Arbeit	  der	  Lehrkraft	  statt	  und	  haben	  den	  Nachteil,	  

dass	   sie	   sich	   nicht	   wiederholen	   lassen.	   Sie	   können	   aber	   als	   Impulsgeber	   für	   geplante	  

Beobachtungen	   sehr	   wichtig	   sein.	   Geplanten	   Beobachtungen	   gehen	   gezielte	   pädagogische	  

Fragestellungen	   und	   Zielsetzungen	   voraus,	   die	   sofort	   zu	   dokumentieren	   sind	   (Niedermann	   et	   al.	  

2007).	   Hilfreich	   sind	  möglichst	   konkret	   beschriebene	   Verhaltensweisen,	   die	   im	   Präsens	   bzw.	   im	  

Singular	  verfasst	  werden	  (Buholzer	  2006).	  
	  

3.2 Gespräch	  

Durch	  das	  Beobachten	  lassen	  sich	  nicht	  alle	  Informationen	  ermitteln.	  Hingegen	  kann	  das	  Gespräch	  

ein	  umfassenderes	  Bild	  liefern.	  „Durch	  die	  mündliche	  Befragung	  haben	  wir	  die	  Möglichkeit,	  hinter	  

das	   beobachtete	  Verhalten	   zu	   blicken	  und	  die	   innere	   Logik	   und	  die	  Motive	   sowie	   Einstellungen,	  

Interessen,	  Wertungen	  usw.	  von	  den	  Betroffenen	  selbst	  zu	  erfahren“	  (ebd.,	  79).	  

Im	   förderdiagnostischen	  Rahmen	  sind	  vor	  allem	  die	  geleiteten	  explorativen	  Gespräche	  hervor	   zu	  

heben.	   Sie	  weisen	   sich	   durch	   eine	   gezielte	   Planung,	   eine	   vertrauensvolle	   und	   partnerschaftliche	  

Gestaltung	  und	  durch	  die	  Zurückhaltung	  der	  diagnostizierenden	  Person	  hinsichtlich	  der	  Bewertung	  

aus.	   Sie	   können	   zum	   Beispiel	   Förderungen	   begleiten	   und	   abschliessen	   oder	   übernehmen	   eine	  

prüfende	  Funktion	   (Niedermann	  et	  al.	   2007).	   Im	  Rahmen	  einer	   individuellen	   Lernbegleitung	   sind	  

Lehr-‐Lern-‐Dialoge	   sinnvoll,	   bei	   denen	   die	   Lehrperson	   den	   Lernprozess	   begleitet,	   indem	   sie	   den	  

Lösungsvollzug	   beobachtet	   und	   spezifische	   Fragen	   zu	   den	   beobachteten	   Sachverhalten	   stellt	  

(Buholzer	  2006).	  
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3.3 Analyse	  von	  Arbeitsunterlagen	  

Gemäss	  Niedermann	  et	  al.	  (2007)	  lassen	  sich	  zwei	  Arten	  von	  Arbeitsprodukten	  unterscheiden:	  	  
	  

Gelenkte	  Unterrichtsphasen	   Diktate,	  Schrift-‐	  und	  Sprechäusserungen,	  Rechenarbeiten	  
Nicht	  gelenkte	  Unterrichtsphasen	   Zeichnungen,	  Bastelarbeiten,	  frei	  sprachliche	  Äusserungen	  

Abb.	  2:	  Arten	  von	  Arbeitsprodukten	  

	  

Bei	  der	  ersten	  Art	  bietet	  sich	  eine	  fehleranalytische	  Zugangsweise	  an.	  Das	  Ziel	  der	  Analyse	  ist	  die	  

gemachten	   Fehler	   des	   Kindes	   festzustellen	   und	   zu	   interpretieren	   (ebd.).	   Dabei	   soll	   auf	   eine	   rein	  

quantitative	   Fehlererkennung	   verzichtet	   und	   Fehler	   als	   Anknüpfungspunkte	   für	   die	   weitere	  

Förderung	   gesehen	   werden.	   Dadurch	   können	   subjektive	   Lösungsstrategien	   des	   Kindes	   sichtbar	  

gemacht	  und	  der	  Entwicklungsstand	  besser	  eingeschätzt	  werden.	  Fehler	  machen	  zu	  dürfen,	  führt	  

aber	   nicht	   zwingend	   zum	   Lernen	   aus	   Fehlern.	   Sie	   müssen	   durchschaut,	   verstanden	   und	   erklärt	  

werden	  um	  für	  das	  weitere	  Lernen	  positiv	  genutzt	  werden	  zu	  können	  (Buholzer	  2006).	  
	  

4. Förderdiagnostik	  nach	  ICF	  

In	   der	   Folge	   werden	   wir	   nur	   die	   wichtigsten	   Grundlagen	   der	   ICF	   erläutern,	   die	   für	  

förderdiagnostische	  Fragestellungen	  in	  der	  Schule	  notwendig	  sind.	  Vertiefte	  Informationen	  können	  

in	  der	  Lektüre	  von	  Hollenweger	  und	  Lienhard	  (2010)	  nachgelesen	  werden.	  

Die	   Internationale	   Klassifikation	   der	   Funktionsfähigkeit,	   Behinderung	   und	   Gesundheit	   (ICF)	  

ermöglicht	   eine	   ganzheitliche,	   mehrdimensionale	   Erfassung	   der	   gegenwärtigen	   Lebenssituation	  

eines	   Kindes	   und	   kann	   auf	   alle	  Menschen,	  mit	   oder	   ohne	   Behinderung	   angewendet	   werden.	   In	  

diesem	   Zusammenhang	   werden	   keine	   Personen	   als	   solche,	   sondern	   Situationen	   erfasst.	   Eine	  

professionsneutrale	  Sprache	  erleichtert	  die	  interdisziplinäre	  Verständigung.	  Dabei	  können	  Stärken	  

und	   Schwächen	   des	   Kindes	   in	   Bezug	   zu	   schulischen	   und	   nicht	   schulischen	   Aktivitäten	   in	   allen	  

physischen	  und	  psychischen	  Bereichen	  sowie	  sozialen	  Kontexten	  umfassend	  beschrieben	  werden.	  

Schulschwierigkeiten	  werden	  dabei	  als	  Einschränkung	  der	  Gesundheit	  und	  der	  Funktionsfähigkeit	  

verstanden.	  Sie	  sind	  als	  Resultat	  von	  Störungen	   in	  der	  Wechselwirkung	  zwischen	  den	  Aktivitäten	  

des	  Lernenden	  und	  seines	  bio-‐psycho-‐sozialen	  Kontextes	  zu	  sehen	  (Lienhard-‐Tuggener,	  Joller-‐Graf	  

und	  Mettauer	  Szaday	  2011;	  Niedermann	  et	  al.	  2007).	  

Die	   ICF	   beachtet	   verschiedene	   Faktoren	   oder	   Bereiche	   zur	   Beschreibung	   der	   gesamten	  

momentanen	   Lebenssituation	   einer	   Person.	   Im	  Modell	   der	   Funktionsfähigkeit	   und	   Behinderung	  

(Abb.	   3)	   finden	   sich	   die	   Faktoren	   Körperfunktionen	   und	   -‐strukturen,	   Aktivitäten,	   Partizipation	  

sowie	   Umwelt-‐	   und	   personenbezogene	   Faktoren.	   Die	   Körperfunktionen	   und	   -‐strukturen,	   die	  
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Fähigkeit,	   Handlungen	   auszuüben	   und	   die	   Partizipation	   an	   sozialen	   Aktivitäten	   zeigen	   die	  

Funktionsfähigkeit	   und	   Behinderung	   eines	   Menschen	   auf.	   Die	   Kontextfaktoren	   (Umwelt	   und	  

personenbezogene	   Faktoren)	   stehen	   in	   Beziehung	   mit	   diesen	   drei	   Faktoren	   bzw.	   der	  

Funktionsfähigkeit	  und	  können	  diese	  entscheidend	  beeinflussen.	  Mit	  diesen	  Bereichen	  kann	  eine	  

Einschränkung	   der	   Funktionsfähigkeit	   auf	   allen	   Ebenen	   beschrieben	   werden,	   ohne	   dass	   eine	  

Verursacherkette	  bestimmt	  werden	  muss.	  Die	  Analyse	  der	  Wechselwirkungen	  der	  verschiedenen	  

Bereiche	  gilt	  als	  Kernstück	  der	  ICF	  (Hollenweger	  und	  Lienhard	  2010;	  Niedermann	  et	  al.	  2007).	  	  
	  

	  
Abb.	  3:	  Modell	  der	  Funktionsfähigkeit	  und	  Behinderung	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011,	  100)	  

	  

4.1 Aktivitäten	  

Die	   Aktivitäten	   stellen	   einen	   Bereich	   dar,	   welcher	   die	   Funktionsfähigkeit	   eines	   Kindes	   ausmacht	  

und	  von	  den	  Kontextfaktoren	  beeinflusst	  wird	  (Niedermann	  et	  al.	  2007).	  „Aktivitäten	  sind	  zentral	  

für	  den	  direkten	  diagnostischen	  Zugang	  zu	  schulischen	  Leistungen,	  für	  Definitionen	  von	  Lernzielen	  

und	   deren	   Evaluation.	   Unter	   Aktivitäten	   wird	   die	   Durchführung	   einer	   Handlung	   oder	   Aufgabe	  

verstanden“	  (ebd.,	  44).	  

