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EINLEITUNG	  
	  

Dieses	  Handbuch,	  das	  „CITY-‐HANDBUCH“,	  unterstützt	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  beim	  
Unterricht	  und	  bei	  ihrer	  Arbeit	  mit	  Menschen	  mit	  Behinderung(en).	  Wir	  schließen	  damit	  an	  
das	  „EDU-‐HANDBUCH“	  an,	  das	  sich	  der	  Ausbildung	  der	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  widmet.	  

Die	  beiden	  Handbücher	   sind	  das	  Ergebnis	  der	  Zusammenarbeit	   von	   sieben	  Ländern	  
(Österreich,	  Frankreich,	  Deutschland,	  Griechenland,	  Italien,	  Rumänien	  und	  Spanien).	  Sie	  alle	  
erfüllten	   unterschiedliche	   Aufgaben	   im	   Rahmen	   des	   Europäischen	   Projektes	   D-‐ACTIVE1	  
(Disability	  and	  Active	  Citizenship	  -‐	  Behinderung	  und	  aktive	  Bürgerschaft).	  

Grundlage	   für	   das	   Projekt	   war	   eine	   Studie	   der	   Europäischen	   Union	   (EU)	   und	   der	  
Weltgesundheitsorganisation	   (WHO),	   die	   sich	   mit	   der	   Situation	   von	   Menschen	   mit	  
Behinderung(en)	  und	  deren	  Familien	  in	  den	  letzten	  zehn	  Jahren	  beschäftigte.	  Die	  Ergebnisse	  
der	   Studie	   zeigten,	   dass	   in	   ganz	   Europa	   Menschen	   mit	   Behinderung(en)	   in	   unserer	  
Bevölkerung	   nach	  wie	   vor	   stark	   dem	  Risiko	   der	   sozialen	  Ausgrenzung	   ausgesetzt	   sind	   und	  
dass	   man	   keine	   wirkliche	   Verbesserung	   in	   Bezug	   auf	   Teilnahme	   und	   aktive	   Bürgerschaft	  
beobachten	   konnte	   (vgl.	   European	   Disability	   Forum,	   Leonardi	   et	   al.	   2009,	   Rat	   der	  
Europäischen	  Union	  2009).	  

Wie	   bereits	   im	   EDU-‐HANDBUCH	   beschrieben,	   zielt	   das	   Projekt	   D-‐ACTIVE	   auf	   die	  
Entwicklung	   innovativer	   Lernansätze	   zur	   Förderung	  der	   Inklusion	   ausgegrenzter	  Menschen	  
mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung	  in	  die	  Gesellschaft	  und	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  ab.	  

Ein	  weiteres	  Ziel	  dieses	  Projekts	  ist	  die	  Entwicklung	  von	  Systemen,	  die	  den	  Austausch	  
bewährter	   Methoden	   in	   Bezug	   auf	   die	   Ausbildung	   von	   benachteiligten	   Menschen	  
ermöglichen	   und	   erlauben.	   So	   sollen	   Lernmöglichkeiten	   basierend	   auf	   einer	   aktiven	  
Teilnahme	  gefördert	  und	  schließlich	  eine	  Verbesserung	  der	  eigenen	  Lebensqualität	  und	  der	  
Qualität	  des	  familiären	  Umfelds	  erreicht	  werden.	  

Das	   D-‐ACTIVE-‐Projekt	   bedient	   sich	   der	   Internationalen	   Klassifikation	   der	  
Funktionsfähigkeit,	   Behinderung	   und	   Gesundheit	   (ICF),	   einem	   O.M.S.-‐Tool,	   das	   in	   den	  
verschiedenen	  Phasen	  des	  Projekts	  angepasst	  wurde.	  

Ein	   weiterer	   wichtiger	   Bezugspunkt	   sind	   die	   von	   der	   Europäischen	   Union	  
(Empfehlungen	   des	   Europäischen	   Parlaments	   und	   des	   Rates-‐18/12/2006)	   angeregten	  
Schlüsselkompetenzen.	  

Die	  Schlüsselkompetenzen	  für	  das	  lebenslange	  Lernen	  werden	  definiert	  als	  eine	  „dem	  
Kontext	   (z.	   B.	   Globalisierung,	   neue	   Herausforderungen	   und	   unterschiedliche	   Bedürfnisse)	  
angemessene	  Kombination	  von	  Wissen,	  Fähigkeiten	  und	  Einstellungen.	  Unter	  grundlegenden	  
Kompetenzen	   versteht	   man	   jene	   Kompetenzen,	   die	   alle	   Menschen	   für	   die	   persönliche	  
Entfaltung	  und	  Entwicklung,	  für	  eine	  aktive	  Bürgerschaft,	  für	  soziale	  Integration	  und	  für	  eine	  
Erwerbstätigkeit	  benötigen“	  (2006/962/EC).	  
Es	  wurden	  acht	  Schlüsselkompetenzen	  definiert:	  

• Muttersprachliche	  Kompetenz	  
• Fremdsprachliche	  Kompetenz	  
• Mathematische	   Kompetenz	   und	   grundlegende	   naturwissenschaftlich-‐technische	  

Kompetenz	  
• Computerkompetenz	  
• Lernkompetenz	  
• Soziale	  Kompetenz	  und	  Bürgerkompetenz	  
• Eigeninitiative	  und	  unternehmerische	  Kompetenz	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  www.d-‐active.eu;	  Programm	  Nr.	  510773-‐LLP-‐1-‐2010-‐1-‐IT-‐GRUNDTVIG-‐GMP	  
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• Kulturbewusstsein	  und	  kulturelle	  Ausdrucksfähigkeit	  
	  

Das	  sind	  die	  Grundvoraussetzungen	  für	  die	  Entwicklung	  einer	  aktiven	  Bürgerschaft	  und	  
sozialer	   Inklusion	   -‐	   und	   genau	   das	   soll	   im	   Rahmen	   dieses	   Projekts	   für	   Menschen	   mit	  
kognitiver	   Beeinträchtigung	  mithilfe	   eines	  maßgeschneiderten	   Kurses	   so	  weit	  wie	  möglich	  
erreicht	  werden.	  
	  

Dieses	   CITY-‐HANDBUCH	   versteht	   sich	   als	   Einführung	   in	   einen	   Kurs	   für	   Menschen	   mit	  
kognitiver	   Beeinträchtigung.	   Basierend	   auf	   dem	   Konzept	   des	   lebenslangen	   Lernens,	   das	  
einen	   Menschen	   das	   ganze	   Leben	   über	   begleiten	   kann,	   dient	   es	   zur	   Entwicklung	   einer	  
aktiven	  Teilnahme	  an	  der	  Gesellschaft.	  
Es	  gibt	  daher	  drei	  Konzepte,	  die	  sich	  quer	  durch	  die	  Planung	  der	  pädagogischen	  Maßnahme	  
ziehen:	  
1)	  die	  individuelle	  Planung,	  
2)	  die	  Rolle	  und	  
3)	  das	  lebenslange	  Lernen.	  
	  
Die	   individuelle	   Planung	   ist	   notwendig,	   da	   Fortschritt	   und	   Entwicklung	   unterschiedliche	  
Zeiten	   und	   Modalitäten	   besitzen:	   Im	   Kurs	   werden	   die	   individuellen	   Eigenschaften	   der	  
jeweiligen	   Person	   berücksichtigt,	   sodass	   alle	   davon	   profitieren	   können.	   Somit	   werden	   die	  
Tools	   zur	   Beobachtung	   (direkte	   und	   indirekte	   Beobachtung	   in	   realen	   und	   nicht-‐fiktiven	  
Situationen)	  entscheidend,	  um	  zu	  verstehen,	  wie	  eine	  Person	   lebt,	  wer	   sie	  bzw.	  er	   ist	  und	  
welche	  Art	  von	  Schwierigkeiten	  sie	  bzw.	  er	  hat.	  
Die	  Rolle	  ist	  ein	  wesentlicher	  Faktor,	  um	  die	  Identität	  zu	  definieren.	  Es	  handelt	  sich	  dabei	  um	  
einen	  lernbezogenen	  und	  sozialen	  Vermittlungsfaktor.	  Indem	  der	  Person	  die	  Rolle	  zunächst	  
zugeordnet	   wird	   und	   diese	   die	   Rolle	   dann	   annimmt,	   wird	   die	   Person	   zur	   bzw.	   zum	  
Handelnden.	   Mittels	   dieser	   Handlungen	   und	   mittels	   Know-‐how	   erreicht	   die	   Person	  
Selbstbewusstsein,	  größere	  Selbstständigkeit,	  die	  Fähigkeit,	  sich	  mit	  anderen	  zu	  vergleichen,	  
Entscheidungen	   zu	   treffen	   und	   die	   eigenen	   Lebensressourcen	   auf	   die	   bestmögliche	   Art	  
einzusetzen.	  
Das	  lebenslange	  Lernen	  ist	  ein	  Prozess,	  der	  zum	  kontinuierlichen	  Wachstum	  aller	  Menschen	  
gehört.	  Der	  Prozess	  erfordert	  gemeinsame	  Tools	  zur	  Beobachtung,	  Planung	  und	  Bewertung	  
des	   Lernens.	   Er	  muss	   schrittweise	   ablaufen	  und	   sich	   im	   Einklang	  mit	   den	  Kapazitäten	  und	  
Ressourcen	   der	   jeweiligen	   Person	   befinden;	   er	   ist	   als	   bildungsbezogene	   und	   prägende	  
Möglichkeit	   anzusehen,	   auf	   die	   jeder	   Mensch	   unabhängig	   von	   Alter,	   sozio-‐ökologischer	  
Voraussetzung	  oder	  Behinderung	  zurückgreifen	  kann.	  
Der	  Prozess	  sollte	  den	  Erwerb	  von	  größerem	  Wissen	  und	  größerer	  Kompetenz	  fördern	  und	  
die	   Möglichkeit	   zur	   Verbesserung	   von	   Tools,	   Maßnahmen	   und	   Beteiligung	   umfassen.	  
Außerdem	   sollte	   es	   der	   Prozess	   ermöglichen,	   die	   Lebensqualität	   von	   Menschen	   mit	  
Behinderung(en)	  und	  deren	  Familien	  durch	  eine	  verstärkte	  Teilnahme	  am	  gesellschaftlichen	  
Leben	  in	  aktiveren	  und	  besser	  integrierten	  Gemeinschaften	  zu	  verbessern.	  
	  
Die	  Struktur	  des	  Handbuchs	  
Dieses	  Handbuch	  ist	  in	  fünf	  Bereiche	  unterteilt:	  
KAPITEL	   1:	   „Identifizierung	   messbarer	   Indikatoren,	   Auswahl	   von	   Verifizierungsmethoden,	  
Evaluierungsmethoden	   und	   Kompetenzzertifizierung	   für	  Menschen	  mit	   Behinderung(en)“	   -‐	  
Jugend	  am	  Werk	  Steiermark	  GmbH	  (AT)	  
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Dieses	   Kapitel	   ist	   der	   Beitrag	   des	   österreichischen	   Partners.	   Es	   enthält	   Anleitungen	   zur	  
Entwicklung	  von	  kompetenzbezogenen	  pädagogischen	  Tools,	  die	  an	  die	  Art	  der	  Behinderung	  
und	  die	  individuellen	  Fähigkeiten	  jedes	  einzelnen	  Menschen	  angepasst	  werden	  müssen.	  
Einige	  bildungsbezogene	  Formulare	  sind	  diesem	  Modul	  angehängt:	  
-‐	  Das	  „persönliche	  Profil“	  auf	  Grundlage	  der	  ICF-‐Indikatoren,	  
-‐	  Informationsblätter,	  die	  von	  der	  jeweiligen	  Person	  auszufüllen	  sind,	  und	  
-‐	  Formulare	  zur	  sozialen	  und	  staatsbürgerlichen	  Kompetenz.	  
	  
KAPITEL	  2:	  „Modelle	  zur	  Förderung	  des	  physischen,	  psychischen	  und	  sozialen	  Wohlbefindens	  
von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)“	  -‐	  Institut	  für	  Pflege,	  Behinderung	  und	  soziales	  Handeln	  
in	  Valencia	  (ES)	  
Das	  zweite	  Kapitel	  ist	  der	  Beitrag	  des	  spanischen	  Partners.	  Es	  analysiert	  die	  Frage,	  wie	  -‐	  über	  
die	   Entwicklung	  des	  Bewusstseins	   -‐	   ein	  Mensch,	  der	  die	   eigenen	  Fähigkeiten	  und	  Grenzen	  
kennt,	   Entscheidungen	   trifft,	   um	   bei	   der	   Überwindung	   umweltbedingter	   und	   kultureller	  
Barrieren	  seine	  Rechte	  in	  die	  Praxis	  umzusetzen	  und	  eine	  aktive	  Teilnahme	  auszuprobieren.	  
Ein	  weiteres	  wichtiges	  Konzept	  dieses	  Kapitels	  beruht	  darauf,	  dass	  ein	  Mensch	  mit	  kognitiver	  
Beeinträchtigung	  durch	  die	  aktive	  Teilnahme	  am	  Leben	  der	  Gemeinschaft,	  in	  der	  sie	  bzw.	  er	  
lebt,	   sichtbarer	   wird	   und	   folglich	   dazu	   beitragen	   kann,	   das	   Bild	   von	   Behinderung	   in	   der	  
Gesellschaft	  zu	  verändern.	  
Die	   behandelten	   Themen	   bestätigen	   die	   Bedeutung	   der	   individuellen	   Planung	   zur	  
Verbesserung	  der	  Lebensqualität	  von	  Menschen	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung	  und	  deren	  
Familien	  durch	  die	  Individualisierung	  der	  jeweiligen	  Tools	  und	  Ziele.	  
	  
KAPITEL	   3:	   „Modelle	   zur	   Entwicklung	   von	   spezifischen	   Kompetenzen	   und	  	  
Schlüsselkompetenzen“	  -‐	  CO&SO	  Florenz	  (IT)	  
Das	  dritte	  Kapitel	  ist	  der	  Beitrag	  der	  italienischen	  Projektpartner.	  Es	  bietet	  ein	  Kursbeispiel,	  
das	  auf	  einem	  möglichen	  Rahmen	  basiert	  und	  konkrete	  Vorschläge,	  Tools	  und	  Methoden	  für	  
effektive	  Maßnahmen	  beinhaltet.	  
Dieses	  Kapitel	  erinnert	  auch	  an	  die	  Empfehlungen	  des	  Europäischen	  Rates	  zu	  drei	  Aspekten	  
in	  Bezug	  auf	   staatsbürgerliche	  Kompetenzen:	  Wissen,	   Fähigkeiten	  und	  Einstellungen	   sowie	  
folglich	   die	   Evaluierung	   des	   Erwerbs	   von	   Kompetenzen	   bezogen	   auf	   die	   Fähigkeit,	   auch	  
minimale	  Leistung	  zu	  erbringen.	  
Für	   den	   Kurs	   ist	   Flexibilität	   in	   Bezug	   auf	   die	   zeitliche	   und	   örtliche	   Planung	   sehr	   wichtig,	  
sodass	  die	  individuellen	  Charakteristika	  der	  Teilnehmer	  und	  Teilnehmerinnen	  mit	  kognitiver	  
Beeinträchtigung	  respektiert	  werden	  können.	  
Im	  Anhang	  finden	  sich	  Vorschläge	  für	  die	  Arbeit.	  
	  
KAPITEL	  4:	  „Modelle	  bezüglich	  des	  Umgangs	  mit	  den	  Eltern,	  dem	  gesellschaftlichen	  Umfeld	  
sowie	  dem	  Arbeitsumfeld“	  -‐	  Universität	  Pitesti	  (RO)	  
Das	  vierte	  Modul	  ist	  der	  Beitrag	  des	  rumänischen	  Partners.	  Es	  unterstreicht	  den	  Inhalt	  des	  an	  
die	   Trainerinnen	   und	   Trainer	   gerichteten	   vorigen	  Moduls	   (zu	   finden	   im	   EDU-‐HANDBUCH)	  
und	   richtet	   sein	   Augenmerk	   auf	   die	   Auswirkungen	   von	   Behinderung(en)	   innerhalb	   des	  
familiären	  Umfelds.	  
	  
KAPITEL	  5:	  „Zusammenarbeit	  von	  Fachleuten	  aus	  unterschiedlichen	  Bereichen,	  Entwicklung	  
und	   Integration	   von	  Assessmenttools	   in	   bestehende	  Modelle“	   “-‐	  Generalrat	   Val	   de	  Marne	  
(FR)	  und	  Co&So	  (IT)	  
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Das	   fünfte	   Modul	   ist	   der	   Beitrag	   der	   französischen	   und	   italienischen	   Partner.	   Der	   Inhalt	  
konzentriert	  sich	  auf	  die	  Selbstbestimmung,	  das	  Bild	  und	  die	  Sichtbarkeit	  des	  Menschen	  mit	  
Behinderung(en)	   aus	   der	   Sicht	   von	   Fachleuten,	   der	   Familie	   und	   von	   Einrichtungen.	   Es	  
beinhaltet	  praktische	  Anleitungen	  betreffend	  die	  Beteiligung	  von	  Fachleuten	  am	  Projekt	  der	  
jeweiligen	  Person.	  
	  
Jeweils	  am	  Ende	  eines	  Kapitels	  finden	  sich	  Referenzen	  zum	  Inhalt	  des	  Kapitels.	  
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KAPITEL	  1	  	   Identifizierung	   messbarer	   Indikatoren,	   Auswahl	   von	  
Verifizierungsmethoden,	   Evaluierungsmethoden	   und	  
Kompetenzzertifizierung	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  

	  
	  

1	   Ziele	  des	  Kapitels	  
Basierend	   auf	   den	   Empfehlungen	   des	   Europäischen	   Parlaments	   und	   des	   Rates	   zu	  
Schlüsselkompetenzen	   für	   lebenslanges	   Lernen	   (2006)	   und	   des	   Europäischen	  
Qualifikationsrahmens	   für	   lebenslanges	   Lernen	   (EQR)	   (2008)	   sowie	   auf	   den	   Daten,	   die	  
mithilfe	  der	  ICF-‐Checkliste,	  WHODAS	  2.0,	  WHOQoL,	  CBI	  und	  Ca.R.R.I.	  (zu	  Beginn	  des	  Projekts	  
D-‐ACTIVE)	  erhoben	  wurden,	  verfolgt	  das	  vorliegende	  Kapitel	  folgende	  Ziele:	  
− Die	   Entwicklung	   von	   Tools	   zur	   Erstellung	   von	  persönlichen	  Profilen	   von	  Menschen	  mit	  

Behinderung(en).	  
− Die	   Entwicklung	   von	   Tools	   zur	   Bewertung	   ihrer	   sozialen	   und	   staatsbürgerlichen	  

Kompetenzen	  vor	  und	  nach	  der	  Teilnahme	  an	  den	  Pilotkursen.	  
− Die	  Entwicklung	  von	  Tools	  zur	  Darstellung	  des	  Lernprozesses	  im	  Verlauf	  des	  Kurses.	  
	  
Zusätzlich	  erhalten	  die	  Leserinnen	  und	  Leser	  den	  notwendigen	   theoretischen	   Input	   zu	  den	  
oben	  erwähnten	  Veröffentlichungen	  und	  Testinstrumente/Fragebögen.	  
	  