Hollenweger	   und	   Lienhard	   (2010)	   haben	   in	   Anlehnung	   an	   die	   ICF	   speziell	   für	   die	   Schule	   10	  

angepasste	  Aktivitäten	  unterschieden:	  
	  

Allgemeines	  Lernen	   Kommunikation	  
Mathematisches	  Lernen	   Freizeit,	  Erholung	  und	  Gemeinschaft	  
Schreiben	  und	  Lesen	   Bewegung	  und	  Mobilität	  
Umgang	  mit	  Anforderungen	   Für	  sich	  selbst	  sorgen	  
Spracherwerb	  und	  Begriffbildung	   Umgang	  mit	  Menschen	  

Abb.	  4:	  Aktivitäten	  
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4.2 Partizipation	  

„Partizipation	  ist	  das	  Einbezogensein	  in	  eine	  Lebenssituation“	  (ebd.,	  46).	  Dabei	  stellt	  sich	  die	  Frage	  

nach	  der	  Integration	  des	  Kindes	  in	  seinem	  Umfeld	  und	  wie	  es	  an	  deren	  Angeboten	  teilhaben	  kann.	  

Zur	   Vereinfachung	   sind	   in	   diesem	   Bereich	   nur	   die	   von	   aussen	   beobachtbaren	   Merkmale	   der	  

Teilhabe	   für	   die	   Schule,	   Familie	   und	   Gesellschaft	   zu	   analysieren	   (Niedermann	   et	   al.	   2007).	   Die	  

Partizipation	   kann	   durch	   körperliche	   Faktoren	   oder	   Umweltfaktoren	   fördernd	   oder	   hemmend	  

beeinflusst	  werden	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011).	  

	  

4.3 Körperfunktionen	  und	  -‐strukturen	  

Die	   Komponente	   des	   Körpers	   besteht	   aus	   zwei	   Klassifikationen,	   eine	   für	   die	   Funktionen	   von	  

Körpersystemen	   und	   die	   andere	   für	   die	   Körperstrukturen.	   Sie	   bilden	   einen	   Teil	   der	   Funktions-‐

fähigkeit	   und	   Behinderung	   einer	   Person	   (Hollenweger	   und	   Lienhard	   2010).	   Niedermann	   et	   al.	  

(2007)	  definieren	  sie	  folgendermassen:	  

Körperfunktionen	   	  
Physiologische,	  psychologische	  Funktionen	  von	  
Körpersystemen	  

Körperstrukturen	  
Anatomische	  Teile	  des	  Körpers	  

Geistige	  Funktionen:	  Wahrnehmung,	  Denken,	  
Konzentration,	  Aufmerksamkeit,	  Gedächtnis;	  
Sensorische	  Verarbeitung;	  Funktionen	  im	  
Zusammenhang	  mit	  Stimme	  und	  Sprechen;	  
Psychomotorische-‐	  sowie	  emotionale	  
Funktionen	  

Hirn-‐	  und	  Nervensystem;	  Sinnesorgane:	  Nase,	  
Ohr,	  Gleichgewicht,	  Geruch,	  Geschmack;	  
Stimm-‐	  und	  Sprechorgane;	  Herz;	  Immun-‐	  und	  
Atmungssystem;	  Verdauung,	  Stoffwechsel,	  
Drüsen,	  Bewegung,	  Haut	  

	  
Abb.	  5:	  Komponenten	  der	  Funktionsfähigkeit	  	  

	  

4.4 Kontextfaktoren	  

Die	   Kontextfaktoren	   gliedern	   sich	   in	   die	   Umwelt-‐	   und	   personenbezogenen	   Faktoren	   auf.	   Beide	  

Faktoren	   können	   einerseits	   einen	   positiven,	   andererseits	   auch	   einen	   negativen	   Einfluss	   auf	   die	  

Funktionsfähigkeit	  eines	  Kindes	  ausüben	  und	  werden	  folgendermassen	  definiert	  (ebd.):	  

Umweltfaktoren	  
Materielle,	   soziale	   und	   einstellungsbezogene	  
Umwelt	  

Personenbezogene	  Faktoren	  
Sozialer,	  ökonomischer,	  kultureller,	  
gesellschaftlicher,	  biografischer	  Hintergrund	  

Materielle	  Hilfsmittel;	  Medikamente;	  bauliche	  
Gegebenheiten;	  Didaktik	  der	  Lehrperson;	  
Unterstützung	  durch/Beziehung	  
zu/Einstellungen	  von:	  Familie,	  Freunden,	  
Mitschülern,	  Lehrpersonen	  andere	  wichtige	  
Personen;	  Dienst	  

Alter;	  Geschlecht;	  Charakter;	  Lebensstil;	  
Lernbiografie;	  Motivation;	  Einstellungen,	  
Gewohnheiten;	  Selbstwahrnehmung,	  
Selbstkonzept;	  Umgang	  mit	  Konflikten,	  Lob	  
und	  Tadel;	  genetische	  Dispositionen	  

Abb.	  6:	  Kontextfaktoren	  	  
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5. Praxismodell	  für	  ein	  förderdiagnostisches	  Vorgehen	  

Um	  ein	  umfassendes	  Verständnis	  von	   individuellen	  Lern-‐	  und	  Lebenssituationen	  von	  Schülern	   zu	  

erlangen	   und	   die	   daraus	   förderlichen	   Schritte	   ableiten	   zu	   können,	   braucht	   es	   ein	   zielgerichtetes	  

und	  systematisches	  förderdiagnostisches	  Vorgehen.	  In	  der	  Literatur	  sind	  dafür	  verschiedene	  Kreis-‐	  

und	   Spiralmodelle	   zu	   finden.	  Wir	  haben	  uns	   für	  das	  Grundgerüst	  des	  Modells	   ‚Förderplanzyklus‘	  

von	   Lienhard-‐Tuggener	   et	   al.	   (2011)	   entschieden.	   Diesen	   Förderzyklus	   haben	   wir	   vor	   allem	  mit	  

eigenen,	  aber	  auch	  mit	  einzelnen	  Elementen	  anderer	  Modelle	  erweitert	  und	  somit	  optimal	  an	  die	  

Situation	  der	  Sekundarschule	  Pratteln	  angepasst.	  

Unser	  erweitertes	  Praxismodell	   (Abb.	  7)	  stellt	  den	  Förderzyklus	  als	  zwei	  miteinander	  verbundene	  

Kreise	   dar,	   die	   zusammen	   die	   Form	   einer	   Acht	   bilden	   und	   für	   je	   einen	   Schwerpunkt	   im	  

förderplanerischen	   Prozess	   stehen.	   Der	   erste	   Schwerpunkt	   ‚Standortbestimmung‘	   erfasst	   den	  

Schüler	  in	  seiner	  Lernsituation	  und	  leitet	  Ziele	  für	  die	  weitere	  Entwicklung,	  Bildung	  und	  Förderung	  

ab.	  Der	   zweite	  Schwerpunkt	   ‚Förderung	  und	  Unterricht‘	   konzentriert	   sich	  auf	  die	  Umsetzung	  der	  

vereinbarten	  Ziele	  im	  Unterricht	  und	  der	  Förderung.	  

Die	   Acht	   zeigt	   unserer	   Meinung	   nach	   deutlich	   auf,	   dass	   die	   Förderdiagnostik	   als	   begleitende	  

Lernprozessanalyse	   aufgefasst	   wird	   und	   die	   daraus	   gewonnenen	   diagnostischen	   Erkenntnisse	  

laufend	   in	   den	   Prozess	   eingespeist	   werden.	   Es	   wird	   ersichtlich	   wie	   Erkenntnisse	   aus	   der	  

Standortbestimmung	  direkt	  in	  den	  Unterricht	  und	  die	  Förderung	  einfliessen	  sowie	  Reflexionen	  aus	  

den	   alltäglichen	   Arbeiten	   wieder	   in	   eine	   nächste	   Standortbestimmung	   eingehen	   oder	   für	   den	  

weiteren	   Unterricht	   verwertet	   werden.	   Standortbestimmung	   und	   Förderung	   werden	   als	   zwei	  

eigenständige	   Bereiche	   bzw.	   Prozesse	   dargestellt,	   die	   stark	   voneinander	   abhängig	   sind.	   Diese	  

Prozesse	   laufen	  nicht	   linear	   ab	  und	   können	   je	  nach	   Situation	  und	  Kind	  an	  einem	  anderen	  Punkt	  

beginnen	  oder	  durch	  neue	  Einflüsse	  einen	  anderen	  Verlauf	  nehmen.	  