	  

2	   Theoretischer	  Hintergrund	  

2.1	   Die	  Schlüsselkompetenzen	  
Die	  Kompetenzen,	  auf	  die	  sich	  die	  in	  diesem	  Kapitel	  zu	  entwickelnden	  Tools	  konzentrieren,	  
werden	  definiert	   als	   „eine	  Kombination	   aus	  Wissen,	   Fähigkeiten	  und	  Einstellungen,	   die	   an	  
den	   jeweiligen	   Kontext	   angepasst	   sind“	   (Amt	   für	   amtliche	   Veröffentlichungen	   der	  
Europäischen	  Gemeinschaften	  2007:	  3).	  Der	  Kurs	  selbst	  befasst	  sich	  nur	  mit	  der	  Entwicklung	  
einer	   der	   acht	   Schlüsselkompetenzen,	   nämlich	   der	   sozialen	   und	   staatsbürgerlichen	  
Kompetenz	  (Schlüsselkompetenz	  6).	  
„Diese	   Kompetenzen	   umfassen	   personelle,	   interpersonelle	   sowie	   interkulturelle	  
Kompetenzen	   und	   betreffen	   alle	   Formen	   von	   Verhalten,	   die	   es	   Personen	   ermöglichen,	   in	  
effizienter	   und	   konstruktiver	   Weise	   am	   gesellschaftlichen	   und	   beruflichen	   Leben	  
teilzuhaben,	   insbesondere	   in	   zunehmend	   heterogenen	  Gesellschaften,	   und	   gegebenenfalls	  
Konflikte	   zu	   lösen.	   Die	   Bürgerkompetenz	   rüstet	   den	   Einzelnen	   dafür,	   ausgehend	   von	   der	  
Kenntnis	   der	   gesellschaftlichen	   und	   politischen	   Konzepte	   und	   Strukturen	   und	   der	  
Verpflichtung	   zu	   einer	   aktiven	   und	   demokratischen	   Beteiligung,	   umfassend	   am	  
staatsbürgerlichen	  Leben	  teilzunehmen“	  (ebd.:	  9).	  
Wie	   oben	   erwähnt,	   werden	   die	   einzelnen	   Kompetenzen	   per	   definitionem	   in	   die	  
Komponenten	   Wissen,	   Fähigkeiten	   und	   Einstellungen	   unterteilt,	   die	   wiederum	   für	   jede	  
Schlüsselkompetenz	  genauer	  definiert	  werden.	  Hält	  man	  sich	  die	  Zielgruppe,	  Menschen	  mit	  
kognitiver	  Beeinträchtigung,	   vor	  Augen,	   so	  wird	  deutlich,	  dass	  es	   für	   sie	  kaum	  möglich	   ist,	  
alle	  Ziele	  in	  Bezug	  auf	  die	  soziale	  und	  staatsbürgerliche	  Kompetenz	  zu	  erreichen	  (siehe	  ebd:	  
9f.).	  Daher	  ist	  es	  notwendig,	  die	  einzelnen	  Komponenten,	  die	  diese	  Kompetenzen	  umfassen,	  
zu	  adaptieren.	  Hier	  ein	  Überblick:	  
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	   Soziale	  Kompetenz	   Staatsbürgerliche	  Kompetenz	  

Wissen	  

• Verstehen	  der	  allgemein	  
anerkannten	  Verhaltenskodizes	  
und	  Umgangsformen	  in	  
verschiedenen	  Umfeldern	  

• Auf-‐andere-‐Eingehen/Mit	  
anderen	  in-‐Beziehung-‐Treten	  

• Kenntnis	  der	  Konzepte	  der	  
Demokratie,	  Gerechtigkeit,	  
Gleichberechtigung,	  
Staatsbürgerschaft	  und	  Bürgerrechte	  

Fertigkeiten	  

• Auf	  verschiedene	  Arten	  und	  in	  
unterschiedlichen	  Umfeldern	  
kommunizieren	  

• Einfühlungsvermögen	  
• Konfliktmanagement	  
• Umgang	  mit	  Kritik	  

• Effektiver	  Umgang	  mit	  anderen	  in	  der	  
Öffentlichkeit	  

• Teilnahme	  an	  Aktivitäten	  der	  
Gemeinschaft	  bzw.	  Nachbarschaft	  

• Entscheidungen	  treffen	  

Einstellungen	  
• Bereitschaft,	  mit	  anderen	  

zusammenzuarbeiten	  
• Andere	  respektieren	  

• Kenntnisse	  über	  die	  Menschenrechte.	  
• Bereitschaft	  zur	  Teilnahme	  an	  

demokratischen	  
Entscheidungsprozessen	  

• Verantwortungsbewusstsein	  
	  

2.2	   Der	  Europäische	  Qualifikationsrahmen	  
Als	   gemeinsamer	   europäischer	   Referenzrahmen	   zielt	   der	   EQR	   darauf	   ab,	   Qualifikationen	  
über	  verschiedene	  europäische	  Länder	  und	  Systeme	  hinweg	  lesbarer	  und	  verständlicher	  zu	  
machen.	   Dazu	   werden	   acht	   Referenzniveaus	   definiert,	   die	   sich	   zum	   Zwecke	   der	  
Vergleichbarkeit	  auf	  die	  Lernergebnisse	  konzentrieren	  (vgl.	  Europäische	  Kommission	  2008).	  
Um	  die	  oben	  erwähnten	  Referenzniveaus	  für	  unsere	  Zwecke	  (Evaluierung	  von	  Kompetenzen	  
von	  Menschen	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung)	   nutzen	   zu	   können,	   werden	   die	   einzelnen	  
Niveaus	  (an	  späterer	  Stelle	  in	  diesem	  Kapitel)	  ebenfalls	  adaptiert.	  
	  

2.3	   Fragebogen	  
In	  der	  ersten	  Phase	  des	  D-‐ACTIVE-‐Projekts	  wurden	  Untersuchungen	  mithilfe	  der	   folgenden	  
Testinstrumente	  durchgeführt:	  ICF-‐Checkliste,	  WHODAS	  2.0,	  WHOQoL,	  CBI	  und	  Ca.R.R.I.	  (für	  
weitere	  Informationen	  siehe	  Kriterienkatalog	  auf	  der	  D-‐ACTIVE-‐Webseite,	  www.dactive.eu).	  
Die	   in	   Bezug	   auf	   die	   sozialen	   und	   staatsbürgerlichen	   Kompetenzen	   relevanten	   erhobenen	  
Daten	   werden	   herausgefiltert	   und	   dann	   zur	   Erstellung	   von	   individuellen	   Profilen	   der	   an	  
diesem	  Kurs	  teilnehmenden	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  genutzt	  werden.	  
	  
	  

3	   Testinstrumente	  und	  Evaluierung	  

3.1	   Erstellung	  eines	  persönlichen	  Profils	  auf	  Basis	  der	  Fragebögen	  
Im	   Folgenden	   finden	   die	   Leserinnen	   und	   Leser	   ein	   auf	   Basis	   der	   fünf	   oben	   erwähnten	  
Fragebögen	   erstelltes	   Assessmenttool.	   Es	   enthält	   Verweise	   auf	   die	   Fragebögen,	   um	   den	  
Benutzerinnen	   und	   Benutzern	   anzuzeigen,	   welche	   Daten	   zu	   verwenden	   sind	   (Dies	   gilt	  
natürlich	  nur	  für	  die	  Trainerinnen	  und	  Trainer,	  die	  im	  Rahmen	  dieses	  Projekts	  arbeiten.	  Für	  
den	  Fall,	  dass	  das	  persönliche	  Profil	  auch	  in	  zukünftigen	  Kursen	  eingesetzt	  wird,	  können	  die	  
Verweise	   ignoriert	  werden.).	  Außerdem	  wurde	  ein	   Selbstassessmentprofil	   erstellt,	   das	   von	  
den	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmern	   selbst	   (also	   den	   Personen	   mit	   Behinderung)	  
ausgefüllt	  werden	  kann.	  Beide	  finden	  im	  Anhang.	  
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3.2	   Bewertung	  der	  Schlüsselkompetenzen	  
Je	   nach	   Art	   der	   Behinderung	   sowie	   dem	   jeweiligen	   Aspekt	   bzw.	   spezifischen	   Ziel,	   sind	  
unterschiedliche	   Evaluierungsmethoden	   anzuwenden.	   Beispiele	   dafür	   sind	   Rollenspiele,	  
Simulationstests,	   praktisch-‐technische	   Tests	   (à	   Fähigkeiten),	   Interviews	   bzw.	   kurze	  
Fragebögen,	  Wissenstests	  (à	  Wissen	  und	  Einstellungen),	  Piktogramme,	  Nutzung	  von	  Bildern	  
oder	   auch	   Gegenständen	   etc..	   Es	   darf	   nicht	   unerwähnt	   bleiben,	   dass	   die	   Tests	   und	  
Evaluierungsmethoden	   für	   alle	   Teilnehmenden	   möglichst	   ähnlich	   sein	   sollten.	   Wie	   die	  
Erreichung	   der	   Ziele	   am	   besten	   festgestellt/gemessen	  werden	   kann,	   bleibt	   der	   Kreativität	  
und	  der	  Fachkompetenz	  der	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  überlassen.	  
	  
Im	  Rahmen	  dieses	  Kurses	  sind	  die	  folgenden	  die	  (zu	  Beginn,	  im	  Laufe	  des	  Prozesses	  und	  am	  
Ende	  des	  Kurses)	  zu	  beurteilenden	  allgemeinen	  und	  spezifischen	  Ziele:	  
	  
Soziale	  Kompetenz	  
	   Allgemeine	  Ziele	   Spezifische	  Ziele	  

Wissen	  

• Verstehen	  der	  allgemein	  
anerkannten	  Verhaltenskodizes	  
und	  Umgangsformen	  in	  
verschiedenen	  Umfeldern	  

____________________________	  
• Auf-‐andere-‐Eingehen/Mit	  anderen	  

in-‐Beziehung-‐Treten	  

Kenntnisse	  über	  die	  folgenden	  
Verhaltensweisen:	  

• Grüßen:	  Hallo	  und	  auf	  Wiedersehen	  
sagen	  

• Grüßen:	  Händeschütteln	  
• Sich	  entschuldigen	  
• Bitte	  und	  danke	  sagen	  
• Small-‐Talk	  führen	  
• Interesse	  an	  der	  anderen	  Person	  

bekunden:	  Fragen	  wie	  z.	  B.	  „Wie	  geht	  
es	  dir?“,	  stellen	  

• In	  offiziellen	  Situationen	  die	  
Höflichkeitsform	  benutzen	  (gilt	  für	  
bestimmte	  Sprachen)	  

_______________________________	  
• Interesse	  an	  anderen	  Personen	  

bekunden:	  Fragen	  über	  sie,	  ihr	  Leben	  
etc.	  stellen	  

• Freundschaften	  erhalten:	  sich	  treffen,	  
ausgehen,	  zu	  Rendevouz	  gehen	  etc.	  

Fertigkeiten	  

• Auf	   verschiedene	   Arten	   und	   in	  
unterschiedlichen	   Umfeldern	  
kommunizieren	  

_____________________________	  
	  

• Einfühlungsvermögen	  
_____________________________	  
• Konfliktmanagement	  
• Umgang	  mit	  Kritik	  

• In	  der	  Lage	  sein,	  Gesichtsausdrücke	  zu	  
interpretieren	  

• In	  der	  Lage	  sein,	  Gesten	  zu	  
interpretieren	  

• In	  der	  Lage	  sein,	  die	  eigenen	  Gefühle	  
zu	  interpretieren	  

• In	  der	  Lage	  sein,	  die	  eigenen	  Gefühle	  
auf	  angemessene	  Weise	  auszudrücken	  

• Grüßen:	  Hallo	  und	  auf	  Wiedersehen	  
sagen	  

• Grüßen:	  Händeschütteln	  
• Sich	  entschuldigen	  
• Bitte	  und	  danke	  sagen	  
• Small-‐Talk	  führen.	  
• In	  offiziellen	  Situationen	  die	  

Höflichkeitsform	  benutzen	  (gilt	  für	  
bestimmte	  Sprachen)	  

_______________________________	  
• Interesse	  an	  anderen	  Personen	  
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bekunden:	  Fragen	  wie	  z.	  B.	  „Wie	  geht	  
es	  dir?“,	  stellen	  

• Interesse	  an	  anderen	  Personen	  
bekunden:	  Fragen	  über	  sie,	  ihr	  Leben	  
etc.	  stellen.	  

_______________________________	  
• In	  der	  Lage	  sein,	  die	  eigene	  Meinung	  

auf	  höfliche	  Weise	  auszudrücken	  
• In	  der	  Lage	  sein,	  an	  

Gruppendiskussionen	  teilzunehmen	  
• Die	  Meinung	  anderer	  akzeptieren	  
• Kritik	  akzeptieren	  
• Sich	  entschuldigen	  
• Andere	  ausreden	  lassen	  

Einstellungen	   • Zusammenarbeit	  
• Respekt	  

• Bereitschaft,	  mit	  anderen	  
zusammenzuarbeiten	  

• Andere	  respektieren	  
	  
	  
Staatsbürgerliche	  Kompetenz	  

	   Allgemeine	  Ziele	   Spezifische	  Ziele	  

Wissen	  

• Kenntnis	  der	  Konzepte	  der	  
Demokratie,	  Gerechtigkeit,	  
Gleichberechtigung,	  
Staatsbürgerschaft	  und	  
Bürgerrechte	  

Wissen	  über:	  
• Wahlen	  
• Redefreiheit	  
• Menschenrechte	  
• die	  eigenen	  Rechte	  und	  Pflichten	  
• das	  Heimatland	  (Hauptstadt,	  

Bundesländer,	  Bevölkerung,	  
politische	  Parteien).	  

• Regierungsformen	  
• demokratische	  Grundlagen	  
• die	  Europäische	  Union	  

Fertigkeiten	  

• Effektiver	  Umgang	  mit	  anderen	  in	  
der	  Öffentlichkeit	  

	  
• Teilnahme	  an	  Aktivitäten	  der	  

Gemeinschaft	  bzw.	  
Nachbarschaft	  

	  
• Entscheidungen	  treffen	  

• Sich	  entsprechend	  den	  Grundsätzen	  
der	  Höflichkeit	  verhalten	  

• Amtswege	  erledigen	  (Anträge	  
ausfüllen	  und	  in	  der	  Folge	  einreichen)	  

	  
• In	  der	  Lage	  sein,	  verschiedene	  

Veranstaltungen	  zu	  besuchen	  (sich	  
darüber	  informieren,	  dorthin	  
gelangen,	  Karten	  kaufen	  usw.).	  

	  
• Informationen	  einholen	  
• Vor-‐	  und	  Nachteile	  abwägen	  
• In	  der	  Lage	  sein,	  Kompromisse	  

einzugehen	  
• Wählen	  

Einstellungen	  

• Die	  Menschenrechte	  
wertschätzen	  

	  
• Bereitschaft	  zur	  Teilnahme	  an	  

demokratischen	  
Entscheidungsprozessen	  

	  
• Verantwortungsbewusstsein	  

• Auf	  Gurndlage	  der	  Menschenrechte	  
handeln	  und	  Menschen	  behandeln	  

• Unterschiede	  akzeptieren	  
	  

• Entscheidungen	  akzeptieren,	  die	  in	  
einem	  Mehrheitswahlsystem	  
getroffen	  wurden	  

	  
• Für	  sich	  selbst	  und	  andere	  sorgen	  
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Die	  Dokumentation	  des	  Entwicklungsprozesses	  wird	  empfohlen.	  Um	  die	  Vergleichbarkeit	  der	  
Dokumentation	  zu	  gewährleisten,	  ist	  die	  Verwendung	  eines	  standardisierten	  Protokolls	  von	  
Vorteil.	  Im	  Anhang	  steht	  ein	  Beispiel	  für	  ein	  solches	  Protokoll	  zur	  Verfügung.	  
Um	  den	   gesamten	   Lernprozess	   (besonders	   für	  Menschen	  mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung)	  
verständlicher	   zu	   machen,	   empfehlen	   wir	   die	   zusätzliche	   Verwendung	   eines	   Excel-‐
Dokuments	   mit	   einer	   bestimmten	   Bildschirmmaske.	   Diese	   Maske	   kann	   je	   nach	   Stufe	   des	  
Lernprozesses	  anders	  gefärbt	  sein.	  Rot	  bedeutet,	  dass	  die	  Person	  an	  der	  Erreichung	  der	  Ziele	  
arbeitet,	   diese	   jedoch	   noch	   nicht	   erreicht	   hat;	   gelb	   bedeutet,	   dass	   die	   Ziele	   zwar	   erreicht	  
wurden,	  aber	  deren	  tatsächliche	  Erreichung	  noch	  beobachtet	  werden	  muss;	  grün	  steht	   für	  
‘Ziel	   erreicht’.	   Die	   einzelnen,	   oben	   erwähnten,	   Protokolle	   (siehe	   Anhang)	   können	  mit	   den	  
entsprechenden	  Teilen	  der	  Bildschirmmaske	  verknüpft	  werden.	  Auch	  diese	  steht	  im	  Anhang	  
zur	  Verfügung.	  Die	  Excel-‐Maske	  kombiniert	  mit	  den	  Protokollen	  kann	  als	  computergestützte	  
Art	  der	  Dokumentation	  bezeichnet	  werden.	  
	  

3.3	   Der	  EQR	  (für	  Menschen	  mit	  kognitiver	  Einschränkung)	  mit	  Schwerpunkt	  auf	  sozialen	  
und	  staatsbürgerlichen	  Kompetenzen	  
Die	  adaptierte	  Version	  des	  EQR	  findet	  sich	  im	  Anhang.	  
	  
	  

4	   Abschließende	  Bemerkungen	  
Zunächst	   ist	   zu	   erwähnen,	   dass	   die	   vorgeschlagenen	   Möglichkeiten	   der	  
Kompetenzzertifizierung,	  -‐evaluierung	  und	  -‐bewertung	  natürlich	  auch	  in	  anderen	  Kontexten	  
angewendet	   werden	   können.	   Dass	   in	   diesem	   Kapitel	   der	   Schwerpunkt	   auf	   soziale	   und	  
staatsbürgerliche	   Kompetenzen	   von	   Menschen	   mit	   Behinderung(en)	   gelegt	   wurde,	   ist	  
schlicht	  eine	  logische	  Konsequenz	  der	  Ziele	  des	  Projektes	  D-‐ACTIVE.	  In	  anderen	  Worten:	  Mit	  
diesen	   Instrumenten	   können	   nicht	   nur	   soziale	   und	   staatsbürgerliche	   Kompetenzen	   erfasst	  
werden	   (wie	  das	  bei	  D-‐ACTIVE	  der	  Fall	   ist),	   sondern	  auch	   jede	  andere	  Art	  von	  Kompetenz.	  
Dafür	  müssten	  die	  Tools	  lediglich	  an	  die	  jeweiligen	  Fähigkeiten	  angepasst	  werden.	  
Zudem	  wird	   empfohlen,	   sowohl	   zu	   Beginn	   als	   auch	   am	   Ende	   des	   Kurses	   eine	   Evaluierung	  
durchzuführen,	  um	  Einblick	  in	  den	  Lernfortschritt	  zu	  erhalten.	  
Des	  Weiteren	  sollten	  die	  in	  diesem	  Kapitel	  vorgestellten	  Tools	  nicht	  als	  endgültige	  Versionen	  
angesehen	   werden,	   die	   nicht	   mehr	   verändert	   werden	   dürfen.	   So	   kann	   es	   beispielsweise	  
nützlich	   sein,	   das	   persönliche	   Profil	   um	   einige	   Fragen	   (etwa	   nach	   bereits	   erworbenen	  
Arbeitserfahrungen)	   zu	   erweitern	   –	   je	   nach	   den,	   in	   anderen	   zukünftigen	   Kursen	  
behandelten,	  Fähigkeiten.	  Welche	  Tools	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  im	  Rahmen	  eines	  solchen	  
Kurses	   einsetzen,	   hängt	   natürlich	   von	   der	   Art	   der	   Behinderung	   sowie	   den	   individuellen	  
Kapazitäten	   und	   Fähigkeiten	   der	   einzelnen	   Teilnehmerinnen	   bzw.	   Teilnehmer	   ab.	   Folglich	  
müssen	  Kurstrainerinnen	  und	   -‐trainer	   sehr	   flexibel	   sein	  und	   verschiedene	  Arten	   von	  Tools	  
vorbereiten.	  Darüber	  hinaus	  sollten	  die	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  in	  der	  Lage	  sein,	  durch	  die	  
Auswertung	   der	   Informationen	   aus	   dem	   Profil,	   den	   Tests	   und	   den	   Evaluierungen,	  
einzuschätzen,	  ob	  und	  wenn	   ja,	   in	  welchem	  Umfang,	   sie	  mit	  bestimmten	  Teilnehmerinnen	  
bzw.	   Teilnehmern	   in	   Bezug	   auf	   die	   verschiedenen	   Fähigkeiten	   und	   Kompetenzen	   arbeiten	  
können.	  
(Einige	  Arbeitsblätter	  finden	  sich	  im	  Anhang.)	  
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KAPITEL	  2	   Modelle	  zur	  Förderung	  des	  physischen,	  psychischen	  und	  sozialen	  
Wohlbefindens	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  

	  

1	   Ziele	  des	  Kapitels	  
Die	   sozialen	   und	   staatsbürgerlichen	   Kompetenzen	   werden	   im	   Rahmen	   der	  
Schlüsselkompetenzen	   für	   lebenslanges	   Lernen	   (Europäische	   Union	   2006)	   definiert.	   Im	  
Großen	   und	   Ganzen	   werden	   sie	   als	   Kompetenzen	   in	   Bezug	   auf	   eine	   aktive	   Bürgerschaft	  
beschrieben.	   In	   unserem	   Fall	   entwickeln	   Menschen	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung	  
Fertigkeiten	   im	   Rahmen	   von	   Kursen	   im	   Zusammenhang	  mit	   diesen	   Kompetenzen	   (soziale	  
Kompetenz,	   Kommunikation,	   Empathie,	   mit	   verschiedensten	   Situationen	   umgehen,	  
Interaktion	  mit	  der	  Umwelt	  usw.).	  
In	  Zusammenhang	  damit	  heißt	  es	   in	  der	  Präambel	  der	  UN-‐Konvention	  über	  die	  Rechte	  von	  
Menschen	   mit	   Behinderung	   (UNCRPD):	   „In	   Anerkennung	   der	   Tatsache,	   dass	   es	   sich	   bei	  
Behinderung	   um	   ein	   sich	   entwickelndes	   Konzept	   handelt	   und	   dass	   Behinderung	   aus	   der	  
Interaktion	   zwischen	   Personen	   mit	   Beeinträchtigungen	   sowie	   einstellungs-‐	   und	  
umweltbedingten	   Barrieren	   resultiert,	   die	   sie	   daran	   hindern,	   voll	   und	   effektiv	   und	  
gleichberechtigt	   mit	   anderen	   an	   der	   Gesellschaft	   teilzunehmen“	   -‐	   damit	   wird	   also	   die	  
Betonung	   auf	   einen	   gemeinsamen	   Weg	   der	   Person	   und	   des	   Umfeldes	   gelegt	   und	   der	  
Grundsatz	  der	  „Teilnahme	  und	  vollen	  und	  effektiven	  Inklusion	  in	  die	  Gesellschaft“	  festgelegt,	  
zu	  dem	  es	  in	  Artikel	  19	  heißt,	  es	  gelte:	  „das	  gleiche	  Recht	  für	  alle	  Menschen	  mit	  Behinderung	  
auf	  ein	  Leben	   in	  der	  Gemeinschaft,	  mit	  gleichen	  Wahlmöglichkeiten	  wie	  andere	  sie	  haben,	  
und	   es	   sind	   wirksame	   und	   geeignete	   Maßnahmen	   zu	   ergreifen,	   damit	   Menschen	   mit	  
Behinderung	  in	  den	  vollen	  Genuss	  dieses	  Rechts	  und	  ihrer	  vollständigen	  Inklusion	  in	  die	  und	  
Teilnahme	  an	  der	  Gemeinschaft	  kommen	  können.“	  
Auf	   Grundlage	   dessen,	   können	   die	   Ziele	   dieses	   Kapitels	   folgendermaßen	   beschrieben	  
werden:	  

1. Die	  Durchführung	  von	  Sensibilisierungsmaßnahmen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Fähigkeiten	  und	  
Einschränkungen	   von	   Menschen	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung.	   Das	   kann	   dazu	  
beitragen,	   die	   Erwartungen	   von	   Menschen	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung	  
anzupassen,	  und	  es	   ihnen	  durch	  die	  Arbeit	  an	  ihren	  sozialen	  und	  staatsbürgerlichen	  
Fähigkeiten	  ermöglichen,	  Entscheidungen	  auf	  Basis	  ihres	  Potenzials	  zu	  treffen.	  