Nachfolgend	  werden	  die	  beiden	  Schwerpunkte	  mit	   ihren	  Strukturelementen	  beschrieben.	  Es	  wird	  

aufgezeigt,	  wie	  das	   förderdiagnostische	  Vorgehen	  an	  der	  Sekundarschule	  Pratteln	  mit	  den	  selbst	  

erstellten	  und	  speziell	  angepassten	  Formularen	  vor	  sich	  geht,	  dokumentiert	  und	  ausgewertet	  wird.	  



Praxismodell	  für	  ein	  förderdiagnostisches	  Vorgehen	   	   Förderdiagnostik	  und	  Förderplanung	  1/2	  

Mäder/Senn	  	   	   12/35	  

	   	  
	  Abb.	  7:	  Praxismodell	  für	  ein	  förderdiagnostisches	  Vorgehen	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011,	  104,	  stark	  verändert)	  
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5.1 Standortbestimmung	  	  

In	   einer	   ersten	   Phase	   der	   Standortbestimmung	   (Abb.	   8)	   stehen	   ungeklärte	   Fragen	   oder	   vage	  

Vermutungen.	  Der	   schulische	  Heilpädagoge	  hat	  dabei	  die	  Aufgabe	  eine	  Beziehung	  zum	  Kind	  und	  

seinen	  Eltern	  aufzubauen	  und	  die	  Problemsituation	  besser	  kennen	  zu	  lernen.	  Hier	  ist	  es	  sinnvoll	  auf	  

die	   Lernbiographie	   des	   Kindes	   zu	   blicken,	   ohne	   sich	   zu	   stark	   durch	   vergangene	   Ereignisse	  

beeinflussen	  zu	   lassen.	  Ansonsten	  besteht	  die	  Gefahr,	  Entwicklungen	  und	  Perspektiven	  nur	  noch	  

als	  logische	  Folge	  der	  Vergangenheit	  zu	  sehen	  (Buholzer	  2006).	  

Durch	  ein	  gezieltes	  systematisches	  Vorgehen	  und	  mit	  

dem	  Bewusstsein,	   dass	  man	   nach	   individuellen	   Lern-‐

voraussetzungen	   und	   Potenzialen	   des	   Kindes	   suchen	  

soll,	   kann	   dies	   unserer	   Meinung	   nach	   verhindert	  

werden.	  

	  

5.1.1 Analyse	  	  

Bei	   Kindern	   mit	   speziellem	   Förderbedarf	   soll	   ein	  

systematisches	  förderdiagnostisches	  Vorgehen	  bei	  der	  

Analyse	   der	   individuellen	   Lern-‐	   und	   Entwicklungs-‐

situation	   erfolgen	   (Lienhard-‐Tuggener	   et	   al.	   2011).	  

Dabei	  geht	  es	  im	  (heil-‐)pädagogischen	  Kontext	  um	  ein	  

vertieftes	  Wissen	  von	  behindernden	  Bedingungen	  und	  

Beeinträchtigungen	  in	  Erziehungs-‐	  und	  Lernprozessen.	  Es	  sollen	  nicht	  der	  Zuweisungsgedanke	  oder	  

die	  Selektion	   im	  Vordergrund	  stehen,	   sondern	  die	  Orientierung	  an	  Ressourcen	  und	  das	  Ausloten	  

von	  Möglichkeiten	  einer	  positiven	  Entwicklung	  (Buholzer	  2006).	  	  

Nach	  ersten	  Fragestellungen	  und	  Vermutungen	  wird	  eine	  ganzheitliche	  Erfassung	  des	  Kindes	  und	  

seiner	   Umwelt	   mit	   Hilfe	   verschiedener	   zirkulärer	   Methoden	   der	   Informationsbeschaffungen	  

vorgenommen.	  

	  

Abb.	  8:	  Analyse	  in	  der	  Standortbestimmung	  (Aus-‐
schnitt)	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011,	  104,	  stark	  
verändert)	  
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5.1.2 Instrumente	  zur	  Analyse	  	  

Ein	  wichtiger	  Bestandteil	  einer	   fundierten	  Analyse	  sind	  vielfältige	  und	  aussagekräftige	  Methoden	  

zur	  Informationsbeschaffung.	  Dabei	  ist	  auf	  einen	  sensiblen	  Umgang	  mit	  Interpretationen	  und	  den	  

Einsatz	  förderdiagnostischer	  Methoden	  als	  ‚Nicht-‐Selbstzweck‘	  zu	  achten	  (Niedermann	  et	  al.	  2007).	  

Hier	   könnten	   sonst	   wichtige	   Ressourcen	   durch	   übermässigen	   und	   blinden	   Einsatz	   von	  

Analyseverfahren	  verschleudert	  und	  dem	  Schüler	  die	  richtige	  Hilfe	  verbaut	  werden.	  	  

Es	   sollen	   mehrheitlich	   nicht	   Tests	   im	   herkömmlichen	   Sinn,	   sondern	   Aufgabensammlungen,	   die	  

Einsicht	   in	   die	   kontinuierliche	   Problem-‐	   und	   Lernwelt	   des	   Kindes	   liefern,	   beachtet	   werden	  

(Buholzer	   2006).	   Natürlich	   ist	   eine	   Kombination	   möglichst	   verschiedener	   und	   sorgfältig	  

ausgewählter	   Methoden	   anzustreben.	   Wir	   ziehen	   vorläufig	   folgende,	   zum	   Teil	   selbst	   erstellte	  

Instrumente	  in	  Betracht.	  Sie	  sind	  nicht	  als	  ‚Testbatterie‘	  zu	  sehen,	  sondern	  als	  vielfältige	  Anregung	  

zur	   gezielten	   Analyse	   im	   Sinne	   einer	   Lernprozessdiagnostik.	   Leider	   können	   wir	   nicht	   auf	   alle	  

Instrumente	  im	  Detail	  eingehen,	  da	  dies	  den	  Rahmen	  unserer	  Arbeit	  sprengen	  würde.	  
	  

• Begutachtungen	  von	  Berichten	  und	  Zeugnissen	  

• Beobachtungen	  und	  Gespräche	  mit	  Schülern	  und	  Dritten	  	  

• Lernstandserfassungen	  (Deutsch,	  Mathematik)	  

• Arbeitsprodukte	  und	  Lernkontrollen	  des	  laufenden	  Unterrichts	  

• Handbuch	  ,Förderdiagnostik	  Sekundarstufe	  I‘	  (Derungs	  Nissen	  et	  al.	  2006)	  

• Handbuch	  ‚Lernstandsdiagnose	  für	  die	  Orientierungsstufe‘	  (Bezzola,	  Chiquet,	  Haenel	  und	  

Jaquement	  2005)	  

	  

Mit	  Hilfe	  der	  Lernstandserfassungen	  in	  Deutsch	  und	  Mathematik,	  die	  zum	  Beispiel	  am	  Anfang	  des	  

Schuljahres	   nicht	   nur	   mit	   den	   ‚förderbedürftigen‘	   Schülern,	   sondern	   mit	   der	   ganzen	   Klasse	  

durchgeführt	   werden	   können,	   erhalten	   Lehrpersonen	   einen	   guten	   Einblick	   in	   Teilbereiche	   des	  

Lernstandes.	  Zentral	  erscheinen	  uns	  zudem	  Beobachtungen	  und	  Gespräche	  mit	  dem	  Schüler	  sowie	  

Arbeiten	  aus	  dem	  laufenden	  Unterricht.	  Es	  geht	  grundsätzlich	  um	  eine	  Analyse	  des	  Sachverhaltes,	  

des	   Verhaltens	   und	   der	   Handlung	   in	   einer	   konkreten	   Situation.	   Ein	   wichtiger	   Bestandteil	   der	  

Analyse	  ist	  die	  Lernbiographie,	  auf	  die	  wir	  nun	  eingehen	  werden.	  
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5.1.3 Lernbiographie	  

Durch	   Gespräche	   im	   Umfeld	   des	   Kindes,	   insbesondere	   mit	   dem	   Kind	   selbst,	   werden	   wichtige	  

Informationen	   der	   bisherigen	   Lebensgeschichte	   aufgenommen	   und	   in	   Bezug	   zur	   aktuellen	  

Lernsituation	   gebracht.	   Im	   Gegensatz	   zu	   psychologischen	   Kontexten,	   in	   denen	   ausführliche	  

Anamnesen	   durchgeführt	   werden,	   sind	   im	   pädagogischen	   Kontext	   weitläufige	   Lernbiographien	  

nicht	  notwendig	  und	  häufig	  auch	  nicht	  zu	  leisten	  (Buholzer	  2006).	  Es	  sollen	  also	  nur	  wichtige	  und	  

relevante	  Einträge	  erstellt	  werden,	  die	  für	  ein	  besseres	  Verstehen	  von	  Verhalten,	  Schwierigkeiten	  

und	   Ursachen	   nützlich	   sind	   und	   so	   eine	   ressourcenorientierte	   Planung	   bzw.	   Förderung	  

ermöglichen.	   Weiterführende	   Daten,	   Informationen	   und	   Entwicklungen	   können	   fortlaufend	   in	  

kurzen	  Stichworten	  nachgeführt	  werden.	  Zur	  Dokumentation	  der	  Lebensgeschichte	  haben	  wir	  das	  

Formular	  ‚Lernbiographie‘	  (Abb.	  9)	  entworfen,	  das	  die	  folgenden	  Schwerpunkte	  enthält.	  