2. Die	  Verbesserung	  von	  Kenntnissen	  über	  die	  sowie	  das	  Verinnerlichen	  und	  Umsetzen	  
der	  von	  der	  UN-‐Konvention	  definierten	  Rechte	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en).	  
Das	   Recht,	   ein	   erfülltes	   Leben	   unter	   den	   gleichen	   Bedingungen	   wie	   andere	   zu	  
genießen.	  

3. Die	   Förderung	   der	   aktiven	   Teilhabe	   von	  Menschen	   mit	   Behinderung(en)	   an	   ihrem	  
Umfeld,	  die	  Entwicklung	  von	  Maßnahmen	  in	  Einrichtungen	  der	  Behindertenhilfe	  und	  
Überlegungen	   zu	   professionellen	   Unterstützungsprogrammen	   zur	   Förderung	  
inklusiver	  Maßnahmen	  in	  ihrer	  Umgebung.	  

4. Die	   Sensibilisierung	   für	   die	   und	   das	   Vorankommen	   bei	   der	   Überwindung	   der	  
umfeldbedingten	   Hindernisse	   (Verwandte,	   Einstellungen,	   Architektur	   usw.)	   und	   die	  
Öffnung	   der	   Gemeinschaft	   in	   Richtung	   von	   Eintrichtungen	   für	   Menschen	   mit	  
kognitiver	  Beeinträchtigung.	  
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2	   Die	  Entwicklung	  der	  Ziele	  und	  Aktivitäten	  
Dieser	  Abschnitt	  untersucht	  jedes	  der	  oben	  beschriebenen	  Ziele	  und	  begründet	  einer	  Reihe	  
von	   spezifischen	   Zielsetzungen	   und	   Maßnahmenprogrammen	   zur	   Unterstützung	   von	  
Maßnahmen	   zur	   Entwicklung	   von	   Fähigkeiten	   in	   Bezug	   auf	   die	   zuvor	   erwähnten	  
Kompetenzen.	  

	  

2.1	   Vorbereitung	  persönlicher,	  sozialer	  und	  gesellschaftlicher	  Kompetenzen	  
	  

Ziel	  1.1	  	   Bessere	  Kenntnisse	  in	  Bezug	  auf	  Einschränkungen	  und	  persönliche	  Fähigkeiten	  
	  

a.	   Programm	   	   zur	   Förderung	   des	   Bewusstseins	   über	   Einschränkungen	   und	  
persönliche	   Fähigkeiten:	   Entwicklung	   von	   Einzel-‐	   und	   Gruppenaktivitäten,	  
Förderung	   einer	   besseren	   Verinnerlichung	   der	   Fähigkeiten	   und	  
Einschränkungen	   von	   Personen	  mit	   kognitiven	   Beeinträchtigung.	   Der	   Zweck	  
ist	  es,	  sie	  zu	  kennen	  und	  die	  Leistungen	  und	  Erwartungen	  dementsprechend	  
anzupassen.	  Wir	   nutzen	   dazu	   Techniken	   auf	   Basis	   des	   Konstruktivismus	   (die	  
Fähigkeiten,	   die	   ich	   besitze)	   sowie	   die	   Technik	   des	   Rollenspiels	   (Erlernen	  
neuer	  Fähigkeiten	  durch	  die	  Anerkennung	  meiner	  Grenzen).	  

	  
Ziel	  1.2	   Die	  Entwicklung	  von	  Maßnahmen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Vorbereitung	  von	  sozialen	  

Kompetenzen	  
	  

a.	   Programm	   für	   soziale	   Kompetenz:	   Die	   Entwicklung	   von	   Einzel-‐	   und	  
Gruppenaktivitäten	  (Zusammenkünfte)	  in	  Zusammenhang	  mit:	  
-‐	  zwischenmenschlichen	  Fähigkeiten:	  
Förderung	   unterschiedlicher	   Fähigkeiten	  wie	   z.	   B.:	   andere	   in	   verschiedenen	  
Situationen	  ansprechen,	  wie	  man	  sich	  vorstellt,	  das	  Bild	  von	  sich	  selbst	  in	  der	  
Öffentlichkeit,	  die	  Verwendung	  entsprechender	  verbaler	  Kommunikation	  (die	  
Stimme,	   die	   Art	   der	   Anrede	   usw.),	   die	   angepasste	   Verwendung	   von	   non-‐
verbaler	  Kommunikation	  usw.	  
-‐	  Emotionale	  und	  sexuelle	  Fähigkeiten:	  

1. Kenntnisse	  über	  den	  eigenen	  Körper	  und	  die	  Körperempfindungen.	  
2. Verinnerlichung	   der	   Kriterien	   für	   sexuelle	   Gesundheit:	   Intimität,	  

Privatsphäre,	  Verhinderung	  von	  sexuellem	  Missbrauch	  usw.	  
3. Beschäftigung	   mit	   Themen,	   die	   für	   Menschen	   mit	   kognitiver	  

Einschränkung	  von	  Bedeutung	  sind.	  
	  

Ziel	  1.3	   Die	   Entwicklung	   von	   berufsvorbereitenden	   Ausbildungsmaßnahmen	   in	  
Einrichtungen	  der	  Gemeinde	  

	  
a.	  Programm	  für	  berufsvorbereitende	  Ausbildungen:	  
-‐	  Unterstützung	  von	  Menschen	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung	  zur	  Erlangung	  
ihrer	   Selbstständigkeit	   bei	   der	   Abgabe	   von	   Bewerbungsformularen	  
(Internetnutzung,	   Nachbereitung	   von	   Jobangeboten,	   Besuche	   in	  
Arbeitsmarktzentren,	  usw.).	  
-‐	   Unterstützung	   von	   Menschen	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung,	   die	   das	  
Potential	   dazu	   haben,	   an	   Online-‐Trainings	   in	   Verbindung	   mit	   beruflicher	  
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Ausbildung	   auf	   regionaler	   und	   lokaler	   Ebene	   (von	   der	   Stadt,	   von	   sozialen	  
Einrichtungen	  usw.	  organisiert)	  teilzunehmen.	  

	  

2.2	   Die	  in	  der	  UN-‐Konvention	  niedergeschriebenen	  Rechte	  von	  Menschen	  mit	  
Behinderung	  kennen,	  verinnerlichen	  und	  umsetzen	  

	  
Ziel	  2.1	   Die	   Entwicklung	   von	   Maßnahmen	   in	   Bezug	   auf	   die	   Verinnerlichung	   der	  

umfeldbezogenen	  Rechte	  
	  

a.	  Programm	  zum	  Selbstmanagement:	  Eine	  Gruppe,	  die	  von	  der	  Psychologin	  
bzw.	   dem	   Psychologen	   der	   Einrichtung	   in	   Form	   von	   wöchentlichen	   Treffen	  
koordiniert	  und	  moderiert	  wird.	  Ziel	  dieser	  Gruppe	  ist	  es,	  dass	  Menschen	  mit	  
kognitiver	   Beeinträchtigung	   ihre	   Rechte	   kennen	   bzw.	   über	   sie	   lernen,	   sie	  
verinnerlichen	  und	  überlegen,	  ob	  und	  wie	   ihre	  Rechte	  verletzt	  werden.	   Jede	  
Woche	   wird	   ein	   Recht	   der	   UNCRPD	   bearbeitet.	   Das	   Ergebnis	   dieser	   Arbeit	  
führt	  zu	  einer	  Diskussion,	  die	  dabei	  hilft,	  das	  jeweilige	  Recht	  zu	  verinnerlichen.	  
Menschen	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung,	  die	  an	  diesen	  Diskussionsgruppen	  
teilnehmen,	  berichten	  auf	  den	  Versammlungen	  und	  mit	  der	  Unterstützung	  der	  
Moderatorin	   bzw.	   des	   Moderators	   über	   die	   Ergebnisse	   der	   Diskussion.	   Das	  
Endergebnis	   dieser	   Arbeit	   wird	   in	   einem	   Manifest	   zu	   ihren	   Rechten	  
niedergelegt.	   Die	   Ergebnisse	   dieses	   Produkts	   konnten	   dank	   der	   Arbeit	   aller	  
Berufszentren	  von	  IVADIS	  erreicht	  werden.	  
b.	   Programm	   zur	   sozialen	   Sensibilisierung	   in	   Bezug	   auf	   die	   Rechte	   von	  
Menschen	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung:	   Ziel	   dieses	   Programms	   ist	   die	  
Umsetzung	   von	  Maßnahmen,	   die	   in	   den	   unterschiedlichsten	  Organisationen	  
(Institute,	   Schulen,	   soziale	   Einrichtungen	   usw.)	   mit	   dem	   Zweck	   entwickelt	  
wurden,	   die	   Rechte	   von	   Menschen	   mit	   Behinderung(en)	   zu	   verbreiten	   und	  
Maßnahmen	  zur	  Förderung	  der	  gegenseitigen	  Empathie	  zu	  unterstützen.	  
	  

Ziel	  2.2	   Die	  Teilnahme	  an	  Entscheidungsprozessen	  der	  Versammlung	  
	  

a.	   Abgeordnete	   des	   Vertretungsgremiums:	   Einmal	   im	   Jahr	   findet	   ein	  
Wahlprozesses	  statt,	  im	  Rahmen	  dessen	  die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  
in	   der	   Einrichtung	   befragt	   werden.	   Sie	   werden	   dabei	   von	   der	   Moderatorin	  
bzw.	  dem	  Moderator	  unterstützt.	  Schließlich	  wird	  eine	  Wahl	  ausgerufen	  und	  
die	   Vertreterinnen	   und	   Vertreter	   werden	   gewählt.	   Diese	   sind	   dafür	  
verantwortlich,	   die	   Anregungen,	   Beschwerden,	   Forderungen,	   Bedenken	   und	  
andere	  Fragen	  ihrer	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  zu	  bearbeiten.	  
b.	  Freizeit-‐	  und	  Kulturkommission:	  Sie	  erhebt	  den	  Bedarf	  der	  Kolleginnen	  und	  
Kollegen	   und	   schlägt	   die	   Freizeitaktivitäten	   und	   kulturelle	   Aktivitäten	   der	  
Koordinatorin	  bzw.	  dem	  Koordinator	  der	  Kommission	  vor,	  die	  bzw.	  der	  dann	  
die	  Administration	  übernimmt.	  
c.	  Sportkommission:	  Sie	  erhebt	  den	  Bedarf	  der	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  und	  
schlägt	   der	   Koordinatorin	   bzw.	   dem	   Koordinator	   der	   Kommission	   sportliche	  
Aktivitäten	  vor.	  In	  diesem	  Fall	  wird	  die	  Administration	  von	  den	  Menschen	  mit	  
kognitiver	   Beeinträchtigung	   selbst	   übernommen,	   um	   so	   ihr	   Recht	   auf	  
Selbstbestimmung	  zu	  unterstützen.	  



	   18	  	  

2.3	   Die	  Förderung	  einer	  aktiven	  und	  sinnvollen	  Bürgerschaft	  von	  Menschen	  mit	  
Behinderung(en)	  in	  ihrem	  Umfeld	  

	  
Ziel	  3.1	   Maßnahmen	  zur	  Vereinfachung	  der	  Unabhängigkeit	  im	  Alltag	  

	  
a.	  Programme	  zur	  Unabhängigkeit	  im	  Alltag	  und	  zur	  Selbstbestimmung:	  Die	  
Programme	   dienen	   der	   Förderung	   der	   Selbstbestimmtheit	   und	   umfassen	  
Aktivitäten	  wie	   die	   Zubereitung	   von	   Nahrung,	   Einkaufen,	   Haushaltsführung,	  
Wäschewaschen,	   die	   Benützung	   öffentlicher	   Verkehrsmittel,	   Verantwortung	  
bei	  der	  Selbstmedikation,	  die	  Verwaltung	  der	  Finanzen	  usw.	  
b.	   Programm	   zum	   Kennenlernen	   der	   engeren	   Gemeinde	   sowie	   zur	  
Bewegung	   und	   Mobilität	   in	   der	   Umgebung:	   Aktivitäten	   in	   Bezug	   auf	   die	  
Orientierung	   und	   Mobilität	   im	   Umfeld	   der	   Gemeinde,	   die	   Benutzung	   der	  
wichtigsten	   öffentlichen	   Verkehrsmittel	   und	   Gebäude	   sowie	   anderer	  
öffentlicher	  Einrichtungen	  und	  Gebäude,	  die	   in	  der	  Gemeinde	  zur	  Verfügung	  
stehen.	  
c.	  Programme	  zur	  Mitverantwortung	  bei	  der	  Suche	  nach	  Freizeitangeboten	  
und	  anderen	  Gemeinderessourcen:	  Förderung	  von	  Menschen	  mit	  kognitiver	  
Beeinträchtigung,	   nach	   Aktivitäten	   zu	   suchen	   und	   in	   der	   Einrichtung	  
(Fachkräfte	  und	  Menschen	  mit	  Behinderung)	  darüber	  zu	   informieren.	   Indem	  
die	   Einrichtung	   über	   diese	   kulturellen	   Aktivitäten	   und	   Freizeitaktivitäten	  
(Kino,	   Theater,	   Kulturzentren)	   informiert	   wird,	   können	   die	   Menschen	   mit	  
Behinderung(en)	   entweder	   selbst	   daran	   teilnehmen	   oder	   von	   den	  
Fachkräften	  auf	  ihren	  ersten	  Schritten	  zur	  Aktivität	  unterstützt	  werden.	  
	  

Ziel	  3.2	   Teilnahme	   an	   inklusiven	   Gemeindeaktivitäten	   und	   Nutzung	   der	  
Gemeindeeinrichtungen:	  „Uns	  sichtbar	  machen“	  

	  
a.	   Programm	   zur	   Nutzung	   von	   Gemeinderessourcen:	   Die	   Nutzung	   lokaler	  
Sportanlagen	  zur	  Entwicklung	  von	  Aktivitäten	  in	  einem	  Sportzentrum	  oder	  zur	  
Ausübung	  gemeinsamer	  Aktivitäten	  mehrerer	  Einrichtungen.	  
b.	  Programm	  zur	  Teilnahme	  an	  Gemeindeaktivitäten:	  

b.1	   Teilnahme	   an	   Aktivitäten	   wie	   Märkten,	   Messen	   usw.:	   Die	  
Verbreitung	   und	   der	   Verkauf	   von	   Produkten,	   die	   im	   Rahmen	   eines	  
Berufsvorbereitungskurses	   oder	   des	   Arbeitstrainings	   in	   der	   Einrichtung	  
entstanden	  sind,	  in	  der	  Gemeinde,	  in	  der	  sich	  die	  Einrichtung	  befindet.	  
b.2	   Teilnahme	   (als	   Helferin	   bzw.	   Helfer)	   an	   Veranstaltungen,	   die	   von	  
anderen	   Organisationen	   durchgeführt	   werden:	   Teilnahme	   an	   der	  
Entwicklung	   der	   Veranstaltung	   und	   Übernehmen	   unterschiedlicher	  
Aufgaben	   bei	   der	   Durchführung	   (freiwilliger	   Einsatz	   im	   Sportzentrum,	  
Nikolauskampagnen	  in	  Einkaufszentren	  usw.)	  
b.3	  Teilnahme	  an	  Gemälde-‐	  und	  Kunstausstellungen:	  Teilnahme	  an	  und	  
Organisation	   von	   verschiedenen	   Gemälde-‐	   und	   Kunstausstellungen	   mit	  
der	  aktiven	  Beteiligung	  der	  Menschen	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung.	  
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2.4	   Sensibilisierung	  für	  und	  Voranschreiten	  bei	  der	  Überwindung	  von	  Umfeldbarrieren	  
(Verwandte,	  Einstellungen,	  Architektur	  usw.)	  und	  bei	  der	  Öffnung	  der	  Einrichtung	  
gegenüber	  der	  Gemeinde,	  in	  der	  die	  Person	  mit	  Behinderung	  lebt	  

	  
Ziel	  4.1	   Durchführung	   von	  Maßnahmen	   zur	   Öffnung	   der	   Einrichtung	   gegenüber	  

der	  Gemeinde	  
	  

-‐	   Programm	   zum	   Besuch	   von	   Schulen	   und	   SeniorInnenzentren:	   Die	  
Entwicklung	   gemeinsamer	   Maßnahmen	   mit	   nahe	   gelegenen	   Schulen,	  
sozialen	   Einrichtungen	   usw.	   zur	   Verbreitung	   der	   Aktivitäten	   der	  
Einrichtung,	   zur	   Sensibilisierung	   und	   zur	   gegenseitigen	   Nutzung	   des	  
Wissens	   bei	   der	   Entwicklung	   sozialer	   und	   emphatisch	   inklusiver	  
Einstellungen.	  
	  

Ziel	  4.2	   Maßnahmen	  für	  Schulen	  der	  Primar-‐	  und	  Sekundarstufe	  bzw.	  für	  andere:	  
	  

-‐	  Die	  Entwicklung	  von	  Theaterworkshops,	  Marionettentheatern	  usw.	  von	  
Menschen	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung,	   wobei	   die	   Aktivitäten	   von	  
Betreuerinnen	  bzw.	  Betreuern	  unterstützt	  werden.	  

	  
Ziel	  4.3	   Die	  Koordination	  von	  Maßnahmen	  mit	  anderen	  Zielgruppen:	  

	  
-‐	  Die	  Durchführung	  gemeinsamer	  Freizeitaktivitäten	  (z.	  B.	  
Brettspielmeisterschaften),	  Teilnahme	  an	  Schulsportkampagnen,	  
Sportveranstaltungen	  mit	  anderen	  Einrichtungen	  usw.	  

	  
Ziel	  4.4	   Die	  Koordination	  von	  Sensibilisierungskampagnen	  zum	  Abbau	  mentaler	  

und	  architektonischer	  Barrieren:	  
	  

-‐	  Die	  Durchführung	  von	  Sensibilisierungsmaßnahmen,	  die	  von	  Menschen	  
mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung	   mit	   Unterstützung	   der	   Fachkräfte	   der	  
Einrichtung	  umgesetzt	  werden.	  

	  
	  

3	   Evaluierungskriterien 
Möchte	   man	   die	   oben	   beschriebenen	   Programme	   umsetzen,	   so	   muss	   man	   sie	   in	  
PERSÖNLICHE	  PROJEKTE	  einbauen	  und	  die	  PERSÖNLICHEN	  ERGEBNISSE	  messen.	  
Ein	  persönliches	  Projekt	  ist	  hauptsächlich	  eine	  Zusammenstellung	  der	  Lebensziele,	  die	  jeder	  
Mensch	  hat,	  und	  der	  Dinge,	  die	  sie	  bzw.	  er	  auf	  bestimmten	  Gebieten	  erreichen	  möchte.	  Dies	  
umfasst	  Aktivitäten,	  denen	  sie	  bzw.	  er	  sich	  beruflich	  widmen	  möchte,	  den	  Ort,	  an	  dem	  sie	  
bzw.	  er	  leben	  möchte,	  die	  Person,	  mit	  der	  sie	  bzw.	  er	  leben	  möchte,	  die	  Art	  der	  Freunde,	  die	  
sie	  bzw.	  er	  haben	  möchte,	  Dinge,	  die	  sie	  bzw.	  er	  gerne	  tun	  möchte	  -‐	  also	  das,	  was	  jede	  bzw.	  
jeder	  in	  ihrem	  bzw.	  seinem	  Leben	  sein	  und	  tun	  möchte.	  
Das	   persönliche	   Projekt	   reflektiert	   die	   Einstellungen	   und	   Vorlieben	   der	   jeweiligen	   Person	  
und	   passt	   die	   Erwartungen	   den	   Fähigkeiten	   und	   Einschränkungen	   an.	   Das	   innerhalb	   eines	  
Jahres	  Erreichte	  wird	  mit	  den	  Fachkräften	  der	  Einrichtungen	  reflektiert	  und	  evaluiert.	  Es	  geht	  
darum,	   PERSÖNLICHE	   ERGEBNISSE	   zu	   erzielen,	   die	   im	   Zeichen	   der	   Lebensqualität	   stehen,	  
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und	   persönlich	   definiert	   und	   bewertet	   werden.	   Sie	   sind	   mit	   der	   Unterstützung	   und	   der	  
sozialen	   Integration,	   der	   Selbstkontrolle,	   der	   Autonomie	   und	   Unabhängigkeit,	   dem	  
Selbstbewusstsein,	   den	   Bestrebungen	   sowie	   den	   lebenswichtigen,	   beruflichen	   und	  
familiären	  Werten	  im	  Allgemeinen	  verknüpft	  (Amica,	  2010).	  
	  