	  

Stärken	  und	  Ressourcen	  

Eine	   einseitige	   Fehlersuche	   ist	   zu	   vermeiden,	   vielmehr	   sollen	   auch	   Stärken,	   Lernmotive	   und	  

Lerninteressen	  einbezogen	  werden	  (ebd.).	  Hier	  geht	  es	  um	  eine	  grundlegende	  positiv-‐fragende	  und	  

forschende	   Haltung	   sowie	   ein	   lösungsorientiertes	   Arbeiten	   um	   Möglichkeitsräume	   und	  

Entwicklungspotenziale	  aufzudecken,	  die	  Erfolge	  und	  Lernfreude	  versprechen.	  

	  

Besondere	  Ereignisse	  

Einerseits	   sollen	   nur	   wichtige	   statistische	   Daten	   wie	   Klassenwechsel,	   Schuleintritt	   usw.	   erfasst	  

werden,	  andererseits	  stehen	  weitere	  Aspekte	  aus	  der	  Entwicklung	  des	  Kindes	  im	  Vordergrund,	  zum	  

Beispiel	   Behinderungen,	   Störungen	   und	   Veränderungen	   der	   Lebensumstände.	   Hilfreich	   können	  

Auskünfte	  von	  ehemaligen	  Lehrpersonen	  oder	  Therapeuten	  sein,	  da	  durch	  ihre	  Beteiligung	  an	  der	  

Lern-‐	  und	  Entwicklungsbiographie	  des	  Kindes	  wichtige	  Informationen	  eingebracht	  werden	  können.	  

Es	   kann	   aber	   auch	   ausreichen,	   bereits	   bestehende	   Daten,	   zum	   Beispiel	   Zeugnisse	   und	   Berichte	  

beizuziehen,	  die	  wichtigsten	  Aussagen	  zusammen	  zu	  stellen	  und	  mit	  eigenen	  Angaben	  zu	  ergänzen.	  

Informationen	  zu	  körperlichen	  Schädigungen	  und	  deren	  Verursachungen	  können	  in	  medizinischen	  

Berichten	   nachgelesen	   werden.	   Hierbei	   sind	   Entwicklungen	   einer	   Behinderung	   oder	   Störung	  

aufschlussreicher,	   da	   sich	   dadurch	   Schwankungsbreiten	   und	   Veränderungsmöglichkeiten	  

abschätzen	   lassen,	   welche	   dann	   für	   eine	   entwicklungslogische	   Planung	   und	   Gestaltung	   des	  

Unterrichts	  berücksichtigt	  werden	  können	  (ebd.;	  Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011).	  
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Formularbeispiel	  �:	  Lernbiographie	  (ausgefüllt)	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Formular	  mit	  den	  
Schwerpunkten	  Stärken	  und	  
Ressourcen,	  besondere	  
Ereignisse,	  Kind-‐Umfeld-‐
Analyse	  und	  Platz	  für	  weitere	  
Bemerkungen.	  	  
	  
Dieses	  Formular	  kann	  
ergänzend	  auch	  von	  den	  
Eltern	  und	  dem	  betroffenen	  
Kind	  ausgefüllt	  werden.	  
	  
	  
Im	  Schaubild	  ‚Lebensbereiche‘	  
sind	  die	  verschiedenen	  
Wirkfelder	  eines	  Kindes	  und	  
mögliche	  Wechselbezieh-‐
ungen	  ersichtlich.	  Es	  zeigt	  
eindrucksvoll	  auf,	  dass	  viele	  
Faktoren	  und	  Wechsel-‐
beziehungen	  die	  Entwicklung	  
eines	  Kindes	  beeinflussen	  
können.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Abb.	  9:	  Lernbiographie	  
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Kind-‐Umfeld-‐Analyse	  

Verschiedene	   Umweltfaktoren	   können	   das	   Verhalten	   oder	   die	   Leistungsfähigkeit	   der	   Schüler	  

positiv	   oder	   negativ	   beeinflussen.	   Hier	   sind	   Beobachtungen	   und	   Informationen	   der	   Eltern	   und	  

Lehrpersonen	   von	   Bedeutung,	   da	   sie	   einen	   vertieften	   Einblick	   in	   die	   Lebenswelt	   des	   Schülers	  

besitzen.	  Der	  Einbezug	  der	  Sichtweise	  des	  Kindes	  ist	  auf	  keinen	  Fall	  ausser	  Acht	  zu	  lassen.	  Aus	  den	  

Umweltfaktoren	  Schule,	  Familie	  und	  Freundeskreis	  sowie	  Freizeit	  können	  wichtige	   Informationen	  

gewonnen	   werden,	   zum	   Beispiel	   Unterstützungen,	   Einstellungen	   und	   Beziehungen	   aller	  

Beteiligten,	   Material-‐	   und	   Raumsituation,	   Vereine,	   Peers	   sowie	   verschiedene	   andere	   Einflüsse	  

(Hollenweger	   und	   Lienhard	   2010).	   Gerade	   durch	   das	   Bewusstmachen	   von	   positiven	  

Umweltfaktoren	   kann	   man	   Veränderungen	   im	   Verhalten	   oder	   in	   der	   Leistung	   erreichen,	   daher	  

sollten	  sie	  unbedingt	  beachtet	  werden.	  

	  

5.1.4 ICF-‐Standortbestimmung	  	  

Ein	  weiteres	   Hilfsmittel	   für	   die	   Analyse	   ist	   das	   Formular	   ‚ICF-‐Standortbestimmung‘	   (Abb.	   10).	   Es	  

wird,	   wenn	   immer	   möglich,	   von	   allen	   Beteiligten	   eine	   grobe	   Einschätzung	   der	   11	   Lern-‐	   und	  

Entwicklungsbereiche	  (Aktivitäten)	  auf	  der	  Grundlage	  der	  ICF	  vorgenommen.	  Durch	  das	  Ausfüllen	  

mehrerer	   Beteiligter	   können	   so	   verschiedene	   Sichtweisen	   und	   Vorschläge	   zusammengetragen	  

werden.	  

In	   der	   linken	   Spalte	   können	   die	   Stärken	   und	   Schwächen	   farblich	   unterschieden	   werden.	  

Ergänzende	   Beobachtungen	   und	   vorläufige	   Ergebnisse,	   bzw.	   Schwächen	   und	   Stärken,	  werden	   in	  

der	   rechten	  Kolonne	  eingetragen	  und	  miteinander	   in	  Bezug	  gesetzt.	  Nach	  einem	  Interpretations-‐

versuch	   sollen	   hier	   ebenfalls	   Vorschläge	   für	   Fördermöglichkeiten	   gemacht	   und	   eingetragen	  

werden.	   Es	   folgt	   eine	   Fokussierung	   auf	   einen	   vermuteten	   Förderbedarf.	   Hierbei	   wird	   gemäss	  

Niedermann	   et	   al.	   (2007)	   bewusst	   eine	   Eingrenzung	   auf	   zwei	   Aktivitäten	   vorgenommen,	   auch	  

wenn	   das	   Kind	   Förderbedarf	   in	   mehreren	   Aktivitäten	   aufweisen	   sollte.	   Unserer	   Meinung	   nach	  

können	   in	  Ausnahmefällen	  auch	  drei	  Aktivitäten	  ausgewählt	  werden,	  wenn	   sich	   zwei	  Aktivitäten	  

thematisch	  leicht	  verbinden	  lassen.	  	  
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Formularbeispiel� :	  ICF-‐Standortbestimmung	  (ausgefüllt)	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Formular	  mit	  11	  Aktivitäten	  
zur	  ganzheitliche	  Erfassung	  
der	  Stärken	  und	  Schwächen	  
des	  Kindes	  sowie	  dessen	  
individuellen	  Fördermöglich-‐
keiten	  auf	  Grundlage	  der	  ICF.	  
Zwei	  bis	  drei	  Aktivitäten	  
werden	  ausgewählt	  und	  gelb	  
markiert.	  
	  
In	  Anlehnung	  der	  ICF	  haben	  
Hollenweger	  und	  Lienhard	  
(2010)	  10	  Lebensbereiche	  bzw.	  
Aktivitäten	  definiert.	  Dieses	  
Formular	  ist	  in	  10	  Sprachen	  für	  
Eltern	  übersetzt.	  
	  
Wir	  haben	  verschiede	  
inhaltliche	  Anpassungen	  der	  
Aktivitäten	  auf	  unsere	  
Bedürfnisse	  -‐	  was	  Hollenweger	  
und	  Lienhard	  (2010)	  
empfehlen	  -‐	  vorgenommen.	  	  
Zusätzlich	  ist	  auf	  Anregung	  der	  
Lehrpersonen	  ein	  zusätzlicher	  
Bereich	  für	  Fremdsprachen	  
integriert,	  so	  dass	  hier	  
separate	  und	  differenzierte	  
Aussagen	  gemacht	  werden	  
können.	  
	  
Für	  eine	  bessere	  Leserlichkeit	  
kann	  das	  Formular	  auf	  A3	  
hochkopiert	  werden.	  
	  

Abb.	  10:	  ICF-‐Standortbestimmung	  (Hollenweger	  und	  Lienhard	  2010,	  66,	  stark	  verändert)	  

	  

Abb.	  10a:	  Teilausschnitt	  ICF-‐Standortbestimmung	  (vergrössert)	  
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5.1.5 Verständnis	  

Ein	  nächstes	  Element	  bildet	  das	  Verständnis	  

eines	   Problems,	   bei	   dem	   unter	   Einbezug	  

möglichst	   aller	   Beteiligten	   versucht	   wird,	  

gemeinsame	   aktuelle	   Förderbereiche	  

(Aktivitäten)	  zu	  bestimmen.	  	  

Die	   Erarbeitung	   eines	   ganzheitlichen	   Pro-‐

blemverständnisses	  bildet	  die	  Grundlage	   für	  

die	   darauf	   aufbauende	   Förderplanung	   und	  

ist	   somit	  die	  Schnittstelle	   zum	  zweiten	  Kreis	  

‚Förderung	  und	  Unterricht‘	  (Abb.	  11).	  Auf	  die	  

entsprechenden	   Instrumente	   gehen	   wir	   im	  

Folgenden	  ein.	  
	  

5.1.6 ICF	  -‐	  Wechselwirkungen	  

Viele	   Schwierigkeiten	   beim	   Lernen	   und	   Verhalten	   in	   der	   Schule	   können	   häufig	   nicht	   eindeutig	  

verortet	   werden	   und	   deren	   Zusammenhänge	   bzw.	   Muster	   sind	   nur	   schwer	   ersichtlich.	   Eine	  

gelungene	  Aktivität	  oder	  ein	  passendes	  Verhalten	  ist	  von	  vielen	  Faktoren	  abhängig,	  die	  wiederum	  

voneinander	  abhängig	  sind.	  Für	  Hollenweger	  und	  Lienhard	  (2010)	  ist	  es	  von	  zentraler	  Bedeutung,	  

diese	   Zusammenhänge	   zu	   verstehen,	   weil	   dadurch	   erst	   deutlich	   wird,	   welche	  Massnahmen	   am	  

wirksamsten	   sind	   -‐	   hier	   ist	   die	   kreative	   und	   integrative	   Leistung	   des	   Sonderpädagogen	   gefragt	  

(Niedermann	   et	   al.	   2007).	   Mit	   den	   Bereichen	   Aktivität	   und	   Partizipation	   kann	   zum	   Beispiel	  

zwischen	  der	  eigentlichen	  Fähigkeit	  der	  Person	  und	  der	  unter	  bestimmten	  Umständen	  gezeigten	  

Leistung	  unterschieden	  werden.	  

Unser	   Formular	   ‚ICF-‐Wechselwirkungen‘	   (Abb.	   12)	   macht	   die	   verschiedenen	   Anteile	   der	  

Einflussbereiche	  auf	  der	  Ebene	  des	  Körpers	  (Funktionen	  und	  Strukturen),	  auf	  der	  Ebene	  des	  aktiven	  

Individuums	   (Aktivitäten)	   und	   als	   soziale	   Person	   (Partizipation)	   sowie	   die	   Umwelt-‐	   und	  

personenbezogenen	   Faktoren	   deutlich	   und	   hilft	   beim	   Verständnis	   eines	   Problems	   oder	   einer	  

Fragestellung.	   Es	   können	   so	   Vermutungen	   aufgestellt	   werden,	   die	   der	   Planung	   der	   künftigen	  

Förderung	   dienlich	   sind.	   Hier	   gilt	   es	   eine	   sinnvolle	   Balance	   zwischen	   Ressourcen-‐	   und	  

Defizitorientierung	  zu	  finden	  und	  in	  die	  einzelnen	  Bereiche	  einzutragen.	  	  

Abb.	  11:	  Schnittstelle	  ‚Standortbestimmung‘	  und	  ‚Förderung	  
und	  Unterricht‘	  (Ausschnitt)	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011,	  
104,	  stark	  verändert)	  
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Formularbeispiel� :	  ICF-‐Wechselwirkungen	  (ausgefüllt)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Anhand	  der	  Bereiche	  Körper-‐
funktionen,	  Aktivitäten,	  
Partizipation,	  Umweltfaktoren	  
und	  persönliche	  Faktoren	  wird	  
versucht	  ein	  vertieftes	  
Problemverständnis	  der	  
Wechselwirkungen	  zu	  
erarbeiten.	  
	  
Im	  Schaubild	  ‚Lebensbereiche‘	  
sind	  die	  verschiedenen	  Wirk-‐
felder	  eines	  Kindes	  und	  
mögliche	  Wechselbeziehungen	  
ersichtlich.	  Es	  zeigt	  ein-‐
drucksvoll	  auf,	  dass	  viele	  
Faktoren	  und	  Wechsel-‐
beziehungen	  die	  Entwicklung	  
eines	  Kindes	  beeinflussen	  
können.	  
	  
	  

Abb.	  12:	  ICF-‐Wechselwirkungen	  (Niedermann	  et	  al.	  2007,	  57	  /	  75,	  stark	  verändert)	  
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5.1.7 Standortgespräch	  	  

Das	   Standortgespräch	   findet	   halb-‐	   oder	   jährlich	  mit	   den	   Eltern,	   dem	  Kind	  und	   evtl.	  mit	   anderen	  

involvierten	  Personen	  statt.	  Wird	  in	  einem	  Gespräch	  eine	  sonderpädagogische	  Förderung	  evaluiert,	  

abgeschlossen	   oder	   fortgesetzt,	   leitet	   der	   Schulische	   Heilpädagoge	   die	   Sitzung.	   Bei	   einem	  

Erstgespräch	  übernimmt	  die	  Klassenlehrperson	  die	  Führung	  (Niedermann	  et	  al.	  2007).	  Wir	  sind	  der	  

Meinung,	   dass	   das	   Erstgespräch	   zur	   Entlastung	   auch	   ohne	   Klassenlehrperson	   stattfinden	   kann,	  

sofern	  die	  Eltern	  die	  Lehrperson,	  zum	  Beispiel	  an	  einem	  Elternabend	  schon	  kennen	  gelernt	  haben.	  	  

Die	  erste	  Sitzung	  wird	  bewusst	  nicht	  gleich	  zu	  Beginn	  des	  Schuljahres	  durchgeführt.	  Dies	  hat	  den	  

Vorteil,	  dass	  bis	  zur	  ersten	  Sitzung	  die	  Lehrperson	  das	  Kind	  und	  die	  Lernsituation	  besser	  kennt	  bzw.	  

ein	   Vertrauensverhältnis	   zum	   Kind	   und	   seinem	   Umfeld	   aufgebaut	   und	   im	   besagten	   Gespräch	  

sogleich	   die	   provisorische	   Förderplanung	   vorgestellt	   und	   besprochen	   werden	   kann	   (Buholzer	  

2006).	  In	  diesem	  sollen	  nicht	  Rückmeldungen	  über	  vergangene	  Leistungen	  vorherrschen,	  sondern	  

ein	   schüler-‐	   und	   zielorientiertes	   Standortgespräch	   geführt	   werden.	   Dazu	   werden	   gemeinsame	  

Beobachtungen	  und	  Einschätzungen	  ausgetauscht,	   ein	   gemeinsames	  Verständnis	   angestrebt	  und	  

Ziele	   entwickelt	   oder	   überprüft	   (Hollenweger	   und	   Lienhard	   2010).	  Unserer	  Meinung	  nach	  bringt	  

dies	   mehr	   als	   eine	   Urteilseröffnung	   alter	   Leistungen.	   Dies	   wäre	   nicht	   nur	   für	   ‚förderbedürftige’	  

Kinder,	  sondern	  für	  alle	  Schüler	  einer	  Klasse	  gewinnbringend.	  Somit	  würde	  im	  	  Sinne	  der	  Inklusion	  

eine	  Sonderbehandlung	  der	  ‚speziellen’	  Kinder	  entfallen.	  	  

Als	  Struktur-‐,	  Transparenz-‐	  und	  Dokumentationshilfe	  eines	  Gesprächs	  dient	  das	  Beschlussprotokoll	  

(Abb.	  13),	  das	  zum	  Schluss	  von	  allen	  Beteiligten	  unterschrieben	  wird	  und	  so	  Verbindlichkeit	  schafft.	  
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Formularbeispiel�:	  Das	  Beschlussprotokoll	  (ausgefüllt)	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Das	  Formular	  dient	  als	  
Struktur-‐,	  Transparenz-‐	  und	  
Dokumentationshilfe.	  Hier	  
können	  die	  beteiligten	  
Personen	  Besprechungs-‐
themen	  und	  gemeinsame	  
Beschlüsse	  sowie	  Ziele	  
festhalten	  und	  verbindlich	  
machen,	  indem	  die	  ver-‐
antwortlichen	  Personen	  und	  
der	  Zeitraum	  definiert	  
werden.	  Eine	  Unterschrift	  
aller	  Beteiligten	  unterstreicht	  
die	  Wertigkeit	  des	  
Dokumentes.	  
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Abb.	  13:	  Beschlussprotokoll	  
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5.2 Förderung	  und	  Unterricht	  

Bisher	   wurde	   eine	   Analyse	   gemacht,	   ein	   Problemverständnis	   erarbeitet,	   Förderbereiche	  

ausgewählt	   und	   Gespräche	   geführt.	   Dies	   mündet	   in	   eine	   Förderung	   (Abb.	   14)	   bzw.	   in	   einen	  

schriftlichen	  Förderplan,	  der	  nur	  Sinn	  macht,	  wenn	  er	  im	  Unterricht	  eine	  konkrete	  Wirkung	  zeigt.	  