Die	  Evluation	  erfolgt	  auf	  zwei	  verschiedene	  Arten:	  
-‐ Die	  individuelle	  Nachbereitung	  von	  Aktivitäten.	  
-‐ Die	  subjektive	  Einschätzung	  der	  Person	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung	  zusammen	  

mit	  den	  Fachkräften.	  
Die	  gesamte	  Information	  wird	  in	  einem	  persönlichen	  Bericht	  zusammengefasst,	  der	  mit	  der	  
Familie	   (den	   Bezugspersonen)	   besprochen	  wird,	   einen	   positiven	   Feedback-‐Prozess	   auslöst	  
und	   sogar	   zu	   einer	   Evaluierung	   des	   gesamten	   Prozesses	   beiträgt,	   an	   dem	   die	   Familie	   (die	  
Bezugspersonen)	  teilnimmt	  (teilnehmen).	  
	  
	  
	  
Literatur:	  
	  
Schalock,	  R.	  L.	  et	  al.	  (2010).	  Intellectual	  disability:	  Definition,	  Classification,	  and	  Systems	  of	  Supports.	  Eleventh	  
Edition.	  American	  Association	  on	  Intellectual	  and	  Developmental	  Disabilities	  
Gutiérrez,	   B.	   und	   Prieto,	  M.	   (Coord.)	   (2002).	  Manual	   de	   evaluación	   y	   entrenamiento	   en	   habilidades	   sociales	  
para	  personas	  con	  retraso	  mental.	  Manuales	  de	  Trabajo	  en	  Centros	  de	  Atención	  a	  personas	  con	  Discapacidad	  
de	  la	  Junta	  de	  Castilla	  y	  León.	  Conserjería	  de	  Sanidad	  y	  Bienestar	  Social	  
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/ServiciosSociales/Page/PlantillaDetalleContenido/1140103268858/re
daccion/1138974044256/publicacion?ASM=jcyl	  
Castillo,	   Tomás	   (2007).	   Déjame	   intentarlo.	   La	   discapacidad:	   hacia	   una	   visión	   creativa	   de	   las	   limitaciones	  
humanas.	  Ediciones	  CEAC	  
Verdugo,	  M.A.	  Programas	  conductuales	  alternativos.	  Salamanca,	  Amarú	  Ediciones	  

◦ PHS.	  Programas	  de	  habilidades	  sociales	  (2002)	  
◦ POT.	  Programa	  de	  orientación	  al	  trabajo	  (1996)	  
◦ PHvD.	  Programas	  de	  Habilidades	  de	  la	  Vida	  Diaria	  (2000)	  

UN-‐Konvention	  über	  die	  Rechte	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung	  (UNCRPD)	  
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150	  
Rodríguez,	  P.	  et	  alter	  (2002).	  De	  los	  centros	  ocupacionales	  hacia	  los	  centros	  de	  apoyo	  a	  la	  integración.	  Gobierno	  
del	  Principado	  de	  Asturias.	  Consejería	  de	  Asuntos	  Sociales.	  
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KAPITEL	  3	   Modelle	  zur	  Entwicklung	  von	  spezifischen	  Kompetenzen	  und	  	  
Schlüsselkompetenzen	  

	  
	  

1.	   Ziele	  des	  Kapitels	  
Ziel	  dieses	  Kapitels	  ist	  es,	  den	  Trainerinnen	  und	  Trainern	  nützliche	  und	  hilfreiche	  
Grundlagen,	  für	  die	  Erstellung	  eines	  Kurses	  für	  Menschen	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung,	  
der	  auf	  die	  Entwicklung	  von	  Schlüsselkompetenzen	  abzielt,	  bereit	  zu	  stellen.	  Wir	  beziehen	  
uns	  dabei	  auf	  die	  sozialen	  Kompetenzen	  und	  Bürgerkompetenzen	  (siehe	  
„Schlüsselkompetenzen	  für	  lebenslanges	  Lernen.	  -‐	  Ein	  europäischer	  Referenzrahmen.“).	  Die	  
vorgeschlagene	  Methode	  kann	  auch	  dazu	  genutzt	  werden,	  andere	  Kompetenzen	  zu	  
entwickeln.	  
	  
	  

2.	   Entwicklung	  des	  Kurses	  
Um	   das	   bestmögliche	   Ergebnis	   zu	   erreichen,	   ist	   es	   wichtig,	   den	   Kurs	   selbst	   und	   auch	   das	  
Umfeld	   vorzubereiten.	   In	   Bezug	   auf	   das	   Umfeld	   empfehlen	   wir,	   die	   Informationen	   der	  
anderen	  Kapitel	  zu	  verwenden,	  und	  verweisen	  auf	  die	  folgenden	  Aspekte:	  
1 Vorbereitung	  eines	  Konzepts	  zur	  Feststellung	  der	  Kompetenzen	  vor	  dem	  Kurs	  und	  nach	  

dem	  Kurs.	  
2 Berücksichtigung	  der	  ICF	  Grundlagen	  und	  der	  Empfehlungen	  des	  Europäischen	  Rates.	  
3 Vorbereitung	  und	  Berücksichtigung	  des	  familiären	  Kontexts.	  
4 Vorbereitung	   und	   Berücksichtigung	   des	   Kontexts	   in	   Bezug	   auf	   die	   Expertinnen	   und	  

Experten,	   die	   Dienstleistungen	   und	   die	   Institutionen,	   die	   mit	   den	   Maßnahmen	   der	  
Projekte	   in	   Verbindung	   stehen	   und	   mit	   den	   ausgewählten	   Teilnehmenden	   entwickelt	  
wurden.	  

	  
Es	  ist	  wichtig,	  dass	  der	  Kurs	  nicht	  als	  eigenständige	  Maßnahme	  entwickelt	  wird,	  die	  nicht	  mit	  
den	   anderen	   Ausbildungsmaßnahmen,	   an	   denen	   alle	   Teilnehmenden	   beteiligt	   sind,	  
verknüpft	   ist.	   Eine	   solche	   Maßnahme	   sollte	   Teil	   eines	   harmonischen	   Prozesses	   sein,	   der	  
einerseits	   dazu	   beiträgt,	   die	   Instrumente	   anzuwenden,	   die	   es	   den	   Personen	   ermöglichen,	  
ihre	   Ressourcen	   und	   kontextabhängigen	   Hilfen	   zu	   nutzen,	   und	   andererseits	   sollte	   er	   dazu	  
beitragen,	   dass	   mögliche	   einschränkende	   Funktionen	   einiger	   Faktoren	   begrenzt	   werden.	  
Jedes	   dieser	   Elemente	   wird	   dann	   in	   einem	   unterschiedlichen	   Ausmaß	   und	   Grad	   Teil	   der	  
Gestaltung	  der	  Trainingsinhalte	  und	  des	  Trainingsprogramms.	  
Insbesondere	   empfehlen	  wir,	  mit	   der	   konkreten	   Vorbereitungsarbeit	   im	   Anschluss	   an	   die,	  
vor	  dem	  eigentlichen	  Training	  stattfindenden	  Frage-‐	  	  und	  Assessmentbögen,	  die	  in	  Kapitel	  1	  
behandelt	  werden,	  zu	  beginnen.	  Es	  ist	  äußerst	  nützlich,	  Personenprofile	  zu	  erstellen,	  sodass	  
mithilfe	  des	  Kurses	  eine	  höchst	  wirksame	  Maßnahme	  umgesetzt	  werden	  kann.	  
Wie	   auch	   im	   „EDU-‐HANDBUCH“	   beschrieben,	   das	   von	   der	   Webseite	   www.dactive.it	  
heruntergeladen	   werden	   kann	   und	   das	   eine	   eingehende	   Auseinandersetzung	   mit	   dem	  
Thema	   bietet,	   stellen	   Personen	   in	   ihren	   Entwicklungsphasen	   (deren	   Merkmale	   natürlich	  
auch	  auf	  viele	  Menschen	  mit	  intellektueller	  Beeinträchtigung	  zutreffen)	  unter	  anderem	  auch	  
eine	  unterschiedliche	  Entwicklung	  in	  Bezug	  auf	  die	  Kompetenzbereiche	  dar.	  
Daher	   ist	   es	   wichtig,	   die	   Profile	   zu	   analysieren	   und	   grundlegende	   Elemente	   wie	  
beispielsweise	  die	  folgenden	  festzustellen:	  
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1. Die	  tatsächlichen	  Kompetenzen	  vor	  Absolvierung	  des	  Kurses	  in	  Bezug	  auf	  die	  im	  Kurs	  
behandelten	  Bereiche.	  

2. Die	  Erfahrungen	  und	  Kompetenzen	  bezüglich	  Beziehungen.	  
3. Die	  bevorzugten	  Kommunikationskanäle	   (verbal,	   logisch-‐mathematisch,	  über	  Bilder,	  

auch	  die	  affektiv-‐emotionalen	  Kanäle).	  
4. Bereiche	  der	  weitestmöglichen	  Entwicklung	  und	  der	  größten	  Schwierigkeiten.	  
5. Die	  Fähigkeit,	  zusammen	  in	  einer	  Gruppe	  zu	  arbeiten	  oder	  zu	  leben	  (z.	  B.	  Rollen,	  die	  

überwiegend	  eingenommen	  wurden).	  
6. Umweltbezogene	   Aspekte,	   die	   eine	   Kompetenzentwicklung	   erleichtern	   oder	  

behindern.	   (Wenn	   bestimmte	   Aspekte	   der	   Beziehungen	   zu	   den	   Familien	   die	  
Entwicklung	   von	   Kompetenzen	   teilweise	   zu	   behindern	   scheint,	   ist	   es	   notwendig,	  
spezifische	  Maßnahmen	  sowohl	   in	  Bezug	  auf	  das	  Zusammentreffen	  mit	  der	  Familie	  
als	  auch	  mit	  der	  Familie	  selbst	  zu	  planen.)	  

	  
Beginnend	  mit	  der	  allgemeinen	  Profilerstellung	  in	  Bezug	  auf	  diese	  Aspekte,	  kann	  man:	  

1. eine	   flexible	   Interventionsmaßnahme	   gestalten,	   die	   die	   Bedürfnisse	   aller	  
berücksichtigt.	  

2. den	   Einsatz	   vielfältiger	   Kommunikationskanäle	   planen	   und	   die	   geeignetsten	   für	   die	  
jeweiligen	  Teilnehmerinnen	  bzw.	  Teilnehmer	  auswählen.	  

3. die	   Gruppe	   als	   Instrument	   zur	   Unterstützung	   und	   Verbesserung	   der	   Maßnahmen	  
nutzen	   (Spiele	  planen,	   interaktive	  Simulationen,	  Rollenspiele-‐	  wie	   in	  den	  Methoden	  
kurz	  beschrieben)	  -‐	  und	  sie	  nicht	  als	  Hindernis	  sehen.	  

4. die	  spezifische	  Umsetzung	  der	  vorgeschlagenen	  praktischen	  Übungen	  organisieren.	  
5. die	   jeweilige	   Notwendigkeit	   spezifischer	   Maßnahmen	   unter	   Einbeziehung	   aller	  

wichtigen	   Akteurinnen	   und	   Akteure	   des	   Umfelds	   (Verantwortliche	   in	   der	   Familie,	  
Betreuerinnen	   und	   Betreuer,	   Trainerinnen	   und	   Trainer	   sowie	   Verantwortliche	   von	  
Dienstleistungen	  und	  Einrichtungen)	  verstehen.	  

	  
Für	  den	  im	  Rahmen	  des	  D-‐ACTIVE-‐Projekts	  ausgearbeiteten	  Kurses	  wurde	  ein	  großer	  Teil	  der	  
Fragebögen	   und	   der	   damit	   zusammenhängenden	   Evaluierung	   der	   Teilnehmenden	   bereits	  
durchgeführt.	  Bei	  der	  erneuten	  Durchführung	   in	  den	  Kursen	  kann	  man	  sich	  auf	  die	   Inhalte	  
der	  Kapitel	  1	  und	  2	  beziehen.	  
	  
	  

3.	   Struktur	  des	  Kurses	  
Der	  von	  uns	  vorgeschlagene	  Kurs	  sollte	  von	  kurzer	  Dauer	  sein	  und	   im	  Großen	  und	  Ganzen	  
innerhalb	  von	  28	  Stunden	  durchgeführt	  werden.	  Bei	  der	  Stundenanzahl	  sollte	  man	  einerseits	  
das	   zu	   vermittelnde	   Wissen	   berücksichtigen,	   andererseits	   sollte	   jedoch	   besonders	   auf	  
folgendes	  Bezug	  genommen	  werden:	  
1 Das	   Programm	   sollte	   als	   Prozess	   des	  Wachstums,	   der	   Veränderung,	   der	   Änderung	   von	  

persönlichen	  Konstruktionen	  und	  der	  Anpassung	  von	  Hilfsmitteln	  gesehen	  werden.	  
2 Das	   Programm	   sollte	   so	   flexibel	   sein,	   dass	   es	   die	   Bedürfnisse	   der	   Teilnehmenden	  

berücksichtigt,	  und	  nicht	  umgekehrt.	  
3 Die	  Methoden	  sind	  von	  großer	  Bedeutung,	  daher	   ist	  bei	  der	  Planung	  auf	  das	  „Wie“	  der	  

Vermittlung	  des	  Inhaltes	  ebenso	  zu	  achten	  wie	  auf	  das	  „Was“.	  
4 Wir	  empfehlen	  Methoden	  der	  aktiven	  Teilhabe,	  insbesondere	  Trainingsmethoden,	  die	  auf	  

dem	  Konstruktivismus	  beruhen	  und	  von	  der	  Vorstellung	  der	  Entwicklung	  des	  Menschen	  
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als	   autopoietisches	   System	   herrühren,	   das	   sich	   selbst	   gemäß	   seiner	   persönlichen	  
Konstruktion	  und	  gemäß	  der	  Interpretation	  von	  umweltbezogenen	  Inputs	  modifiziert.	  Es	  
wird	  dringend	  empfohlen,	  Simulationen,	  praktische	  Übungen,	  Spiele,	  praktische	  Tests	  und	  
Gruppendiskussionen	   sowie	  Analysen	   bestimmter	   Situationen	   zu	   nutzen.	   In	   diesem	   Fall	  
denken	   wir,	   dass	   es	   von	   entscheidender	   Bedeutung	   ist,	   für	   angeleitete	   praktische	  
Probetrainings	  auf	  diesem	  Gebiet	  zu	  sorgen.	  

5 Es	  ist	  wichtig,	  die	  Gruppe	  der	  Teilnehmenden	  als	  Instrument	  zu	  nutzen,	  um	  Beziehungen	  
zu	  bearbeiten,	  also	  als	  nützliches	  Lerninstrument	  anzusehen.	  

6 Besonderes	   Augenmerk	   muss	   auf	   die	   Rolle	   der	   Trainerin	   bzw.	   des	   Trainers	   gerichtet	  
werden.	  Sie	  bzw.	  er	  wird	  zur	  Leiterin	  bzw.	  zum	  Leiter	  der	  Gruppe	  und	  stört	  die	  Systeme	  
der	  Einzelnen	  und	  der	  Gruppe,	  wenn	  sie	  bzw.	  er	  Methoden	  einsetzt,	  die	  auf	  die	  Teilhabe	  
einzelner	   Personen	   abzielen.	   (Im	   Übrigen	   erfordert	   dies	   auch	   ein	   anderes	  
Zeitmanagement	  und	  eine	  angemessene	  Sitzordnung	  im	  Raum.)	  

7 Die	  Kurseinheiten	  müssen	  genug	  Zeit	   lassen,	  um	  Übungen,	  Simulationen	  und	  praktische	  
Übungen	   durchführen	   zu	   können,	   dürfen	   jedoch	   eine	   gewisse	   Länge	   nicht	   übersteigen,	  
um	   die	   Aufmerksamkeit	   der	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmer	   sicherzustellen.	   Es	   ist	  
unbedingt	  auf	  (wenn	  auch	  nur	  kurze)	  Pausen	  zu	  achten.	  (Wir	  empfehlen	  nicht,	  Einheiten	  
von	   vier	   Stunden	   oder	   mehr	   abzuhalten,	   wie	   das	   oft	   in	   klassischen	   Ausbildungen	  
vorkommt.)	  

	  
In	   diesem	   Sinne	   wird	   der	   Kurs	   zu	   einem	   Programm	   bzw.	   Prozess,	   in	   dem	   Optionen	   und	  
Instrumente	   gemeinsam	  mit	   den	   Teilnehmerinnen	  und	   Teilnehmern	   festgelegt	  werden;	   es	  
handelt	   sich	   also	   keineswegs	   um	   einen	   Frontalunterricht.	   So	   ist	   es	   notwendig,	   zunächst	  
Hypothesen	  zu	  erstellen	  und	  klare	  Ziele	  festzulegen,	  aber	  auch	  die	  Möglichkeit	  vorzusehen,	  
flexibel	   auf	   Veränderungen	   zu	   reagieren.	   Dabei	   sind	   die	   Empfehlungen	   des	   Europäischen	  
Rates	  zu	  beachten,	  die	  empfehlen,	  an	  den	  drei	  folgenden	  Aspekten	  zu	  arbeiten	  (das	  Beispiel	  
bezieht	  sich	  auf	  die	  Bürgerkompetenz):	  
	  
Kenntnis	  

	  
Fähigkeiten	  

	  
Einstellungen	  	  

	  
Bürgerkompetenz	  beruht	  auf	  der	  
Kenntnis	  der	  Konzepte	  der	  
Demokratie,	  Gerechtigkeit,	  
Gleichberechtigung,	  
Staatsbürgerschaft	  und	  
Bürgerrechte,	  wie	  sie	  in	  der	  Charta	  
der	  Grundrechte	  der	  Europäischen	  
Union	  und	  internationalen	  
Erklärungen	  festgelegt	  sind	  und	  wie	  
sie	  von	  verschiedenen	  Institutionen	  
auf	  lokaler,	  regionaler,	  nationaler,	  
europäischer	  und	  internationaler	  
Ebene	  angewendet	  werden.	  Sie	  
schließt	  die	  Kenntnis	  von	  Ereignissen	  
der	  Zeitgeschichte	  sowie	  der	  
wichtigsten	  Ereignisse	  und	  Trends	  in	  
der	  nationalen	  und	  europäischen	  
Geschichte	  sowie	  der	  
Weltgeschichte	  ein.	  Ferner	  sollte	  ein	  
Bewusstsein	  der	  Ziele,	  Werte	  und	  
politischen	  Konzepte	  
gesellschaftlicher	  und	  politischer	  

Bürgerkompetenz	  erfordert	  die	  
Fähigkeit,	  tatsächliche	  Beziehungen	  
zu	  anderen	  im	  öffentlichen	  Bereich	  
einzugehen	  und	  Solidarität	  und	  
Interesse	  an	  der	  Lösung	  von	  
Problemen	  der	  lokalen	  und	  weiter	  
gefassten	  Gemeinschaft	  zu	  zeigen.	  
Hierzu	  gehören	  das	  kritische	  und	  
kreative	  Nachdenken	  und	  die	  
konstruktive	  Beteiligung	  an	  
gemeinschaftlichen	  oder	  
nachbarschaftlichen	  Aktivitäten	  
sowie	  an	  der	  Entscheidungsfindung	  
auf	  allen	  Ebenen,	  von	  der	  lokalen	  
über	  die	  nationale	  bis	  hin	  zur	  
europäischen	  Ebene,	  insbesondere	  
durch	  die	  Teilnahme	  an	  Wahlen.	  

Die	  volle	  Achtung	  der	  Menschenrechte	  
sowie	  der	  Gleichheit	  als	  Grundlage	  für	  
Demokratie	  sowie	  die	  Anerkennung	  und	  
das	  Verstehen	  der	  Unterschiede	  
zwischen	  Wertesystemen	  
unterschiedlicher	  Religionen	  oder	  
ethnischer	  Gruppen	  legen	  den	  
Grundstein	  für	  eine	  positive	  Einstellung.	  
Dies	  bedeutet	  sowohl	  ein	  
Zugehörigkeitsgefühl	  zu	  seiner	  Stadt,	  
seinem	  Land,	  der	  Europäischen	  Union	  
und	  Europa	  allgemein	  und	  zu	  der	  Welt	  
als	  auch	  die	  Bereitschaft,	  an	  der	  
demokratischen	  Entscheidungsfindung	  
auf	  allen	  Ebenen	  mitzuwirken.	  Dazu	  
gehört	  auch,	  
Verantwortungsbewusstsein	  zu	  zeigen	  
sowie	  Verständnis	  und	  Achtung	  der	  
gemeinsamen	  Werte,	  die	  erforderlich	  
sind,	  um	  den	  Zusammenhalt	  
der	  Gemeinschaft	  zu	  gewährleisten,	  
beispielsweise	  di	  Achtung	  
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Bewegungen	  entwickelt	  werden.	  
Von	  wesentlicher	  Bedeutung	  ist	  
ferner	  die	  Kenntnis	  der	  
europäischen	  Integration,	  der	  
Strukturen	  der	  Europäischen	  Union,	  
ihrer	  wichtigsten	  Ziele	  und	  Werte	  
sowie	  ein	  Bewusstsein	  der	  
europäischen	  Vielfalt	  und	  kulturellen	  
Identität.	  

demokratischer	  Grundsätze.	  Eine	  
konstruktive	  
Beteiligung	  umfasst	  auch	  andere	  
staatsbürgerliche	  Aktivitäten,	  die	  
Unterstützung	  von	  gesellschaftlicher	  
Vielfalt,	  Zusammenhalt	  und	  nachhaltiger	  
Entwicklung	  sowie	  die	  Bereitschaft,	  die	  
Werte	  und	  die	  Privatsphäre	  anderer	  zu	  
respektieren.	  

	  
Die	  Kompetenz	  gilt	  als	  erworben,	  wenn	  die	  Person	  am	  Ende	  der	  Maßnahme	  in	  der	  Lage	  ist,	  
eine	   Leistung	   zu	   erbringen.	   Um	   das	   Ergebnis	   zu	   erreichen,	   reicht	   es	   nicht,	   nur	   eine	  
theoretische	  Kenntnis	  der	   Inhalte	   zu	  haben;	  die	  Person	  muss	   tatsächlich	   in	  der	  Lage	  sein,	  
das	  Gelernte	   in	  der	  Praxis	  anzuwenden	  und	  die	  erworbenen	  Fähigkeiten	  kontextbezogen	  
einzusetzten.	  Diese	  Verhaltensweisen	  wurden	  durch	  eine	  Grundeinstellung	  hervorgerufen.	  
Daher	   empfehlen	   wir,	   sich	   bei	   der	   Strukturierung	   des	   Kurses	   auf	   eine	   der	   acht	  
Schlüsselkompetenzen	   (in	   diesem	   Fall	   die	   soziale	   Kompetenz	   und	   Bürgerkompetenz)	   zu	  
konzentrieren.	   Wir	   empfehlen,	   die	   zu	   vermittelnden	   Inhalte	   auszuwählen,	   indem	   einige	  
Grundlagen	  -‐	  auch	  innerhalb	  der	  jeweiligen	  Schlüsselkompetenz	  -‐	  gewählt	  und	  Maßnahmen	  
geplant	  werden,	  mit	  denen	  massiv	   auf	  der	   Ebene	  der	  Verhaltensweisen	  und	  Einstellungen	  
interveniert	   werden	   kann.	   In	   der	   Praxis	   ist	   es	   ratsam,	   die	   Anzahl	   der	   zu	   vermittelnden	  
Konzepte	   und	   Inhalte	   einzuschränken	   und	   sich	   auf	   die	   Beteiligung	   der	   Teilnehmerinnen	  
und	  Teilnehmer,	  auf	  eine	  aktive	  Teilnahme,	  auf	  Übungen	  und	  Haltungen	  zu	  konzentrieren.	  
Darüber	   hinaus	   muss	   berücksichtigt	   werden,	   dass	   es	   bei	   dieser	   Art	   von	   Zielen	   häufig	  
vorkommt,	   dass	   in	   Kursen	   zwar	   Kompetenzen	   entwickelt	   werden,	   dass	   deren	   Wirkung	  
jedoch	   im	  Laufe	  der	  Zeit	  verblasst,	  da	  die	  Person	  keine	  selbstständigere	  und	  aktivere	  Rolle	  
innerhalb	   des	   Netzwerkes	   spielen	   kann.	   Daher	   sind	   wir	   der	   Ansicht,	   dass	   es	   wichtig	   ist,	  
gemeinsam	   mit	   den	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmern	   daran	   zu	   arbeiten,	   ihre	   eigenen	  
Rollen,	  ihre	  Optionen	  und	  mögliche	  Situationen	  in	  ihren	  Beziehungssystemen	  zu	  erarbeiten,	  
sobald	  sie	  die	  Kompetenzen	  erworben	  haben.	  
In	  Bezug	  auf	  die	  Strukturierung	  des	  Programms	  führt	  das	  oben	  Erwähnte	  zum	  Aufbau	  eines	  
Kurses,	  von	  dem	  ein	  Anteil	  von	  70	  %	  Simulationen	  und	  der	  direkten	  praktischen	  Arbeit	  (in	  
diesem	  Fall	  könnten	  das,	  wie	  unten	  vorgeschlagen,	   Interviews,	  Recherchen	  und	  Gespräche	  
sein)	   gewidmet	   ist.	   Es	   ist	   absolut	   nicht	   ratsam,	   die	   28	   Stunden	   hauptsächlich	   mit	   der	  
Wissensvermittlung	  zu	  füllen,	  wie	  das	  in	  klassischen	  Ausbildungssettings	  mit	  Präsentationen,	  
Erläuterungen	  und	  Frontalunterricht	  der	  Fall	  ist.	  
Eine	  allgemeine	  Struktur	  könnte	  überblicksmäßig	  wie	  folgt	  aussehen:	  
1 Einführung	  der	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  mithilfe	  von	  Gruppenspielen.	  
2 Einige	   Konzepte	   ermitteln,	   die	   genutzt	   werden	   können	   -‐	   eine	   gemeinsame	   Sprache	  	  	  	  	  

finden.	  
3 Übungen	   (praktische	   Übungen,	   Simulationen,	   Rollenspiele	   usw.;	   Simulation	   möglicher	  

Situationen)	   -‐	   auch	   in	   kleinen	   Gruppen,	   verknüpft	   mit	   theoretischen	   Inhalten	   und	  
nachfolgenden	  praktischen	  Übungen.	  

4 Feedback	   zu	   den	   praktischen	   Übungen	   und	   Bearbeitung	   der	   Lebenserfahrungen	   der	  
gesamten	  Gruppe.	  

5 Training	  in	  der	  Praxis	  und	  Begleitung	  der	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer,	  wenn	  sie	  die	  
in	   den	   Simulationen	   erprobten	   Situationen	   umsetzen	   (Recherche,	   Gespräche	   mit	  
Behördenvertreterinnen	  und	  -‐vertretern	  usw.).	  

6 Erneute	   Bearbeitung	   der	   Erfahrungen	   und,	   wenn	   möglich,	   Umsetzen	   in	   die	   Praxis	   -‐	  
Verfassen	   eines	   Dokuments,	   Aufstellung	   einer/s	   Arbeitsgemeinschaft/Komitees	   usw.	  
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(Übertragung	   der	   praktischen	   Erfahrung	   in	   theoretisches	  Wissen	   durch	  Weitergabe	   der	  
Entwicklung	  von	  bestimmten	  Konzepten).	  

	  
Diese	   Sequenz	   kann	   in	   Zyklen	   wiederholt	   werden.	   In	   Bezug	   auf	   Feedback	   könnte	   es	  
interessant	  sein,	  die	  Simulationen	  und	  praktischen	  Übungen	  auf	  Video	  aufzunehmen	  und	  sie	  
mit	   der	   gesamten	  Gruppe	   zu	  besprechen.	  Auch	   ist	   es	   in	  diesem	  Fall	   ratsam,	  direkt	   an	  der	  
Bürgerkompetenz	   und	   indirekt	   an	   der	   sozialen	   Kompetenz	   zu	   arbeiten.	   Wenn	   man	  
beispielsweise	  Simulationen	  und	  praktische	  Übungen	  in	  Zusammenhang	  mit	  Interviews	  bzw.	  
Dialogen,	  die	  in	  unterschiedlichen	  Kontexten	  stattfinden,	  entwickelt,	  bearbeitet	  die	  Gruppe	  
auch	   indirekt	   die	   soziale	   Kompetenz	   (wie	   man	   Termine	   vereinbart,	   wie	   man	   sich	   in	  
bestimmten	   Situationen	   verhält	   und	   welche	   Sprache,	   z.B.	   Höflichkeitsform,	   man	   in	  
verschiedenen	  Situationen	  	  verwendet	  usw.).	  	  
	  
	  

4.	   Arbeitsvorschläge	  
In	   diesem	   Abschnitt	   beschreiben	   wir	   kurz	   einige	   mögliche	   Arbeitsvorschläge.	   Wie	   bereits	  
dargestellt,	  ist	  es	  ratsam,	  mit	  der	  Bürgerkompetenz	  zu	  beginnen	  und	  indirekt	  an	  der	  sozialen	  
Kompetenz	   zu	   arbeiten.	   Zunächst	   müssen	   wir	   die	   Niveaus	   des	   Bereiches	   der	  
Bürgerkompetenz	  bestimmen,	  die	  wir	  bearbeiten	  wollen.	  Aus	  dem	  Begriff	  Bürgerkompetenz	  
kann	  geschlossen	  werden,	  dass	  es	  ich	  um	  Kompetenzen	  sowohl	  auf	  europäischer	  Ebene	  als	  
auch	  auf	  der	  Ebene	  lokaler	  Einrichtungen	  handelt.	  Dabei	   ist	  klar,	  dass	  diese	  beiden	  Ebenen	  
miteinander	   verbunden	   sind,	   da	   die	   Fähigkeit,	   sich	   auf	   lokaler	   Ebene	   zu	   behaupten,	  
gleichzeitig	   bedeutet,	   auf	   europäischer	   Ebene	   handeln	   zu	   können	   und	   sich	   dort	   zu	  
behaupten	  -‐	  und	  umgekehrt.	  
Wie	  auch	  immer,	  für	  die	  Planung	  des	  Kurses	  (auch	  angesichts	  seiner	  kurzen	  Dauer)	  wird	  es	  
nützlich	   sein,	   ein	   Niveau	   festzulegen,	   um	   den	   Kurs	   -‐	   auch	  was	   die	   Übungen	   betrifft	   -‐	   gut	  
gestalten	  zu	  können.	  
Das	  wichtigste	   Ziel	   könnte	   die	   Entwicklung	   eines	   schrittweise	   aufgebauten	   Kurses	   sein,	   in	  
dem	  die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  zunächst	  Gespräche	  simulieren,	  dann	  Recherchen	  
anstellen	  und	  schließlich	  Vertreterinnen	  bzw.	  Vertreter	  auf	  dem	  jeweiligen	  Gebiet	  (Familien,	  
Vereine,	  Einrichtungen)	  interviewen.	  Danach	  erstellen	  sie	  ein	  Dokument	  (schriftlich	  oder	  auf	  
Video),	   das	   -‐	   unter	   Beachtung	   der	   Datenschutzbestimmungen	   -‐	   auf	   die	   Projektwebseite	  
hochgeladen	   wird.	   Aus	   einem	   anderen	   Blickwinkel	   betrachtet,	   wird	   das,	   was	   wir	   als	  
„Ziel“	   definiert	   haben,	   zum	  Mittel,	   zu	   einer	  Chance	   zur	   Entwicklung	   sozialer	   Kompetenzen	  
(Interaktionen	   mit	   anderen	   in	   unterschiedlichen	   Kontexten,	   Kolleginnen	   und	   Kollegen,	  
Familie,	  usw.).	  
Einige	  wesentliche	  Schritte	  könnten	  wie	  folgt	  aussehen:	  

1. Beginnen	   Sie	   mit	   einer	   allgemein	   gültigen	   Definition	   einiger	   Begriffe,	   einer	   Karte,	  
einem	  Text	   oder	   einer	   Struktur	   (z.	   B.	   zum	  Thema	   „Was	   ist	   Europa“)	  mithilfe	   eines	  
Plakats.	  

2. Legen	   Sie	   Grundelemente	   fest,	   zu	   denen	   Recherchen,	   Gespräche	   oder	   Interviews	  
durchgeführt	  werden	  können.	  

3. Planen	  Sie	  die	  Gespräche	  bzw.	   Interviews	  (zu	  wem	  werden	  wir	  gehen,	  was	  werden	  
wir	  fragen,	  wie	  vereinbaren	  wir	  einen	  Termin,	  wie	  lange	  kann	  es	  dauern	  usw.).	  

4. Arbeiten	   Sie	   Simulationen	   von	   Gesprächen	   und	   Interviews	   aus,	   z.	   B.	   mit	  
Vertreterinnen	  bzw.	  Vertretern	  der	  Öffentlichkeit	  oder	  der	  Familie.	  



	   26	  	  

5. Arbeiten	  Sie	  an	  den	  Simulationen	  und	  stellen	  Sie	  Aspekte	  fest,	  die	  man	  verbessern	  
kann,	   sodass	   die	   Erfahrungen	   in	   der	   Praxis	   positiv	   ausfallen.	   (Dazu	   eignen	   sich	  
Diskussionen	  und	  Videoaufzeichnungen	  von	  den	  nachgestellten	  Interviews.)	  

6. Teilen	  Sie	  die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  ein	  und	  weisen	  Sie	   ihnen	  Aufgaben	  
und	   Rollen	   zu.	   (Legen	   Sie	   gemeinsam	   die	   Ämter	   und	   Behörden	   fest,	   die	   besucht	  
werden	  sollen,	  rufen	  Sie	  an	  und	  vereinbaren	  Sie	  Termine,	  führen	  Sie	  den	  Besuch,	  die	  
Interviews	  bzw.	  Gespräche	  und	  Telefonate	  mit	  Vertreterinnen	  bzw.	  Vertretern	  der	  
Öffentlichkeit	   von	   Verbänden,	   Einrichtungsleiterinnen	   und	   -‐leitern,	   Familien	   usw.	  
durch.)	  

7. Nehmen	   Sie	   die	   Gespräche	   auf	   Video	   auf	   und	   fassen	   Sie	   die	   Ergebnisse	   in	   einem	  
einzigen	   Dokument	   zusammen.	   Dieses	   könnte	   auf	   die	   Webseite	   hochgeladen	  
werden	  und	  stellt	  das	  Ergebnis	  des	  Kurses	  dar.	  

	  
Nachdem	  Sie	  die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  untereinander	  bekannt	  gemacht	  haben,	  
könnte	  es	  interessant	  sein,	  mit	  der	  Analyse	  ihrer	  Personalausweise	  zu	  beginnen	  (eine	  Übung,	  
die	  sich	  gut	  als	  Anschluss	  an	  die	  Präsentation	  eignet)	  oder	  mit	  einer	  Aktivität,	   in	  der	  es	  um	  
die	   geografische	   Position	   der	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmer	   geht.	   Mithilfe	   des	  
Personalausweises	   können	   die	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmer	   über	   ihre	   Heimatstadt	  
sprechen,	   erzählen,	  wo	   sie	   liegt,	   in	  welchem	  Land,	  wie	   groß	   sie	   ist	   usw.	  Konzentriert	  man	  
sich	  eher	  auf	  die	  europäische	  Ebene,	  könnte	  man	  mit	  der	  Frage	  beginnen,	  was	  Europa	   ist,	  
und	  dabei	  von	  einer	  einfachen	  Karte	  ausgehen	  oder	  mithilfe	  des	  Zoom-‐Effekts	  von	  Online-‐
Anwendungen	  die	  Verlagerung	  von	  der	   lokalen	  Ansicht	  eines	  Ortes	  hin	  zu	  einem	  größeren	  
Überblick	   darstellen.	   Alternativ	   dazu	   könnten	   Sie	   mit	   den	   jeweiligen	   sozialen	   Leistungen	  
beginnen,	   die	   die	   Teilnehmerin	   bzw.	   der	   Teilnehmer	   erhält,	   und	   die	   dazugehörigen	  
Einrichtungen	   behandeln.	   Es	   könnte	   auch	   interessant	   sein	   (unter	   Berücksichtigung	   der	  
Profile	   der	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmer),	  mit	   einer	   Darstellung	   (Gemälde,	   Zeichnung,	  
Bild	  oder	  Dia),	   die	   in	   Zusammenhang	  mit	  den	  Konzepten	  Teilhabe	  und	  Bürgerschaft	   steht,	  
oder	  auch	  einem	  Bild,	  das	  zeigt,	  	  wie	  Menschen	  wählen,	  Kandidatinnen	  bzw.	  Kandidaten	  vor	  
Publikum	  sprechen	  oder	  Menschen	  protestieren	  bzw.	  demonstrieren,	   zu	  beginnen	  und	  die	  
Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmer	   zu	   fragen,	   woran	   sie	   denken,	   wenn	   sie	   die	   Darstellung	  
ansehen.	   Ausgehend	   von	   der	   kleinen	   geografischen	   Übung,	   können	   Sie	   nun	   bestimmte	  
Wörter	  aus	  dem	  Bereich	  Bürgerschaft	  bearbeiten.	  Die	  Überleitung	  fällt	  leicht,	  wenn	  Sie	  sich	  
auf	   die	   gezeigten	   Bilder	   beziehen	   oder	   die	   Rechte	   und	   Pflichten	   innerhalb	   der	   sozialen	  
Leistungen	  besprechen,	  die	  die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	   in	  Anspruch	  nehmen.	  Die	  
Wort-‐Analyse	   kann	   strukturiert	   werden,	   indem	   Sie	   einen	   kleinen	   gemeinsamen	   Kurs-‐
Wortschatz	   aufbauen.	   Wörter	   könnten	   beispielsweise	   sein:	   Staatsbürgerin/Staatsbürger	   -‐	  
Beteiligung	  -‐	  Rechte	  -‐	  Pflichten	  -‐	  Bedürfnisse	  -‐	  Ausschuss	  -‐	  Verband.	  (Weitere	  Wörter	  wären	  
z.	   B.	   Förderung,	   Verteidigung,	   Politik,	   Stadt	   -‐	   Land	   -‐	   Europa	   sowie	   diejenigen,	   die	   in	   den	  
Bildern	  vorkommen	  usw.).	  Wie	  in	  einer	  Brainstorming-‐Übung,	  werden	  alle	  Teilnehmerinnen	  
und	   Teilnehmer	   aufgefordert,	   den	   Begriff	   auf	   ihre	   Art	   kurz	   zu	   erklären.	   Dabei	   muss	   jede	  
Erklärung	   akzeptiert	   und	   auf	   ein	   Plakat	   neben	   dem	   jeweiligen	  Wort	   geschrieben	   werden.	  
Sobald	   alle	   Plakate	  mit	   allen	   Erklärungen	   versehen	   sind,	   suchen	   die	   Teilnehmerinnen	   und	  
Teilnehmer	  (mithilfe	  des	  Internets	  oder	  eines	  einfachen	  Wörterbuchs)	  die	  richtige	  Definition	  
jedes	  Begriffs	  und	  schreiben	  sie	  neben	  die	  von	  ihnen	  vorgeschlagene.	  Die	  Trainerinnen	  und	  
Trainer	   können	   dann	   eine	   Diskussion	   initiieren,	   wobei	   der	   Schwerpunkt	   auf	   den	   Rechten,	  
den	   Verpflichtungen	   und	   den	   Möglichkeiten	   zur	   Stärkung	   der	   Rechte	   (das	   Wahlrecht	  
ausüben,	  in	  Verbänden,	  Hilfsgruppen,	  Arbeitsgemeinschaften	  tätig	  sein)	  liegt.	  Nun	  könnten,	  
je	   nach	  Möglichkeit,	   verschiedene	   Übungen	   folgen.	   So	   könnten	   die	   Teilnehmerinnen	   und	  
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Teilnehmer	   etwa	   recherchieren,	  wie	  man	  auf	   richtige	  Art	   und	  Weise	   seine	  Rechte	   stärken	  
kann,	   zum	   Beispiel	   durch	   Gründung	   einer	   eigenen	   Arbeitsgemeinschaft/	   eines	   eigenen	  
Komitees.	   Die	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmer	   könnten	   auch	   gemeinsam	   mit	   den	  
Trainerinnen	   und	   Trainern	   im	   Internet	   nach	   anderen	  Quellen	   suchen,	   um	   herauszufinden,	  
wo	  und	  bei	  wem	   sie	   Informationen	  erhalten	   können.	   In	  der	   Folge	   könnten	   sie	  die	   Treffen	  
und	   die	   Gespräche	   im	   Rahmen	   von	   Simulationen	   üben.	   Der	   Zweck	   der	   Gespräche	   könnte	  
sein,	  allgemeine	  Informationen	  zu	  den	  oben	  genannten	  Themenbereichen	  zu	  sammeln,	  um	  
den	  Wortschatz	   und	   die	   gesammelten	   Daten	   (wie	   die	   lokale	   oder	   europäische	   Regierung	  
funktioniert,	  wie	  man	  Rechte	  stärken	  kann,	  wie	  man	  an	  einer	  Wahl	  teilnimmt,	  für	  wen	  man	  
wählt)	  auszubauen.	  Auch	  könnten	  Informationen	  dazu	  gesammelt	  werden,	  wie	  Maßnahmen	  
(z.	   B.	   einen	   Ausschuss,	   eine	   Gruppe	   oder	   einen	   Verein	   gründen	   oder	   unterstützen)	   in	   die	  
Praxis	   umgesetzt	   werden	   können.	   Man	   könnte	   sich	   Gespräche	   mit	   folgenden	   Personen	  
überlegen	   und	   diese	   ausarbeiten:	   Familienmitglieder,	   Vertreterinnen	   bzw.	   Vertreter	   von	  
Gruppen,	   Vereinen	  und	   anderen	   Institutionen.	  Gespräche	  mit	   Familienangehörigen	   sollten	  
darauf	   abzielen,	   diese	   in	   den	   Prozess	   mit	   einzubeziehen,	   und	   den	   Teilnehmerinnen	   und	  
Teilnehmern	  die	  Möglichkeit	  geben,	  die	  Themen	  Bedürfnisse	  und	  Rechte	  auch	  aus	  der	  Sicht	  
von	   anderen	  Menschen	   zu	   bearbeiten.	   Gespräche	  mit	   Vertreterinnen	   und	   Vertretern	   von	  
Institutionen,	   Vereinen	   und	   Dienstleistungen	   könnten	   Informationsbeschaffung	   zum	   Ziel	  
haben	   und	   letztendlich	   darauf	   abzielen,	   die	   Grundlage	   für	   zukünftige	   Maßnahmen	  
aufzubauen	   und	   über	   Verhaltensweisen	   und	   Einstellungen	   in	   verschiedenen	   Kontexten	   zu	  
lernen.	   Die	   tabellarische	   Übersicht	   im	   Anhang	   gibt	   nur	   einen	   Leitfaden	   für	   mögliche	  
Gespräche	   bzw.	   Interviews	   wieder.	   Sie	   können	   entsprechend	   der	   Vorschläge	   und	  
Anregungen	   der	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmer	   sowie	   der	   Sprache,	   die	   verwendet	  wird	  
gänzlich	  verändert	  werden.	  
Jede	  in	  den	  Tabellen	  beschriebene	  Situation	  sollte	  zunächst	  im	  Seminarraum	  simuliert	  und	  in	  
der	   Gruppe	   sowie	   eventuell	   mithilfe	   von	   Videoaufnahmen	   besprochen	   und	   analysiert	  
werden.	   Danach	   sollte	   die	   Ausführung	   gemeinsam	   mit	   den	   Teilnehmerinnen	   und	  
Teilnehmern	  organisiert	  und	  schließlich	  umgesetzt	  werden.	  Unter	  Beachtung	  der	  zu	  Beginn	  
erstellten	   Profile	   und	   des	   Kursfortschrittes	   könnten	   die	   Trainerinnen	   und	   Trainer	   den	  
Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmern	   basierend	   auf	   deren	   Eigenschaften,	   Fähigkeiten	   und	  
Ressourcen	   verschiedene	  Rollen	   zuweisen.	  Am	  Ende	  der	   Praxisübungen	  und	  entsprechend	  
dem	  gewählten	  Schwerpunkt	  würde	   schließlich	  ein	  Abschlussdokument	  entstehen,	  das	  die	  
häufigsten	   und	   wichtigsten	   Fragen	   und	   Antworten	   beinhaltet.	   Die	   Ergebnisse	   könnten	   als	  
Beispiele	   für	   die	   Resultate	   der	  Maßnahme	   auf	   die	  Webseite	   hochgeladen	  werden.	   Solche	  
Praxisübungen	  können	  auch	  als	  praktische	  Tests,	  wie	  in	  Kapitel	  1	  beschrieben,	  fungieren,	  die	  
dann	  ausgewertet	  werden.	  
(Einige	  Arbeitsvorschläge	  stehen	  im	  Anhang	  zur	  Verfügung.)	  
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KAPITEL	  4	   Modelle	  bezüglich	  des	  Umgangs	  mit	  den	  Eltern,	  dem	  
gesellschaftlichen	  Umfeld	  sowie	  dem	  Arbeitsumfeld	  