Dazu	  müssen	  Standortbestimmung	  und	  Förderung	  gut	  aufeinander	  abgestimmt	  sein.	  Nur	  so	  lassen	  

sich	  ein	  spezifischer	  Förderbedarf	  und	  konkrete	  Ziele	  ableiten	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011).	  Im	  

Sinne	   der	   Inklusion	   des	   Schülers	   sollten	   die	   Förderziele	   mit	   den	   allgemeinen	   Klassenzielen	  

verträglich	   sein.	   Dies	   bedeutet,	   dass	   eine	   transparente	   und	   vorausschauende	   Co-‐Planung	   mit	  

offengelegten	   Wochen-‐	   und	   Semesterplänen	  

zwischen	  der	  Klassenlehrperson	  und	  dem	  Heil-‐

pädagogen	  unumgänglich	  ist.	  

Im	   folgenden	   Kapitel	   gehen	   wir	   auf	   die	  

differenzierte	   Förderung	  bzw.	  auf	  den	  Förder-‐

plan	  ein.	  

	  

5.2.1 Förderung	  -‐	  Förderplan	  

Der	   Förderplan	   dient	   der	   differenzierten	  

Planung	  der	   Fördermassnahmen,	   der	  Auswahl	  

der	   (sonder-‐)pädagogischen	   Mittel	   und	  

Methoden,	   der	   Klärung	   von	   Zuständigkeiten	  

und	  Verantwortlichkeiten,	  der	  Festlegung	  der	  konkreten	  nächsten	  Schritte	  und	  organisatorischen	  

sowie	  zeitlichen	  Fragen	  (Niedermann	  et	  al.	  2007).	   Im	  Formular	  ‚Förderplan’	  (Abb.	  15)	  sollen	  Ziele	  

definiert	  oder	  aktualisiert	  werden,	  die	  den	  gelb	  ausgewählten	   ICF-‐Bereichen	  zugeordnet	   sind.	  So	  

können	   Ziele	   bestimmt	   werden,	   die	   einerseits	   die	   Aktivitäten	   bzw.	   das	   Lernen	   und	   den	  

Entwicklungsbedarf	  des	  Schülers	  berücksichtigen	  und	  anderseits	  das	  Umfeld	  und	  die	  Partizipation	  

des	  Kindes	  betreffen.	  	  

Der	   Förderplan	   kann	   in	   den	   Standortgesprächen	   als	   Berichterstattung	   bzw.	   Ausgangslage	   zur	  

fortführenden	   Planung	   dienen	   (ebd.).	   Auf	   der	   rechten	   Seite	   wird	   drei	   Mal	   eine	   Bewertung	   des	  

Förderziels	  während	  einer	  Förderphase	  eingetragen	  (Evaluation).	  Gemäss	  Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  

(2011)	  ist	  der	  Förderplan	  so	  als	  adäquater	  Ersatz	  für	  einen	  ‚Fliesstext-‐Abschlussbericht’	  anwendbar.	  

Abb.	   14:	   Schwerpunkt	   ‚Förderung	   und	   Unterricht‘	   (Aus-‐
schnitt)	   (Lienhard-‐Tuggener	   et	   al.	   2011,	   104,	   stark	  
verändert)	  
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Formularbeispiel�:	  Förderplan	  (ausgefüllt)	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hier	  können	  die	  ausge-‐
wählten	  Förderbereiche	  
(Aktivitäten)	  aus	  der	  
Standortbestimmung	  bzw.	  
des	  Formulars	  ICF-‐Wechsel-‐
wirkungen	  eingetragen	  und	  
dazugehörige	  Förderziele	  und	  
Fördermassnahmen	  sowie	  
Zuständigkeiten	  und	  
Zeiträume	  festgelegt	  werden.	  
In	  der	  letzten	  Spalte	  wird	  drei	  
Mal	  eine	  Bewertung	  des	  
Förderziels	  eingetragen.	  
	  
Der	  Förderplan	  wird	  als	  
Grundlage	  für	  fortlaufende	  
Standortgespräche	  ver-‐
wendet	  und	  dient	  zugleich	  
auch	  als	  Abschlussbericht.	  

Abb.	  15:	  Förderplan	  
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Zeitraum	  	  

Förderpläne	  sind	  nicht	  als	   fixe	  Pläne	  zu	  verstehen.	   In	  der	  Regel	  beziehen	  sich	  Förderziele	  auf	  ein	  

Semester.	  Jedoch	  sollen	  sie	  flexibel	  angewendet	  werden,	  da	  diagnostische	  Unsicherheiten	  und	  die	  

Nichteinschätzbarkeit	   von	  Massnahmenauswirkungen	  eine	   längerfristige	  Prognose	  der	  Förderung	  

beeinträchtigen	   können	   (Buholzer	   2006).	   Es	   geht	   hier	   also	   um	   eine	   grundlegende	   Haltung	   des	  

Heilpädagogen	   bzw.	   um	   sein	   habitualisiertes	   professionelles	   Interesse,	   sich	   ständig	   mit	   dem	  

Neuen,	  dem	  zu	  Entwickelnden	  zu	  beschäftigen	  und	  einzulassen,	  um	  nötigenfalls	  die	  Richtung	  bzw.	  

Ziele	  zu	  ändern,	  damit	  die	  Förderung	  nicht	  in	  einer	  Sackgasse	  mündet	  oder	  stecken	  bleibt.	  

	  

Zielkriterien	  

Für	  das	  Erstellen	  eines	  Förderplans	  sind	  exakte	  Formulierungen	  von	  Förderzielen	  unabdingbar.	  Es	  

gibt	  verschiedene	  Meinungen,	  wie	  fachgemäss	  formulierte	  Zielsetzungen	  aussehen	  sollen.	  Hilfreich	  

ist	   das	   Akronym	   SMART	   (Abb.	   16).	   In	   der	   Abb.	   17	   sind	   Beispiele	   aufgezeigt,	   wie	   solche	   Ziele	  

aussehen	  können.	  	  

	   Kriterien	  
	  

	  
S	  

	  

Spezifisch	  	  
Ziel	  ist	  konkret,	  verständlich	  und	  
abgegrenzt	  sowie	  auf	  ein	  Bereich	  
(Aktivität)	  beschränkt	  	  
	  

	  
M	  

	  

Messbar	  
Ziel	  ist	  überprüfbar	  bzw.	  
beobachtbar	  (evtl.	  auch	  aufgeteilt	  
messbar)	  

	  
A	  

	  

Aktionsartig,	  Akzeptiert	  
Ziel	  ist	  auf	  heutige	  Situation	  
anwendbar,	  attraktiv	  und	  in	  
eigener	  Aktion	  erreichbar	  und	  
positiv	  formuliert	  
	  

	  
R	  

	  

Realistisch	  	  
Ziel	  ist	  herausfordernd	  und	  kann	  
unter	  aktuellen	  Bedingungen	  
erreicht	  werden	  
	  

	  
T	  

	  

Terminiert	  	  
Ziel	  ist	  zeitlich	  und	  persönlich	  
definiert	  
	  

Abb.	  16:	  Smart-‐Ziele	  (Richiger	  2006)	   Abb.	  17:	  Förderplan	  (Ausschnitt)	  
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5.2.2 Unterricht	  und	  Reflexion	  

‚Unterricht’	  und	  ‚Reflexion’	  sind	  die	  weiteren	  Elemente	  im	  

zweiten	   Schwerpunkt	   (Abb.	   18).	   Für	   die	   Umsetzung	   der	  

individuellen	   Förderplanung	   im	   Unterricht	   ist	   das	  

Einhalten,	  die	  exakte	  Vermittlung,	  aber	  auch	  ein	   flexibler	  

Umgang	   mit	   Abmachungen	   und	   Rahmenbedingungen	  

nötig,	  da	  nach	  Niedermann	  et	  al.	  (2007)	  die	  Unterstützung	  

im	   Unterricht	   eines	   Schulischen	   Heilpädagogen	   in	   sehr	  

individueller	  und	  vielfältiger	  Weise	  erfolgen	  kann:	  

	  

• Direkte	   Arbeit	   mit	   Gruppen	   von	   Lernenden	   oder	  

mit	  einzelnen	  Schülern	  

• Teamteaching	  

• Indirekte	  Arbeit	  durch	  Beratung	  der	  Lehrperson	  

• Bereitstellung	  von	  speziellen	  Unterrichtsmaterialien	  

	  

Im	  Unterricht	  können	  wichtige	  förderdiagnostische	  Erkenntnisse	  beobachtet	  und	  für	  die	  Förderung	  

nutzbar	  gemacht	  werden.	  Vor	  allem	  eine	  Lernbegleitung	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  hinweg	  gibt	  

Einblicke	  ins	  Lernverhalten	  des	  Schülers	  und	  zeigt	  dessen	  Bedürfnisse	  auf	  (ebd.).	  	  