	  
	  

1.	   Ziele	  des	  Kapitels	  
1. Untersuchung	   der	   persönlichen	   Auswirkungen	   von	   Behinderung(en)	   auf	  

Familienmitglieder	  und	  die	  Familienstruktur	  unter	  Berücksichtigung	  der	  Dynamiken,	  
denen	  die	  Familie	  unterliegt,	  und	  der	  Interaktivität	  des	  Familiensystems.	  

2. Das	   Hervorheben	   der	   Bezugsrahmen	   und	   der	   kontextbezogenen	   Faktoren	   von	  
Modellen	  für	  den	  Umgang	  mit	  Eltern,	  dem	  sozialen	  Umfeld	  und	  dem	  Arbeitsumfeld	  
sowie	   die	   Darstellung	   praktischer	   Möglichkeiten,	   die	   Familie	   und	   jene	   Personen	  
miteinzubeziehen,	  die	  für	  den	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  Bezugspersonen	  in	  der	  
Ausbildung	  und	  der	  therapeutischen	  Maßnahme	  darstellen.	  

3. Die	  Darstellung	  von	  Modellen	  zur	  Anbindung	  der	  Familie	  an	  formale	  und	   informelle	  
Hilfsangebote,	   die	   mit	   ihren	   kulturellen	   Vorstellungen,	   Traditionen	   und	   Praktiken	  
einhergehen.	  
	  
	  

2.	   Die	  Entwicklung	  der	  Ziele	  und	  Aktivitäten	  

2.1.	   Unterstützende	  Eltern	  befassen	  sich	  mit	  der	  Tatsache,	  dass	  ihr	  Kind	  intellektuell	  
beeinträchtigt	  ist	  

Manche	  Eltern	  können	  nicht	  zwischen	  dem	  unbewussten	  Wunsch	  nach	  einem	  idealisierten	  
„normalen“	  Kind	  und	  der	  undenkbaren,	  plötzlichen	  Realität	  eines	  Kindes,	  das	  das	  nicht	   ist,	  
unterscheiden.	   Für	  manche	   Eltern	   gilt,	   dass	   der	   Versuch,	   den	   Unterschied	   zwischen	   ihren	  
Wünschen	   für	   ihr	   Kind	  und	  der	   bestehenden	  Behinderung	   zu	   verstehen,	   ihre	   emotionalen	  
und	   intellektuellen	   Anstrengungen	   einschränkt,	   sich	   an	   die	   Situation	   anzupassen.	   (Healey,	  
1997)	  
Expertinnen	  und	  Experten	  müssen	  über	  den	  Trauerprozess	  Bescheid	  wissen:	  die	  Phasen,	  die	  
Eltern	  oft	  durchlaufen,	  wenn	   sie	   sich	  der	  Tatsache	  bewusst	  werden,	  dass	   ihr	  Kind	  kognitiv	  
beeinträchtigt	   ist.	   Auch	   müssen	   die	   Expertinnen	   und	   Experten	   Eltern	   durch	   die	   üblichen	  
Phasen	  der	  Anpassung	  in	  Richtung	  einer	  angemessenen	  Akzeptanz	  des	  Zustands	  ihres	  Kindes	  
führen.	   Bis	   Eltern	   ihre	   eigenen	   Schmerzen	   und	   Enttäuschungen	   verkraften,	   sind	   sie	   im	  
Allgemeinen	  nicht	  in	  der	  Lage,	  ihre	  gesamte	  Energie	  darauf	  zu	  richten,	  die	  Behinderung(en)	  
des	   Kindes	   und	   den	   Entwicklungsstand	   zu	   verstehen,	   Schulungen	   zu	   empfangen	   oder	   am	  
Interventionsprozess	  teilzunehmen.	  
Dies	  sind	  die	  typischen	  Phasen	  der	  Anpassung	  von	  Eltern	  (Healey,	  1997):	  
Phase	  1:	  Die	   Eltern	   sind	  möglicherweise	   schockiert	   (weinen	  vielleicht	  oder	   sind	  entmutigt,	  
drücken	   ihre	   Gefühle	   eventuell	   durch	   körperliche	   Ausbrüche	   oder,	   gelegentlich,	   durch	  
unangemessenes	  Lachen	  aus).	  
Phase	   2:	  Manche	   Eltern	   leugnen	   unter	  Umständen	   die	   Behinderung(en)	   ihres	   Kindes	   oder	  
versuchen,	   diese	   Realität	   aus	   zu	   blenden	   (sie	   wollen	   „eine	   Heilung	   erkaufen“	   oder	  
versuchen,	  sich	  eine	  andere	  Realität	  „auszuhandeln“).	  
Phase	   3:	   Die	   Eltern	   fühlen	   sich	   wütend,	   schuldig	   oder	   beides	   (sie	   greifen	   jede	   und	   jeden	  
verbal	  an,	  bei	  der	  oder	  dem	  sie	  denken	  sie	  oder	  er	  könnte	  an	  ihrem	  Unglück	  Schuld	  haben,	  
sie	  verlagern	  die	  Verantwortung	  auf	  die	  Diagnosenstellerin	  bzw.	  den	  Diagnosensteller).	  Diese	  
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Phase	  im	  Anpassungsprozess	  zu	  erreichen,	  ist	  sehr	  positiv,	  und	  die	  Expertinnen	  und	  Experten	  
dürfen	  sich	  nicht	  angegriffen	  fühlen,	  wenn	  sie	  von	  den	  Eltern	  attackiert	  werden.	  
Phase	  4:	  Die	  Eltern	  finden	  sich	  mit	  der	  Tatsache	  ab,	  dass	  ihr	  Kind	  kognitiv	  beeinträchtigt	  ist.	  
Ein	  oder	  mehrere	  Familienmitglieder	  können	   in	  eine	  Depressionen	  fallen,	  Schande,	  Schuld,	  
Hoffnungslosigkeit	   und	  Angst	   fühlen.	   	   Einige	   Eltern	   ziehen	   sich	   zurück	   und	   versuchen,	   das	  
Kind	  zu	  verstecken.	  Jedwedes	  Verhalten,	  das	  zur	  anormalen	  Isolierung	  eines	  oder	  mehrerer	  
Familienmitglieder	  führt,	  muss	  jedoch	  verhindert	  oder	  beseitigt	  werden.	  
Phase	  5:	  Dies	  ist	  die	  Phase	  der	  Akzeptanz,	  was	  bedeutet,	  dass	  die	  Eltern	  eine	  bedingungslos	  
positive	  Beziehung	  zum	  Kind	  erreicht	  haben.	  Fachleute	  diskutieren	  darüber,	  ob	  diese	  Phase	  
der	  Anpassung	  auch	  für	  Eltern	  gilt,	  die	  den	  Zustand	  ihres	  Kindes	  einfach	  nur	  akzeptieren,	  also	  
ihm	  gegenüber	  neutral	  sind,	  oder	  nicht.	  Es	  ist	  auch	  die	  Rede	  von	  einer	  sehr	  wichtigen	  neuen	  
Phase	   der	   Erkenntnis,	   während	   der	   die	   Eltern	   ihr	   Kind	   nicht	   nur	   zu	   verstehen	   und	   zu	  
schätzen	   beginnen,	   sondern	   auch	   dessen	   Fähigkeiten	   im	   Umgang	   mit	   den	  
Herausforderungen	   des	   Lebens	   stärken	   und	   in	   der	   Lage	   sind,	   ihrem	   Kind,	   sich	   selbst	   und	  
anderen	  zu	  helfen.	  Diese	  Phase	  steht	  in	  engem	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Punkt,	  an	  dem	  die	  
Schule	  die	  Eltern	  einlädt,	  gemeinsam	  mit	  Pflegefachkräften	  und	  häufig	  mit	  Assistenzkräften	  
Mitglieder	   in	   einer	   Maßnahme	   zu	   werden,	   mithilfe	   derer	   alle	   Bedürfnisse	   des	   Kindes	  
abgedeckt	  werden	  können.	  
Phase	  6:	  Die	  Eltern	  sind	   in	  der	  Lage,	  das	  Leben	  zu	  genießen,	  sich	  eine	  Zukunft	  vorzustellen	  
und	  frei	  von	  unangemessenen	  Emotionen	  über	  ihr	  Kind	  zu	  sprechen.	  Sie	  können	  objektiv	  an	  
der	  Entwicklung	  oder	  der	  Weitergabe	  von	  Schulungen	  teilnehmen	  und	  darüber	  diskutieren.	  

	  
Die	  von	  den	  Eltern	  gegenüber	  ihren	  Kindern	  mit	  Behinderung(en)	  eingenommene	  Einstellung	  
hängt	   von	   verschiedenen	   Faktoren	   ab.	   Dazu	   zählen	   das	   Ausmaß	   der	   Behinderung(en),	   die	  
emotionalen,	  sozialen	  und	  kulturellen	  Faktoren,	  die	  bestimmen,	  wie	  die	  Familienmitglieder	  
mit	   der	   Situation	   umgehen,	   die	   Erwartungen	   der	   Familie,	   das	   Ausmaß,	   in	   dem	   das	  
intellektuelle	  Potenzial	  eingeschätzt	  wird,	  und	  das	  Ausmaß,	  in	  dem	  das	  Kind	  die	  Erwartungen	  
der	  Eltern	  im	  Sinne	  von	  intellektuellen	  und	  beruflichen	  Leistungen	  nicht	  erfüllt	  hat.	  

Ein	   Kind	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung	   kann	   Auswirkungen	   auf	   das	   gesamte	  
Familiensystem	   haben,	   aber	   Familien	   können	   ihre	   Umstände	   auch	   nutzen,	   um	   zu	  
einer	  widerstandsfähigeren	  und	  gesünderen	  Familie	  zu	  werden	  (Havens,	  2005).	  
	  

2.2.	   Dynamik	  innerhalb	  des	  Familiensystems	  
Eine	  Familie	  wird	  als	  interagierendes	  Netz	  von	  Beziehungen	  betrachtet,	  sowohl	  in	  Bezug	  auf	  
die	   Familienmitglieder	   untereinander	   als	   auch	   in	   Bezug	   auf	   die	   breitere	   Öffentlichkeit.	  
Theorien	   über	   Familiensysteme	   richten	   ihre	   Aufmerksamkeit	   auf	   ein	   komplexes	  
Interaktionsmodell	  der	  Funktionsweise	  von	  Familien,	  wobei	  jede	  Familie	  ein	  soziales	  System	  
darstellt,	  in	  dem	  jedes	  Familienmitglied	  ein	  Teil	  des	  Systems	  ist	  (Broderick,	  1993).	  
Behinderung	   hat	   persönliche	   Auswirkungen	   auf	   alle	   Familienmitglieder.	   Die	   beinahe	  
monolithische	   Konzeption	   der	   Unvermeidbarkeit	   von	   Leid,	   Krise	   und	   Pathologie	   wurde	   in	  
letzter	   Zeit	   ersetzt	   durch	   die	   Akzeptanz	   einer	   extremen	   Schwankung	   in	   der	   Reaktion	   der	  
Familie	   und	   einem	   Verständnis	   für	   die	   Bedeutung	   der	   Feststellung	   der	   vorangehenden	  
Ursachen	  dieser	  Schwankungen	  	   (Gidden	  et	  al.,	  1993).	  

1. Belastung	  der	  Ehe:	   In	  einer	   instabilen	  Ehe	  kann	  der	  Stress,	  den	  der	  Umgang	  
mit	   der	   Behinderung	   eines	   Kindes	   verursacht,	   zur	   Scheidung	   der	   Eltern	   führen.	   In	  
einer	   starken	   Beziehung	   jedoch	   kann	   die	   Behinderung	   eines	   Kindes	   zu	  mehr	   Nähe	  
und	   größerer	   Stärke	   in	   der	   Ehe	   der	   Eltern	   führen.	   Obwohl	   mehrere	   Studien	   den	  
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Stress	   in	  Familien	  von	  Kindern	  mit	  Behinderung	  dokumentiert	  haben	  und	  Stress	  oft	  
einen	  Faktor	  bei	   einer	   Scheidung	  darstellt,	  wurde	   in	   keiner	   Studie	  die	  Behinderung	  
oder	   chronische	   Krankheit	   von	   Kindern	   schlüssig	   mit	   der	   Scheidung	   der	   Eltern	  
verknüpft	  (vgl.	  Havens,	  2005).	  Ebenso	  gaben,	  in	  einer	  Studie	  über	  die	  Auswirkungen	  
von	  Behinderung	  bei	  Kleinkindern	  auf	  die	  Erregung	  der	  Stressrezeptoren	  der	  Mutter,	  
85	  %	  der	  Befragten	  an,	  dass	  sich	  die	  Familien	  trotz	  der	  Probleme,	  die	  sie	  aufgrund	  der	  
Behinderung	   hatten,	   aufgrund	   der	   gemeinsamen	   Erfahrungen	   näherkam	   (Singer	   &	  
Farkas,	  1989).	  
2. Belastung	  der	  Geschwister:	  Geschwister	  können	  dieselben	  Emotionen	  haben	  
wie	   die	   Eltern	   (z.	   B.	   Trauer,	  Wut	   und	   Schuld);	   einige	   davon	   sind	   das	   Ergebnis	   von	  
Angst	   und	   Missverständnissen.	   Geschwistern	   ist	   es	   manchmal	   peinlich,	   eine	  
Schwester	  oder	  einen	  Bruder	  mit	  einer	  Behinderung	  zu	  haben.	  Es	  kann	  vorkommen,	  
dass	   sie	   auf	   das	   Kind	   mit	   Behinderung	   oder	   Krankheit	   auf	   verletzende	   und	  
beleidigende	  Weise	   losgehen,	  da	  dieses	  aus	   ihrer	   Sicht	  die	   Familie	   zerstört	  und	  die	  
familiäre	  Situation	  belastet	  (Rivalität	  unter	  Geschwistern,	  Parentifizierung	  und	  sogar	  
Kindesmissbrauch).	  
3. Belastung	  der	  Eltern:	  Einige	  Eltern	  richten	  den	  Großteil	  ihrer	  Aufmerksamkeit	  
auf	  das	  Kind	  mit	  Behinderung.	  Sie	  erschaffen	  eine	  ungesunde	  Bindung	  zwischen	  dem	  
jeweiligen	   Elternteil	   und	   dem	   Kind,	   indem	   sie	   das	   Hauptaugenmerk	   von	   der	  
Beziehung	  abziehen	  und	  auf	  die	  Krankheit	  oder	  Behinderung	  des	  Kindes	  legen	  (Lavin,	  
2001).	  
4. Finanzielle	  Belastung:	  Die	  Familie	  wird	  viele	  Herausforderungen	  erleben.	  Dazu	  
gehören	  u.	  a.	  verschobene	  Zeitpläne	  und	  zusätzliche	  Ausgaben,	  was	  für	  eine	  Familie	  
eine	  finanzielle	  Belastung	  darstellen	  kann	  (Lavin,	  2001).	  
	  

Irving	   Dickman	   und	   Sol	   Gordon	   (1985,	   S.	   109)	   schreiben	   in	   ihrem	   Buch	  One	  Miracle	   at	   a	  
Time:	   „Es	   ist	   nicht	   die	   Behinderung	  des	   Kindes,	   die	   die	   Familie	   benachteiligt	   und	   zerfallen	  
lässt;	  es	  ist	  die	  Art	  und	  Weise,	  wie	  sie	  darauf	  und	  auf	  einander	  reagieren.”	  
	  

2.3.	   Eine	  belastbare	  Familie	  und	  ein	  belastbares	  Umfeld	  werden	  
Sowohl	  Walsh	  (1998)	  als	  auch	  Boss	  (2002)	  schlagen	  Strategien	  zur	  Stärkung	  der	  Belastbarkeit	  
von	   Familien	   vor,	   die	   chronischen	   Stresssituationen	   ausgesetzt	   sind:	   Kommunikation,	  
professionelle	   Hilfe	   (Beratung	   oder	   Selbstshilfegruppen)	   einholen,	   Zeit	   für	   einander	   (für	  
Ehepartnerin	   oder	   Ehepartner	   und	   weitere	   Kinder)	   zur	   Priorität	   machen,	   Dinge	   nüchtern	  
betrachten,	   ein	  Unterstützungsnetzwerk	   aufbauen,	   auf	   Erholung	   und	   Spiele	   in	   der	   Familie	  
achten.	  