Die	  drei	  Teilevaluationen	  (Bewertungen	  im	  Förderplan,	  Abb.	  15)	  geben	  Antworten	  zum	  Stand	  der	  

Zielerreichung	   und	   können	   neue	   Hypothesen	   und	   Fragestellungen	   hervorbringen.	   Dies	   kann	   zu	  

einer	  Anpassung	  bzw.	  Veränderung	  der	  Förderziele	  und	  -‐mittel	  führen.	  	  

Die	  Förderdiagnostik	  ist	  daher	  immer	  als	  einverleibter	  Prozess	  des	  Unterrichts	  zu	  sehen	  (ebd.).	  

Abb.	  18:	  ‚Unterricht‘	  und	  ‚Reflexion‘	  (Aus-‐
schnitt)	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011,	  
104,	  stark	  verändert)	  
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5.3 Evaluation	  

Die	   jährliche	  oder	  halbjährliche	   ‚Förderung	   im	  Unterricht’	  schliesst	  sich	  mit	  der	  Schnittstelle	  bzw.	  

dem	  Übergang	   zur	   ‚Standortbestimmung’	   und	   der	   abschliessenden	   Kontrolle	   der	   geplanten	   und	  

durchgeführten	   Massnahmen	   (Abb.	   19).	   Anhand	   der	   formulierten	   Ziele	   wird	   eine	   Evaluation	  

vorgenommen,	  die	  über	  das	  Ausmass	  und	  den	  Prozess	  der	  Zielerreichung	  Auskunft	  gibt.	  Sie	  dient	  

der	   Qualitätssicherung,	   als	   Grundlage	   für	   ein	   Standortgespräch,	   der	   Berichterstattung	   und	   der	  

Planung	  der	  künftigen	  Förderung	  (ebd.;	  Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  2011).	   Je	  nach	  Ergebnis	  aus	  der	  

Evaluation	  geht	  der	  Förderzyklus	  unterschiedliche	  Wege.	  

	  

	  
Abb.	  19:	  Schnittstelle	  ‚	  Förderung	  und	  Unterricht’	  und	  ‚Standortbestimmung’	  (Ausschnitt)	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  
2011,	  104,	  stark	  verändert)	  
	  

Förderziele	  erreicht	  	  

• Es	   folgt	   eine	   neue	   Standortbestimmung	   und	   ein	   allfälliger	   weiterer	   Förderbedarf	   wird	  

abgeklärt.	  Bei	  der	  Standortbestimmung	  ergeben	  sich	  neue	  wichtige	  Fragestellungen,	  die	  nicht	  

gleich	   beantwortet	  werden	   können.	   Dies	   führt	  wieder	   zu	   einer	   Analyse	   und	   der	   Erarbeitung	  

eines	  erweiterten	  Verständnisses.	  

• Die	   Förderziele	   sind	  erreicht	  worden	  und	  die	   Standortbestimmung	  ergibt,	   dass	   kein	  weiterer	  

Förderbedarf	   besteht.	   Das	   Kind	  wird	   nach	   Absprache	   und	   im	   Einverständnis	   aller	   Beteiligten	  

aus	  der	  ISF	  entlassen.	  	  
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Förderziel	  nicht	  erreicht	  

• Die	  Kontrolle	  zeigt,	  dass	  weiterhin	  ein	  Förderbedarf	  im	  ausgewählten	  Bereich	  angezeigt	  ist.	  Die	  

Förderung	  wird	  weitergeführt	  und	  eine	  neue	  Förderplanung	  erstellt.	  

	  

Formulare	   können	   wieder	   von	   neuem	   bearbeitet	   oder	   weitergeführt	   werden.	   Eine	   gewisse	  

Flexibilität	  kann	  hier	  gewährt	  werden,	  denn	  Formulare	  sollten	  nie	  ohne	  einen	  erkennbaren	  Zweck	  

verwendet	  werden.	   Selbstverständlich	  muss	   aber	   das	   Förderzyklusverfahren	   verbindlich	   bleiben,	  

umso	  mehr,	  wenn	  es	  sich	  um	  Schüler	  mit	  einer	  Beeinträchtigung	  handelt	  (Lienhard-‐Tuggener	  et	  al.	  

2011).	  

	  

5.4 Prozessablauf	  Förderdiagnostik	  

Der	   folgende	   Prozessablauf	   (Abb.	   20)	   beschreibt	   noch	   einmal	   übersichtlich	   wie	   ein	   förder-‐

diagnostisches	   Vorgehen	   erarbeitet	   werden	   kann.	   Er	   soll	   aber	   nicht	   linear,	   sondern	   zirkulär	   im	  

Sinne	  unseres	  Modells	  verstanden	  werden.	  Die	  Beteiligung	  möglichst	  aller	  Personen	  soll	  helfen,	  im	  

Förderzyklus	   ein	   umfassendes	   Problemverständnis	   zu	   erarbeiten,	   das	   zu	   einem	   treffenden	  

Förderplan	  mit	  zu	  erreichenden	  Zielen	  führt.	  	  

Lienhard-‐Tuggener	   et	   al.	   (2011)	   geben	   aber	   zu	   bedenken,	   dass	   so	  wenig	   Beteiligte	  wie	  möglich,	  

aber	   so	   viele	  wie	  nötig	   involviert	  werden	   sollen.	  Als	   unkonventionell	   scheinende	   Idee	   erwähnen	  

sie,	  dass	  man	  den	  Schüler	  selber	  fragen	  soll,	  welche	  Personen	  er	  bei	  einem	  Gespräch	  dabei	  haben	  

will.	  Mit	   dieser	   Aussage	   bestätigt	   sich	   unserer	  Meinung	   nach,	   dass	   der	   Einbezug	   und	   das	   aktive	  

Mitwirken	   des	   Kindes	   als	   Hauptakteur	   für	   ein	   erfolgreiches	   Verstehen,	   Planen	   und	   Durchführen	  

von	  zentraler	  Bedeutung	  sind.	  
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Abb.	  20:	  Planungsablauf	  (Hollenweger	  und	  Lienhard	  	  2010,	  23,	  stark	  verändert)	  



Praxismodell	  für	  ein	  förderdiagnostisches	  Vorgehen	   	   Förderdiagnostik	  und	  Förderplanung	  1/2	  

Mäder/Senn	  	   	   30/35	  

6. Schlusswort	  

Zusammenfassung	  

Anhand	  des	  Förderzyklus	  wird	  hier	  ein	  Modell	   für	  ein	  förderdiagnostisches	  Vorgehen	  präsentiert,	  

das	   in	   Form	   einer	   Acht	   zwei	   Schwerpunkte	   darstellt,	   die	   voneinander	   abhängig	   sind.	   In	   beiden	  

Schwerpunkten	   ist	   das	   Kind	   als	   autonomes	   und	   aktives	   Individuum	   ins	   Zentrum	   zu	   rücken.	   Der	  

erste	   Schwerpunkt	   beinhaltet	   die	   ‚Standortbestimmung‘	   mit	   der	   ‚Analyse‘	   und	   dessen	  

‚Verständnis‘,	   das	   mit	   Hilfe	   verschiedener	   ‚Hilfsmittel‘	   mit	   möglichst	   allen	   Beteiligten	   erarbeitet	  

wird.	  Das	  Verständnis	  hat	  eine	  zentrale	  Bedeutung	  und	  ist	  wichtig	  für	  die	  Qualität	  	  der	  ‚Förderung‘	  

bzw.	  des	  Förderplans	  im	  zweiten	  Schwerpunkt.	  Hier	  gilt	  es	  Analyse	  und	  Förderung	  gewinnbringend	  

aufeinander	   abzustimmen.	   Die	   Durchführung	   und	   Begleitung	   sowie	   Anpassung	   des	   Förderplans	  

bzw.	  das	  förderdiagnostische	  Arbeiten	  im	  ‚Unterricht‘	  ist	  im	  zweiten	  Bereich	  das	  tragende	  Element.	  

Der	  Prozess	   fährt	   fort	  mit	   der	   ‚Evaluation‘	   und	  einem	  erneuten	   Standortgespräch	  und	   speist	   die	  

neuen	  Erkenntnisse	  und	  das	  darauf	  erarbeitete	  Verständnis	  wieder	  in	  den	  Kreislauf	  ein.	  