	  
Kommunikation:	  Die	  Eltern	  sollten	  ihre	  Gefühle	  miteinander	  teilen,	  sodass	  die	  Partnerin	  bzw.	  
der	   Partner	   darüber	   keine	   Annahmen	   treffen	   bzw.	   die	   Gefühle	   erraten	  muss.	   Emotionen,	  
Gedanken	   und	   Gefühle	   für	   sich	   zu	   behalten,	   schützt	   niemanden	   und	   wird	   wahrscheinlich	  
beiden	   in	   einer	   Zeit,	   in	   der	   sie	   bereits	   verletzt	   sind,	   das	   Gefühl	   geben,	   isoliert	   zu	   sein	  
(Albrecht,	  1995).	  
Die	  Eltern	  sollten	  den	  anderen	  Familienmitgliedern	  über	  die	  Behinderung	  des	  Kindes,	  über	  
die	   Krankheit	   und	   die	   Diagnose,	   über	   ärztliche	   Befunde	   und	   über	   andere	   wichtige	  
Informationen	  Bescheid	  geben.	  
Da	   Geschwister	   sich	   eifersüchtig,	   peinlich	   berührt	   und	   durch	   das	   hohe	   Maß	   an	  
Aufmerksamkeit,	   die	   das	   Kind	   mit	   Behinderung	   oder	   chronischer	   Krankheit	   erhält,	  
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vernachlässigt	   fühlen	   könnten,	   ist	   es	   wichtig,	   Geschwister	   und	   andere	   Familienmitglieder	  
aufzuklären	   und	   so	   erziehen,	   sodass	   sie	   das	   Kind	  mit	   Behinderung	   oder	   Krankheit	   besser	  
verstehen	   und	   akzeptieren	   können.	   Wichtig	   ist,	   dass	   die	   Aufklärung	   bzw.	   Erziehung	   ein	  
fortlaufender	  Prozess	  bleibt.	  So,	  wie	  das	  Kind	  wächst	  und	  sich	  verändert,	  kann	  sich	  auch	  die	  
Behinderung	  oder	  Krankheit	  verändern.	  
Zu	  Beginn	  sind	  viele	  Familienmitglieder	  von	  der	  Diagnose	  überwältigt	  und	  müssen	  sie	  direkt	  
vom	  Hausarzt	  hören.	  Wenn	  die	  Eltern	  nicht	  die	   gesamte	  Familie	   zum	  nächsten	  Arzttermin	  
mitnehmen	   möchte,	   können	   sie	   die	   Familienmitglieder	   bitten,	   all	   ihre	   Fragen	  
aufzuschreiben.	   Sobald	   sie	   die	   Antworten	   haben,	   können	   die	   Eltern	   dann	   die	  
Familienmitglieder	  über	  die	  neuesten	  Entwicklungen	  informieren.	  
Die	   Eltern	   können	   den	   Familienmitgliedern	   auch	   vorschlagen,	   Unterlagen	   zum	   Thema	   zu	  
lesen.	  In	  Bezug	  auf	  den	  Lesestoff,	  der	  in	  der	  Familie	  weitergegeben	  wird,	  ist	  es	  sehr	  wichtig,	  
dass	  die	  Unterlagen	  altersgerecht	   sind.	   Es	   gibt	   viele	  Kinderbücher,	   die	  die	  Besonderheiten	  
einer	   Behinderung	   auf	   eine	   Weise	   erklären,	   die	   für	   Kinder	   verständlich	   und	   nicht	  
beängstigend	  ist.	  

	  
Professionelle	   Hilfe	   einholen:	   Einzel-‐	   oder	   Gruppenberatung	   kann	   für	   die	   gesamte	   Familie	  
von	  Vorteil	  sein:	  Es	  ist	  beruhigend	  zu	  wissen,	  dass	  die	  Emotionen,	  Einstellungen	  und	  Gefühle	  
der	   Familienmitglieder	   ganz	   „normal“	   sind	   (Dickman	  &	   Gordon,	   1985),	   und	   sie	   haben	   die	  
Möglichkeit,	  ihre	  Emotionen	  in	  etwas	  Positives	  für	  die	  Familie	  und	  die	  Interessen	  der	  Kinder	  
um	  zu	  lenken.	  
Die	   Einzel-‐	   oder	   Gruppenberatung	   kann	   mithilfe	   von	   Fachleuten	   oder	   im	   Rahmen	   einer	  
Selbsthilfegruppe	   (Menschen	   mit	   ähnlichen	   Erfahrungen	   -‐	   die	   Ehegatten	   zusammen,	   ein	  
Elternteil	   oder	   die	   Schwester	   bzw.	   der	   Bruder)	   stattfinden.	   Selbsthilfegruppen	   geben	  
emotionale	   Unterstützung,	   da	   sie	   sich	   mit	   der	   Familiensituation	   beschäftigen.	   Die	  
Familienmitglieder	  brauchen	  unter	  Umständen	  Hilfe	  dabei,	   zu	  entscheiden,	  welche	  Art	  der	  
Unterstützung	  sie	  benötigen.	  

	  
Zeit	  zu	  einer	  Priorität	  machen:	  Zeit	  für	  einander	  zu	  haben	  -‐	  als	  Mann	  und	  Frau	  und	  nicht	  nur	  
als	   Mama	   und	   Papa	   -‐,	   sollte	   eine	   Priorität	   in	   der	   Erziehung	   eines	   Kindes	   mit	   einer	  
Behinderung	   sein.	   Es	   ist	   der	   Schlüssel	   dazu,	   die	   Ehe	   intakt	   und	   gesund	   zu	   halten.	   Eltern	  
sollten	  darüber	  nachdenken,	  was	  sie	  wirklich	  brauchen,	  um	  ihre	  Beziehung	  zu	  pflegen,	  und	  
es	  auch	  in	  die	  Realität	  umsetzen	  (Albrecht,	  1995).	  
Auch	  Zeit	  für	  die	  anderen	  Kinder	  zu	  finden,	  sollte	  eine	  Priorität	  darstellen.	  Die	  Geschwister	  
müssen	  wissen,	  dass	  sie	  etwas	  Besonderes	  und	  Wertvolles	  sind,	  dass	  sie	  geliebt	  werden	  und	  
nicht	   immer	   an	   zweiter	   Stelle	   stehen.	   Sie	   sollten	   dazu	   ermutigt	   werden,	   ihre	   Kindheit	   zu	  
genießen,	  man	   sollte	   ihnen	   für	   ihre	   Hilfe	   im	   Haushalt	   danken	   und	   ihre	   Gefühle	   erkennen	  
bzw.	  anerkennen	  (Albrecht,	  1995;	  Dickman	  &	  Gordon,	  1985;	  Lavin,	  2001).	  

	  
Dinge	  nüchtern	  betrachten:	  Eltern	  eines	  Kindes	  mit	  Behinderung	  werden	  Gefühle	  erfahren,	  
die	  wahrscheinlich	  die	  stärksten	  sein	  werden,	  die	  sie	   jemals	  bis	  dahin	   jemals	  erlebt	  haben.	  
Diese	   Gefühle	   (Wut,	   Trauer,	   Beschützerinstinkt	   und	   Liebe	   miteinander	   vermischt)	   sind	  
möglicherweise	  verwirrend.	  Es	  ist	  wichtig,	  persönliche	  Gefühle	  und	  Emotionen	  zu	  erkennen	  
und	   zu	   versuchen,	   ein	   Gleichgewicht	   zu	   finden.	  Man	   sollte	   nie	   vergessen,	   dass	   es	   immer	  
schlimmer	  sein	  kann.	  

	  
Aufbau	   eines	   Unterstützungsnetzwerks:	   In	   schwierigen	   Zeiten	   kann	   das	   soziale	   Netzwerk	  
einspringen,	  wenn	  Eltern,	  Geschwister	  oder	  das	  Pflegepersonal	  eine	  Pause	  oder	  Hilfe	  dabei	  
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benötigen,	   Lücken	   in	   der	   Familie	   zu	   schließen,	   um	   die	   Bedürfnisse	   der	   anderen	  
Familienmitglieder	  zu	  decken.	  

	  
Erholung	  genießen:	  Eine	  Pause	  bedeutet,	  Zeit	  abseits	  der	  Behinderung	  und	  Zeit	  abseits	  der	  
Familie	   zu	   verbringen,	   die	   sich	   so	   sehr	   auf	   die	   Befriedigung	   der	   „speziellen“	   Bedürfnisse	  
konzentriert,	   dass	   sie	   das	   Bedürfnis	   des	   Kindes	   übersehen,	   nicht	   ständig	   mit	   ihrer	  
Behinderung	   im	  Mittelpunkt	   zu	   stehen	   (Naseef,	   1997).	   Es	   stehen	   zwei	   Arten,	   um	   sich	   zu	  
erholen	  zur	  Verfügung:	  formale	  Auszeiten	  im	  Rahmen	  von	  öffentlichen	  Programmen	  oder	  in	  
Camps	  sowie	  nicht-‐formale	  Auszeiten	  mithilfe	  des	  Unterstützungsnetzwerks.	  

	  
Spiel:	   Mithilfe	   von	   Erholungs-‐	   und	   Freizeitaktivitäten	   hat	   die	   Familie	   die	   Möglichkeit,	  
Selbstverwirklichung	   zu	   erleben,	   sich	   kreativ	   auszudrücken,	   die	   Einheit	   der	   Familie	   zu	  
stärken,	  gesünder	  zu	  leben,	  Wertschätzung	  einzelnen	  Familienmitgliedern	  und	  der	  gesamten	  
Familie	   gegenüber	   aufzubauen,	   Stress	   abzubauen,	   Langeweile	   zu	   bekämpfen	   und	   sich	  mit	  
anderen	  auseinanderzusetzen,	  während	  sie	  ihr	  soziales	  Netzwerk	  ausbauen,	  indem	  sie	  neue	  
Freundschaften	  außerhalb	  der	  Familie	  schließen	  (New	  York	  State	  Recreation	  &	  Park	  Society,	  
2004).	  
Freizeit,	  Erholung	  und	  Spiel	  sollten	  ein	  wichtiger	  Bestandteil	  im	  Leben	  jedes	  Kindes	  sein	  und	  
dies	  sollte	  für	  ein	  Kind	  mit	  Behinderung	  nicht	  anders	  sein.	  Beim	  Spielen	  erlernen	  die	  Kinder	  
wichtige	   lebenspraktische	   Fähigkeiten.	   Im	   Rahmen	   von	   Freizeitaktivitäten	   erteilen	   Eltern	  
ihren	  Kindern	  wichtige	  Lehren.	  
Familien,	  die	  Hilfe	  bei	  der	  Planung	  oder	  Teilnahme	  an	  Freizeitaktivitäten	  benötigen,	  finden	  in	  
Einrichtungen	  ihrer	  Gemeinde	  häufig	  gute	  Angebote.	  

	  
Alles	  in	  allem	  bedeutet	  ein	  Kind	  mit	  Behinderung	  keine	  Katastrophe	  für	  ein	  Familiensystem	  
und	  muss	  weder	   für	   die	   Eltern,	   noch	   für	   die	   Geschwister	   oder	   das	   Kind	  mit	   Behinderung	  
selbst	   verheerende	   Auswirkungen	   haben.	   Mit	   der	   richtigen	   Einstellung,	   einem	  
Unterstützungssystem	  und	  ein	  wenig	   Spaß	   kann	  die	   Familie	   eines	  Kindes	  mit	  Behinderung	  
Möglichkeiten	  zum	  Umgang	  mit	  und	  zur	  Überwindung	  von	  chronischem	  Stress	  erlernen,	  um	  
nicht	  nur	  zu	  leben,	  sondern	  auch	  zu	  gedeihen.	  
Die	  Fähigkeit	  des	  Familiensystems,	  sich	  an	  die	  Auswirkungen	  der	  Behinderung	  anzupassen,	  
hängt	   von	   einigen	   kontextuellen	   Faktoren	  wie	   den	   folgenden	   ab:	   finanziellen	   Ressourcen,	  
Zugang	  zu	  Gesundheits-‐	  oder	  Bildungsdienstleistungen,	  Sicherheit	  und	  Komfort	   im	  Zuhause	  
und	   in	   der	   Gemeinschaft,	   häusliche	   Aufgaben	   und	   Pflichten	   der	   Familie,	   Pflegeaufgaben,	  
soziale	   Unterstützung,	   familiäre	   Beziehungen,	   die	   spezifischen	   Rollen	   des	   Vaters	   und	   der	  
Mutter,	  Informationsquellen	  und	  Interessensvertretung.	  

	  
	  

3.	   Evaluierungskriterien	  
Instrumente,	   die	   im	   Rahmen	   des	   Kurses	   genutzt	   werden	   können:	   interaktive	   Vorträge;	  
Diskussionen;	   Präsentationen;	   Fallstudien;	   Rollenspiele;	   Selbststudium;	   Selbstreflexion	   in	  
Form	  von	  „Was	  ich	  über	  das	  System	  Familie,	  Behinderung	  und	  Kultur	  gelernt	  habe,	  und	  wie	  
ich	   das	   in	   meinem	   eigenen	   Alltag	   umsetzten	   kann“;	   Evaluierungsinstrumente	   (Liste	   mit	  
spezifischen	   Stressoren	   in	   Verbindung	   damit,	   ein	   Kind	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung	  
aufzuziehen,	   der	   „Parenting	   Stress	   Index“,	   die	   „Family	   Resource	   Scale“,	   der	   „Caregiver	  
Strain“-‐Fragebogen,	  die	  „Family	  Crisis	  Oriented	  Personal	  Scales“	  usw.).	  
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Kapitel	  5	   Zusammenarbeit	  von	  Fachleuten	  aus	  unterschiedlichen	  Bereichen,	  
Entwicklung	  und	  Integration	  von	  Assessmenttools	  in	  bestehende	  
Modelle	  

	  
	  

1.	   Ziele	  des	  Kapitels	  
In	   diesem	   Kapitel	   soll	   die	   Bedeutung	   der	   Zusammenarbeit	   zwischen	   Fachleuten	   aus	  
unterschiedlichen	  Bereichen	  beleuchtet	  werden	  und	  es	  soll	  als	  Leitlinie	  für	  die	  Trainerinnen	  
und	  Trainern	  für	  die	  Umsetzung	  eines	  Kurses	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  dienen.	  
Der	  allen	  Ebenen	   zugrunde	   liegende	  Gedanke	   ist,	  dass	  man	  etwas	  MIT	  den	  Menschen	  mit	  
Behinderung(en)	   macht	   und	   nicht	   FÜR	   sie.	   Wir	   wollen	   daran	   arbeiten,	   das	   Bild	   von	  
Behinderung	  zu	  verändern,	  das	  Bild	  z.	  B.	  von:	  Fachleuten,	  Familien,	  Dienstleisterinnen	  und	  
Dienstleistern,	   politische	   Entscheidungsträgerinnen	   und	   Entscheidungsträger	   sowie	   die	  
Gesellschaft	  im	  Allgemeinen.	  
	  
Der	  Inhalt	  dieses	  Kapitels	  konzentriert	  sich	  auf	  folgende	  Themen:	  
	  
	  

2.	   Die	  Beziehung	  zwischen	  der	  Person	  mit	  Behinderung(en)	  und	  der	  Expertin	  bzw.	  des	  
Experten:	  In	  Hinblick	  einer	  Änderung	  des	  Bildes	  und	  der	  Denkweise	  

2.1.	  Selbstbestimmung	  
beruht	  auf	  einer	  Gleichberechtigung	  zwischen	  der	  Expertin	  bzw.	  dem	  Experten	  und	  dem	  
Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  selbst:	  etwas	  MIT	  den	  Menschen	  machen,	  nicht	  FÜR	  sie	  
	  
Die	  Position	  der	  Expertin	  bzw.	  des	  Experten	  
Selbst	  unter	  Fachleuten	  zeigt	  sich,	  dass	  80	  %	  der	  Befragten	  bestimmten	  Vorstellungen,	  die	  
allgemein	   anerkannt	   sind,	   zustimmen,	   wie	   z.	   B.	   folgende	   Aussagen:	   „Irgendwann	   kommt	  
immer	   der	   Punkt,	   an	   dem	   es	   notwendig	   ist,	   für	   sie	   zu	   entscheiden.“,	   „Diese	   Menschen	  
machen	  das	  nur,	  um	  denen	  zu	  gefallen,	  die	  ihnen	  die	  Frage	  stellen.“,	  „Alternativen	  machen	  
Menschen	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung	  nur	  Angst.“,	  und	  sogar	  „Die	  Prioritäten	  Einzelner	  
sind	  mit	  dem	  gesellschaftlichem	  Leben	  unvereinbar“.	  
Laut	  Roland	  Javier	  und	  Yves	  Matho	  ist	  eines	  der	  größten	  Hindernisse	  dafür,	  die	  Bürgerschaft	  
aktiv	   auszuüben,	   der	  Widerstand	   von	   Fachleuten,	   vor	   allem,	  weil	   sie	   schwer	   arbeiten.	  Die	  
Kommunikation	   von	   Menschen	   mit	   Behinderung	   zu	   fördern,	   erfordert	   in	   der	   Tat	   Zeit:	   Es	  
bedeutet	  Zeit	  für	  die	  Beziehung,	  die	  Partnerschaft	  und	  den	  gemeinsamen	  Aufbau.	  

	  
Schwierigkeiten	  
Die	  Einbeziehung	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  und	  die	  Berücksichtigung	  ihrer	  Rechte	  
sind	  zentrale	  Punkte	   in	  der	  theoretischen	  und	  praktischen	  Arbeit,	  sie	  geschehen	  aber	  nicht	  
von	  Natur	  aus.	  Was	  wird	  umgesetzt?	  Und	  welche	  Auswirkungen	  bemerken	  wir	  in	  Bezug	  auf	  
die	  Qualität	  der	  Pflege	  sowie	  in	  Bezug	  auf	  einen	  institutionellen	  Arbeitsablauf?	  
Es	   gibt	   ethische	   und	   philosophische	   Ansichten	   in	   Bezug	   auf	   die	   Achtung	   der	  
Menschenrechte,	   die	   die	   Einhaltung	   des	   Gesetzes	   und	   die	   (sozialen)	   Dienstleistungen	  
betreffen.	   Damit	   werden	   jene	   Bedürfnisse	   erfüllt,	   die	   die	   aktive	   Teilhabe	   zu	   einem	  
erworbenen	  und	  gemeinsamen	  Konzept	  machen.	  
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Die	  Umsetzung	  verläuft	  jedoch	  nicht	  ohne	  Schwierigkeiten,	  die	  eng	  mit	  den	  Behinderungen	  
der	  Menschen	  mit	  intellektueller	  Beeinträchtigung	  zusammenhängen.	  
Der	   utopische	   Charakter	   der	   Teilhabe	   unter	   Berücksichtigung	   der	   intellektuellen	  
Beeinträchtigung	   ist	   auf	   die	   derzeitigen	   Stellungnahmen	   von	   Fachleuten,	   Verwandten	   und	  
Institutionen	   zurückzuführen. Gibt	   man	   Menschen	   mit	   kognitiver	   Beeinträchtigung	   die	  
Möglichkeit,	  sich	  aktiv	  am	  Leben	  der	  Gemeinschaft	  zu	  beteiligen,	  so	  stellt	  sich	  die	  Frage:	  Wie	  
weit	   kann	   das	   gehen?	   Die	   Fachleute	   fürchten	   sich	   davor,	   falsche	   Hoffnungen	   über	   die	  
Möglichkeit	  eines	  „normalen“	  Lebens	  zu	  machen	  oder	  die	  Menschen	  zu	   frustrieren,	   indem	  
man	  sie	  Stresssituationen	  aussetzt.	  Auch	  die	  Zeit	  stellt	  einen	  wichtiger	  Faktor	  dar:	  Es	  scheint	  
oft	  einfacher,	  schneller	  und	  effektiver	  zu	  sein,	  wenn	  man	  etwas	  für	  sie	  macht,	  anstatt	  es	  mit	  
ihnen	   zu	   tun.	   Auch	   wenn	   es	   Sinn	   und	   Zweck	   der	   Unterstützung	   ist,	   dem	   Menschen	   mit	  
Behinderung	  dabei	  zu	  helfen,	  immer	  selbständiger	  zu	  werden	  und	  sich	  zu	  entwickeln,	  ist	  es	  
vorrangig	  das	  Ziel,	  immer	  weniger	  gebraucht	  zu	  werden.	  
Aktive	   Teilhabe	   ist	   auch	   eine	   tatsächliche	   Strategie,	   um	   die	   Vertretung	   durch	   Expertinnen	  
und	   Experten	   zu	   ändern.	   Das	   bedeutet	   nicht	   nur,	   achtsamer	   zu	   sein,	   den	   Dialog	   und	   die	  
Initiative	   zu	   fördern	   und	   Geselligkeit	   zu	   schaffen,	   sondern	   auch	   die	   Wahrnehmung	   der	  
Personen	   zu	   ändern,	   die	   zu	   „Akteurinnen	   bzw.	   Akteuren“	   werden:	   Menschen	   haben	  
Fähigkeiten,	   ich	   kann	   von	   ihnen	   lernen	   und	   umgekehrt.	   Sie	   können	   die	   Gründe	   des	  
gegenseitigen	  Lernens	  besser	  verstehen.	  Das	  bedeutet	  eine	  Veränderung	  der	  Wahrnehmung	  
und	  der	  Praxis	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  im	  positiven	  und	  negativen	  Sinne:	  Da	  sie	  
(soziale)	  Dienstleistungen	  suchen	  müssen,	   indem	  sie	  um	  die	  Meinung	  von	  Expertinnen	  und	  
Experten	   bitten,	   oder	   vor	   allem	   durch	   Selbstzensur	   der	   eigenen	   Kapazitäten,	   schaffen	   sie	  
wiederum	  eine	  Art	  der	  Abhängigkeit	  von	  den	  Expertinnen	  und	  Experten.	  
Selbst	   innerhalb	   der	   familiären	   Umgebung	   vollzieht	   sich	   eine	   Veränderung	   der	  
Wahrnehmung,	   die	   zu	   einer	   Änderung	   der	   täglichen	   praktischen	   Ausbildung	   führt:	  
Gemeinsam	   mit	   den	   Fachleuten	   beteiligen	   sich	   die	   Familien	   mehr	   und	   mehr	   an	   der	  
Entwicklung,	   der	   Ausbildung	   und	   der	   Unterstützung	   in	   Richtung	   Selbstständigkeit	   und	  
Selbstbestimmung	  ihrer	  Kinder	  mit	  Behinderung(en).	  