Die	   Grundlage	   dieses	   Praxismodells	   für	   ein	   förderdiagnostisches	   Vorgehen	   ist	   die	  

ressourcenorientierte	  ICF.	  Sie	  ist	  zwar	  kein	  diagnostisches	  Messinstrument,	  basiert	  aber	  auf	  einem	  

Modell	   von	   Funktionsfähigkeit	   und	   Behinderung	   und	   kann	   somit	   auf	   alle	   Menschen	   bezogen	  

werden.	   Es	   bietet	   einen	   Rahmen	   um	   Informationen	   auf	   fünf	   Bereiche	   und	   elf	   Aktivitäten	   zu	  

strukturieren	   und	   hilft	   so	   Schulstörungen	   zu	   lokalisieren	   und	   die	   Zusammenhänge	   zu	   verstehen,	  

um	  adäquate	  Massnahmen	  ergreifen	  zu	  können.	  

	  

Chancen,	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  

Das	   Praxismodell	   für	   ein	   förderdiagnostisches	   Vorgehen	   ermöglicht	   bzw.	   begünstigt	   die	  

Kooperation	   zwischen	   Heilpädagogen,	   Klassenlehrpersonen,	   Fachlehrpersonen,	   Eltern,	   Schülern	  

und	  Anderen,	  die	  mit	  der	  Förderung	  von	  ‚förderbedürftigen’	  Schülern	  zu	  tun	  haben.	  Sie	  bekommen	  

ein	  Hilfsmittel	   in	  die	  Hand,	   	  das	  einen	  einfachen	  unbürokratischen	  und	  klar	  strukturierten	  Ablauf	  

und	  somit	  eine	  höhere	  Ausführungsqualität	  verspricht.	  Es	  bietet	  eine	  Orientierungsgrundlage,	  mit	  

der	   schulische	   Schwierigkeiten	   beschrieben,	   analysiert	   und	   in	   verpflichtender	   Zusammenarbeit	  

verschiedene	  Lösungsansätze	  entwickelt	  werden	  können.	  Im	  Weiteren	  können	  alle	  Beteiligten	  ihre	  

Sichtweisen	  einbringen,	  gemeinsame	  Lösungen	  anstreben	  und	  klare	  verbindliche	  Ziele	  formulieren,	  

die	   für	   alle	   verständlich	   sind.	   Selbst	   fremdsprachige	   Eltern	   haben	   anhand	   der	   übersetzten	  

Formulare	   die	   Möglichkeit	   ihre	   Gedanken	   und	   Sichtweisen	   einzubringen.	   Natürlich	   ist	   unter	  

Umständen	  für	  ein	  persönliches	  Gespräch	  ein	  Dolmetscher	  notwendig.	  	  
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Das	   Verfahren	   zeichnet	   sich	  weiter	   durch	   seine	   Effizienz	   aus.	   Zum	   Beispiel	   kann	   der	   Förderplan	  

aufgrund	   seines	  dreiteiligen	  Evaluationsteils	   auch	  als	   zielorientierter	  Abschlussbericht	   verwendet	  

werden.	   Durch	   die	   zeitsparende	   Abwicklung	   weiterer	   Abläufe	   können	   Ressourcen	   und	   Energien	  	  	  	  	  	  

-‐	   besonders	   in	   Zeiten	   des	   schulischen	  Umbruchs	   -‐	   für	  wichtige	   Problemfelder	  wie	   Teamfindung,	  

Teamteaching,	   erweiterte	   Lehr-‐	   und	   Lernformen	   und	   die	   individuelle	   Förderung	   aller	   Schüler	  

eingesetzt	  werden.	  Eine	  kooperative	  und	  integrative	  Schule	  für	  alle	  kann	  so	  aufgebaut	  und	  gelebt	  

werden.	  

Die	  Grenzen	  dieses	  Praxismodells	   bzw.	  Vorgehens	   liegen	  auf	  der	  Hand.	  Die	  Qualität	   der	  Analyse	  

und	   die	   darauf	   aufbauende	   Förderung	   stehen	   und	   fallen	   mit	   den	   fachlichen	   und	   kooperativen	  

Kompetenzen	   der	   beteiligten	   Lehr-‐	   und	   Fachpersonen.	   Dies	   kann	   unser	   Praxismodell	   nicht	  

ersetzen,	  auch	  wenn	  wir	  hier	  neben	  den	  Strukturvorgaben	  und	  hilfreichen	  Formularen	  noch	  einige	  

Hilfsmittel	  zur	  Informationsbeschaffung	  beschrieben	  und	  beigesteuert	  haben.	  Das	  Kernstück	  eines	  

förderdiagnostischen	  Verfahrens	   ist	  das	  Verstehen	  der	  Zusammenhänge	  bzw.	  Wechselwirkungen	  

zwischen	   den	   einzelnen	   Faktoren,	   die	   Schulschwierigkeiten	   hervorrufen.	   Erst	   dadurch	   wird	  

deutlich,	   welche	   Massnahmen	   zu	   ergreifen	   sind	   um	   eine	   wirksame	   Veränderung	   auslösen	   zu	  

können.	   Hier	   sind	   kreative	   und	   kooperative	   Leistungen	   sowie	   rekonstruktionslogische	  

Grundhaltungen	   aller	   beteiligten	   Lehrpersonen	   verlangt.	   Es	   geht	   hier	   um	   eine	   positive	   Haltung	  

gegenüber	   dem	   Team	   und	   dem	   Schüler,	   einen	   verinnerlichten	   professionellen	   Habitus,	   eine	  

Erörterung	   des	   Arbeitsbündnisses,	   das	   mitunter	   ein	   fallspezifisches	   und	   individuelles	   Denken,	  

Flexibilität	  und	  Einfühlungsvermögen	  abverlangt.	  Dies	  gilt	   es	   zu	   schulen	  bzw.	  einzuverleiben	  und	  

wäre	  im	  Sinne	  einer	  Vertiefung	  an	  den	  Fachhochschulen	  wünschenswert.	  

	  

Ausblick	  

Das	  ressourcenorientierte	  Verfahren	  kann	  nicht	  nur	  für	  Schüler	  mit	  einem	  Förderbedarf,	  sondern	  

für	  alle	  Schüler	  angewendet	  werden.	  Notengespräche	  aller	  Schüler	  können	  zu	  einem	  fruchtbaren	  

Standortgespräch	   mutieren	   und	   sich	   somit	   autonomie-‐	   und	   zukunftsfördernd	   auswirken.	   Das	  

Sprechen	   über	   alte	   Leistungen	   und	   ein	   allfälliges	   Effortversprechen	   des	   Schülers	   wird	   weniger	  

bringen	   als	   eine	   vorgängige	   Reflexion	   und	   ein	   anschliessendes	   Gespräch	   über	   Leistungen	   bzw.	  

zukunftsorientierte	   Ziele.	   Ein	   solches	   Vorgehen	   bringt	   einem	   solchen	   ‚Zeugnisgespräch’	   gleich	  

neuen	  Schwung	  und	  schafft	  mit	  einer	  Verschriftlichung	  der	  Abmachungen	  Verbindlichkeit.	  	  



Praxismodell	  für	  ein	  förderdiagnostisches	  Vorgehen	   	   Förderdiagnostik	  und	  Förderplanung	  1/2	  

Mäder/Senn	  	   	   32/35	  

Das	  Praxismodell	  wurde	  bereits	  in	  einem	  kleinen	  Kreis	  erprobt.	  Es	  wird	  nun	  während	  eines	  Jahres	  

getestet,	  überarbeitet	  und	  evaluiert.	  Wir	  versprechen	  uns	  wichtige	  Informationen	  und	  Anregungen	  

um	  das	  Verfahren	  zu	  optimieren,	  damit	  alle	  Beteiligten	  einen	  grossen	  Nutzen	  davon	  tragen.	  Hier	  

denken	  wir	  neben	  einer	  Verbesserung	  der	  Abläufe	  und	  Formulare	  zum	  Beispiel	  an	  die	  Einführung	  

eines	  Runden	  Tisches,	  das	  Einrichten	  von	  Zeitfenstern	  für	  die	  Zusammenarbeit	  und	  die	  Ausweitung	  

der	   Elternarbeit	   aus	  bildungsfernen	  Milieus.	   So	   soll	   schliesslich	   ein	  unbürokratisches,	   förderndes	  

und	   entlastendes	   Verfahren	   zur	   Verfügung	   stehen,	   welches	   breit	   abgestützt	   ist	   und	   durch	   eine	  

hohe	  Akzeptanz	  und	  bestmöglichste	  Qualität	  und	  Kooperation	  besticht.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Abb.	  21:	  Miteinander	  tragen	  (http://de.123rf.com/photo_6170229_bremer-‐	  
stadtmusikanten.html,	  verändert)	  
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8. Anhang	  

 
A.	   Formulare	  

	  

B.	   Fragen	  zur	  Erfassung	  der	  Lernbiographie	  

	  

C.	   Beschreibung	  der	  Aktivitäten	  in	  der	  ICF	  

	  

D.	   Hilfestellungen	  zur	  Erarbeitung	  des	  Formulars	  ‚ICF-‐Wechselwirkungen‘	  

	  

E.	   Lernstanderfassungen	  Deutsch	  und	  Mathematik	  

 