	  

2.2.	   Beteiligung	  
Warum?	  Wobei?	  
Laut	   dem	   deutschen	   Philosophen	   J.	   Habermas	   und	   seiner	   Deliberationstheorie	   gilt	   es	  
zunächst,	  die	  Fähigkeiten	  zur	  Diskussion	  zu	  machen.	  Die	  Teilhabe	  verbessert	  den	  Inhalt	  der	  
Maßnahme	  und	  optimiert	  die	  Qualtität	  der	  Ergebnisse.	  
Als	  Zweites	  aktiviert	  man	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  und	  sorgt	  dafür,	  dass	  sie	  ihre	  eigenen	  
Fähigkeiten	  schätzen.	  Dazu	  gehört,	  dass	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  sich	  bezüglich	  der	  
folgenden	   Punkte	   willkommen	   und	   unterstützt	   fühlen:	   Dinge	   selbst	   zu	   sagen,	   ihre	  
Kolleginnen	   und	   Kollegen	   in	   Gruppen	   zu	   vertreten,	   ihre	   Bedürfnisse	   zum	   Ausdruck	   zu	  
bringen	  und	   sie	  besser	   zu	   kennen,	   sich	   in	  Richtung	  einer	  persönlichen	  Wertschätzung	  und	  
Selbstvertrauen	   zu	   bewegen,	   die	   Offenbarung	   der	   eigenen	   Fähigkeiten	   und	   ungeahnter	  
Potenziale.	  
Für	  die	  Familie	  bedeutet	  die	  individuelle	  Planung	  mehr	  Sichtbarkeit,	  mehr	  Beteiligung,	  eine	  
stärkere	  Verbindung	  zur	  Organisation/	  Einrichtung	  (der	  jeweiligen	  Dienstleistung),	  aber	  auch	  
eine	   beruhigende	   Unterstützung.	   Für	   die	   Organisationen	   und	   Fachleute	   bedeutet	   sie	  
schließlich	  einen	  Beleg	  der	  Praxis,	  eine	  Mobilisierung	  von	  Themen,	  eine	  Formalisierung	  der	  
Verfahren	  und	  neue	  Arbeitsmethoden.	  
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Schließlich	  fördert	  die	  Teilhabe	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  die	  soziale	  Gerechtigkeit	  
(Demokratisierung	  der	  Demokratie),	   indem	   jedem	  Menschen	  das	  Recht	  gewährt	  wird,	   sich	  
auszudrücken.	  Es	  werden	  jene	  Hindernisse	  beseitigt,	  die	  einigen	  sozialen	  Gruppen	  bei	   ihrer	  
Teilhabe	  am	  politischen	  Geschehen	  im	  Wege	  stehen,	  und	  diejenigen	  geholt,	  deren	  Worte	  wir	  
in	  der	  Regel	  nicht	  hören.	  Diese	  Teilhabe	  hinterfragt	  die	  Entscheidungen	  der	  Gesellschaft.	  

	  
	  

3.	   Geeignete	  Instrumente	  zur	  Unterstützung	  der	  Veränderungen	  in	  der	  praktischen	  
Ausbildung	  

Um	   die	   oben	   beschriebenen	   Ziele	   zu	   erreichen,	   müssen	   die	   folgenden	   Gruppen	   in	   die	  
Planung	  eingebunden	  werden:	  

• Expertinnen	  und	  Experten,	  die	  die	  Personen	  unterstützen;	  
• Angehörige	  der	  Personen;	  
• Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  von	  Einrichtungen	  und	  Dienstleistungen;	  
• Politische	   Entscheidungsträgerinnen	   und	   Entscheidungsträger	   sowie	  
Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  der	  sozialen	  Dienste.	  
	  

Sowohl	   im	   Handbuch	   als	   auch	   in	   diesem	   Kapitel	   wurde	   bereits	   mehrmals	   darauf	  
hingewiesen,	  dass,	  um	  eine	  Veränderung	  einer	  einzelnen	  Person	  zu	  erreichen,	  sich	  auch	  der	  
zughörige	  Kontext	  ändern	  muss.	  

	  

3.1	   Anleitung	  zur	  Einbeziehung	  von	  Fachleuten,	  Expertinnen	  und	  Experten	  sowie	  
Vertreterinnen	  und	  Vertretern	  von	  Dienstleistungen	  

	  
Die	  Anleitungen	  dieses	   Kapitels	   betreffen	   Expertinnen	  und	   Experten	   und	  Mitarbeiterinnen	  
und	  Mitarbeiter	  von	  Dienstleistungsangeboten.	  
Abhängig	   von	   den	   länderspezifischen	   Unterschieden	   die	   Zuständigkeit	   der	   Systeme/	  
Organisationen	  betreffend,	  arbeiten	  in	  Projekten	  mit	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  immer	  
Fachleute	  wie	  Psychiaterinnen	  und	  Psychiater,	  Psychologinnen	  und	  Psychologen,	  praktische	  
Ärztinnen	  und	  Ärzte,	  Fachärztinnen	  und	  Fachärzte,	  Therapeutinnen	  und	  Therapeuten	  sowie	  
Pädagoginnen	   und	   Pädagogen	   mit. Um	   in	   Ausbildungsmaßnahmen	   mit	   Menschen	   mit	  
Behinderung(en)	  die	  gewünschten	  Ziele	  zu	  erreichen,	  ist	  es	  sehr	  nützlich,	  diese	  Fachleute	  in	  
das	  Projekt	  mit	  einzubeziehen.	  Fachleute	  stellen	  immer	  eine	  einflussreiche	  Ressource	  für	  die	  
Familien	  und	  die	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  selbst	  dar.	  Die	  Ziele	  des	  Prozesses	  können	  
daher	  folgendermaßen	  zusammengefasst	  werden:	  

	  
• Einbeziehung	  von	  Fachleuten,	  um	  den	  Familienmitgliedern	  und	  den	  Menschen	  
mit	  Behinderung(en)	  selbst	  eine	  deutliche	  und	  von	  allen	  geteilte	  Botschaft	  bezüglich	  
der	  Bedeutung	  der	  Ausbildungsmaßnahme	  und	  ihrer	  Ziele	  zu	  vermitteln.	  
• Einbeziehung	   der	   Fachleute,	   um	   im	   Falle	   von	   Schwierigkeiten	   vor	   und	   nach	  
der	  Maßnahme	  auf	  angemessene	  und	  koordinierte	  Weise	  intervenieren	  zu	  können.	  
• Die	   Bereitschaft,	   Menschen	   im	   Laufe	   ihres	   Veränderungsprozesses	   zu	  
unterstützen	   (z.	   B.	   kann	   eine	   Bitte	   in	   Zusammenhang	   mit	   einem	   Recht,	   das	   die	  
Person	   für	   sich	   in	   Anspruch	   nimmt,	   besser	   wertgeschätzt	   werden,	   wenn	   die	  
Fachleute	  über	  den	  Prozess	  informiert	  sind).	  
• Förderung	  der	  Beteiligung	  der	  Betroffenen	  und	  der	  Verwandten.	  
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Wenn	  verschiedene	  Fachleute	  beteiligt	  sind,	  besteht	  das	  Problem,	  eine	  gemeinsame	  Sprache	  
zu	   benutzen,	   die	   alle	   verstehen.	   In	   diesem	   Zusammenhang	   sind	   die	   ICF-‐Items	  wichtig,	   die	  
genau	  dafür	  erstellt	  wurden.	  
Für	   die	   Fachleute	   ist	   es	   nützlich,	   die	   verbindenden	   Elemente	   zwischen	   klinischen	  
Auswertungen,	  Problemen	  und	  Ressourcen,	  zwischen	  Lücken	  und	  Kompetenzen	  in	  Bezug	  auf	  
das	   Training	   für	   die	   beteiligten	   Personen	   zu	   kennen.	   In	   diesem	   Projekt	   wurde	   versucht,	  
Instrumente	  und	  Arbeitsabläufe	  als	  weitere	  Hilfe	  bei	  dieser	  Vernetzung	  zu	  entwickeln. Daher	  
empfehlen	  wir	  Folgendes:	  

• Die	  Einführung	  bestimmter	  Bedingungen	  zur	  Einbeziehung	  von	  Fachleuten	  als	  
integralen	  Bestandteil	  des	  Arbeitsprozesses	  im	  Rahmen	  der	  Ausbildungsmaßnahme.	  
• Weiterleitung	   von	   Informationsmaterial	   an	   die	   Fachleute	   (am	   besten	   unter	  
Beteiligung	  der	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  selbst).	  
• Abhaltung	   von	   Einzel-‐	   und	   Gruppengesprächen	   mit	   den	   Fachleuten	  
(Fallbesprechungen,	   Informationen	   über	   die	   Kurse),	   in	   denen	   die	   in	   den	  
verschiedenen	   Schritten	   des	   Kurses	   vorgeschlagenen	   Instrumente	   verwendet	  
werden.	  
• Die	  Einbeziehung	  der	   Fachleute	   in	  den	  Evaluierungsprozess	   in	  Bezug	  auf	  die	  
Ergebnisse	  des	  Kurses	  (durch	  Aussenden	  von	  Evaluierungsblättern).	  
	  

Ein	  standardmäßiges	  Treffen	  mit	  Fachleuten	  kann	  die	  folgenden	  Schritte	  enthalten:	  
• Ausgehend	  vom	  Profil	  des	  Menschen	  mit	  Behinderung(en),	  die	  Erörterung	  des	  
Falls	   mithilfe	   der	   in	   der	   Forschungsphase	   des	   D-‐ACTIVE-‐Projekts	   (www.dactive.it)	  
vorgeschlagenen	   Evaluierungsinstrumente	   oder	   mithilfe	   des	   in	   Kapitel	   1	  
vorgeschlagenen	  Musters.	  
• Erläuterung	   der	   Kursinhalte	   und	   -‐ziele	   (Entwicklung	   von	  
Schlüsselkompetenzen	  und	  aktive	  Teilhabe).	  
• Sammlung	  und	  Auflistung	  der	  Anleitungen	  und	  Beobachtungen.	  
• Aufforderung,	   am	   Evaluierungsprozess	   teilzunehmen	   (durch	   das	   Ausfüllen	  
einfacher	  Formulare).	  
• Aufforderung,	  am	  Arbeitsprozess	  nach	  dem	  Kurs	  teilzunehmen.	  
	  

In	   Bezug	   auf	   den	   letzten	   Punkt	   und	   auf	   die	   spezifischen	   Aktivitäten	   des	   D-‐ACTIVE-‐Kurses	  
könnte	   es	   interessant	   sein,	   einige	   Fachleute	   zu	   den	   Gesprächen,	   oder	   besser	   zu	   einem	  
Abschlusstreffen	   einzuladen,	   in	   dem	   die	   Menschen	   mit	   Behinderung(en)	   ihre	   Rechte	  
darstellen	  und	  ihre	  Bitten	  an	  die	  Fachleute	  formulieren	  (auch	  im	  Sinne	  von	  Informationen).	  
In	  diesem	  Sinne	  wäre	  eine	  weitere	  mögliche	  Maßnahme	  vorstellbar,	  in	  der	  die	  Teilnehmerin	  
bzw.	  der	  Teilnehmer	  mithilfe	  der	  eigenen	  Ärztin	  bzw.	  des	  eigenen	  Arztes	  oder	  mithilfe	  von	  
Fachleuten	  Daten	  sammelt.	  In	  diesem	  Fall	  ist	  die	  vorherige	  Beteiligung	  der	  Fachleute	  wichtig.	  
Die	  Diskussionen	  werden	  mithilfe	  der	  gleichen	  Instrumente,	  wie	  sie	  schon	  in	  den	  Bereichen	  
Forschung	   und	   im	   Bereich	   der	   Handbücher	   vorgeschlagen	   wurden	   bzw.	   werden,	  
durchgeführt:	  

• Evaluationsbogen	  bzw.	  -‐protokoll	  der	  Forschungsphase	  des	  D-‐ACTIVE	  Projekts.	  
• Profile	  im	  Anhang	  zu	  Kapitel	  1	  dieses	  Handbuchs.	  
• Verbreitung	   des	   im	   Literaturverzeichnis	   erwähnten	  Materials	   (z.	   B.	   Auszüge	  
europäischer	   Empfehlungen	   im	   Zusammenhang	   mit	   Schlüsselkompetenzen	   zur	  
inhaltlichen	  Abklärung	  von	  sozialen	  Kompetenzen	  und	  Bürgerkompetenzen	  und	  des	  
Kursthemas).	  
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Die	  Anleitungen	  dieses	   Kapitels	   gelten	   sowohl	   für	   Fachleute	   als	   auch	   für	  Mitarbeiterinnen	  
und	   Mitarbeiter	   von	   Dienstleistungen	   (Koordinatorinnen	   und	   Koordinatoren	   sowie	  
Expertinnen	  und	  Experten).	  Sie	  nehmen	  in	  jedem	  Kurs	  eine	  besonders	  wichtige	  Rolle	  ein,	  da	  
sie	   nach	   den	   Familienmitgliedern	   diejenigen	   sind,	   mit	   denen	   die	   Menschen	   mit	  
Behinderung(en)	   die	   meiste	   Zeit	   verbringen,	   weil	   zu	   ihnen	   langfristige	   Beziehungen	  
entstehen	  und	  sie	  zu	  stabilen	  Bezugspunkten	  werden.	  
	  

3.2.	   Anleitungen	  in	  Bezug	  auf	  das	  familiäre	  Umfeld	  
Verschiedene	   Punkte	   der	   Projekthandbücher	   beziehen	   sich	   auf	   die	   Komplexität	   und	   die	  
Bedeutung	   der	   Rolle	   der	   Familie. An	   dieser	   Stelle	   schlagen	   wir	   nur	   einige	   nützliche	  
Maßnahmen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Kursdurchführung	  vor:	  

	  
• Vorbereitende	  Informations-‐	  und	  Beteiligungstreffen	  mit	  Familienmitgliedern	  
(zum	   Thema	   Zielsetzungen	   und	   Ziele	   des	   Kurses	   und	   Perspektiven),	   in	   denen	   auch	  
erklärt	  wird,	  was	  vom	  Kurs	  nicht	  erwartet	  werden	  kann	  (z.	  B.	  der	  Kurs	  führt	  nicht	  zu	  
einem	  Arbeitsplatz).	  
• Vorstellung	  der	  konkreten	  Personen,	  die	  sich	  mit	  der	  Familie	  beschäftigen.	  
• Ausgangstreffen	  für	  spätere	  Einzeltreffen	  zur	  Informationsweitergabe.	  
• Anhören	  spezieller	  Anliegen.	  
• Bereitstellung	   von	   Informationsmaterial	   mit	   Telefonnummern	   und	   genauen	  
Zeitangaben.	  
• Abschlusstreffen	  zur	  Vorstellung	  der	  Ergebnisse	  (unter	  aktiver	  Beteiligung	  der	  
Menschen	  mit	  Behinderung(en)).	  
• Bei	   längeren	   Kursen	   die	   Abhaltung	   von	   Zwischentreffen,	   um	   über	   den	  
Kursfortschritt	  zu	  informieren.	  
	  

Die	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  sowie	  die	  Fachleute,	  die	  an	  der	  Maßnahme	  selbst	  und	  an	  der	  
Umsetzung	   angemessener	   Maßnahmen	   beteiligt	   sind,	   sollten	   mithilfe	   des	  
Evaluierungsbogens	   und	   des	   Profils	   aus	   Kapitel	   1	   Einzelauswertungen	   durchführen.	   Diese	  
Auswertungen	  geben	  auch	  Informationen	  über	  das	  Umfeld	  sowie	  über	  die	  Pflegerinnen	  und	  
Pfleger,	  Betreuerinnen	  und	  Betreuer.	  

	  
	  

3.3.	   Anleitungen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Beteiligung	  von	  Vertreterinnen	  und	  Vertretern	  
politischer	  und	  sozialer	  Dienstleistungen	  

In	  einem	  Kurs,	  der	  auf	  die	  Kompetenzentwicklung	   in	  Bezug	  auf	  aktive	  Bürgerschaft	  abzielt,	  
ist	   es	   sehr	   wichtig,	   Vertreterinnen	   und	   Vertreter	   von	   Behörden	   und	   sozialen	  
Dienstleistungen	   einzubinden,	   um	   den	  Maßnahmen	   ein	  Weiterbestehen	   zu	   gewährleisten	  
und	  um	  die	  Möglichkeit	  zu	  erhöhen,	  sie	  zu	  transferieren	  und	  zu	  reproduzieren.	  
Die	  Bedingungen	  betreffen	  dabei	  zwei	  Ebenen	  der	  Maßnahmen:	  

• Maßnahmen	   auf	   einer	   vorhergehenden,	   parallelen	   und	   darauf	   folgenden	  
Ebene	   in	   Bezug	   auf	   den	   Kurs	   zur	   Information	   und	   formalen	   Beteiligung	   der	  
Vertreterinnen	   und	   Vertreter	   und	   zur	   weiteren	   Teilnahme	   an	   der	  Maßnahme,	   der	  
Evaluierung/Reproduktion/Erweiterung/Verbreitung.	  
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• Maßnahmen	  zur	  Beteiligung	  der	  Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  an	  Aktivitäten,	  
die	  	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  selbst	  entwickelt	  wurden.	  

Hinsichtlich	   des	   ersten	   Punkts	   beziehen	   wir	   uns	   auf	   jene	   Maßnahmen,	   zu	   denen	  
Konferenzen,	  Tagungen	  und	  die	  Verbreitung	  von	  Informationsmaterial	  zählen	  und	  die	  es	  den	  
Vertreterinnen	   und	   Vertretern	   ermöglichen,	   die	   Ziele,	   Zielsetzungen,	   Methoden	   und	  
Assessmentsysteme	  in	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Kurs	  besser	  zu	  verstehen.	  
Die	  ausgewählten	   Instrumente	  und	  Modelle	  haben	  keinen	  wirklichen	  Wert,	  wenn	  sie	  nicht	  
Teil	  der	  Politik	  der	  jeweiligen	  Gemeinschaft	  und	  auch	  gebietsübergreifender	  Politik	  werden	  
und	  wenn	  sie	  nicht	  ständig	  in	  Bezug	  auf	  Inhalte	  und	  Zielgruppen	  geprüft	  werden.	  
Eine	  vollständige	  Entwicklung	  der	  aktiven	  Teilhabe	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en),	  ihrer	  
Beschäftigungsmöglichkeiten	   und	   ihrer	   Inklusion	   geschieht,	   wenn	   das	   Umfeld,	   in	   dem	   sie	  
leben,	  bereit	  ist,	  „modifiziert“	  zu	  werden,	  um	  ihre	  Teilhabe	  zu	  gestatten.	  
In	  diesem	  Fall	  könnte	  man	  Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  von	  politischen	  Einrichtungen	  und	  
Dienstleistungen	   einladen,	   an	   Informationstreffen	  über	  Veranstaltungen	  und	  Maßnahmen,	  
die	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  durchgeführt	  werden,	  beispielsweise	  für	  Interviews	  
zur	  Verfügung	  zu	  stehen,	  und	  so	  die	  Basis	  für	  weitere	  Maßnahmen	  schaffen.	  
Am	  Ende	  des	  Kurses	  wäre	  es	   interessant,	   einige	  einfache	  Evaluierungsblätter	   zu	  gestalten,	  
um	  Folgendes	  festzustellen:	  

• Die	  Auswirkungen	  mit	  Bezug	  auf	  die	  Projektergebnisse.	  
• Das	  Verständnisniveau	  in	  Bezug	  auf	  die	  wichtigsten	  Merkmale	  der	  Maßnahme	  
(Ziele,	  Zielsetzungen,	  Methoden,	  Assessmentsysteme,	  die	  wichtigsten	  Merkmale	  der	  
ausgewählten	  Modelle).	  
	  

Wenn	   die	   Instrumente	   und	   Modelle	   (für	   Personen	   ohne	   fachliche	   Ausbildung	   in	   den	  
Bereichen	   klinische	   Testung	   oder	   Ausbildung,	   die	   jedoch	   die	   Entwicklungen	  mit	   festlegen)	  
nicht	   einfach	   zu	   handhaben	   und	   nicht	   leicht	   verständlich	   sind,	   werden	   sie	   wahrscheinlich	  
nicht	  kontinuierlich	  eingesetzt	  werden.	  
In	   Bezug	   auf	   den	   zweiten	   Punkt	   könnte	   man	   einige	   Interviews	   von	   Menschen	   mit	  
Behinderung(en)	   selbst	   mit	   Vertreterinnen	   und	   Vertretern	   politischer	   Einrichtungen	   und	  
Dienstleistungen	  in	  den	  Kurs	  integrieren.	  
In	  diesem	  Fall	  beziehen	  wir	  uns	  auf	  die	  Gespräche	  in	  Kapitel	  3.	  
Kurz	   nach	   dem	  Kursende	   oder	   im	   Laufe	   des	   Kursendes	   ist	   es	   ratsam,	   Vergleiche	   zwischen	  
einer	  möglichen	  Arbeitsgemeinschaft/Komitee	  und	  den	  Vertreterinnen	  und	  Vertretern	  von	  
politischen	  Einrichtungen	  und	  Dienstleistungen	  (z.	  B.	  soziale	  Assistentinnen	  und	  Assistenten)	  
anzustellen. Das	  neue	  Komitee	  bzw.	  die	  Gruppe	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  machen	  
einige	  Vorschläge	  zur	  Förderung	   ihrer	  eigenen	  Rechte	  oder	  stellen	   informative	  Anfragen	   in	  
Bezug	  auf	  Modalitäten,	  Ziele,	  die	  Entwicklung	  von	  Dienstleistungen	  und	  Entscheidungen.	  
Es	   könnte	   interessant	   sein,	   mehrere	   Treffen	   mit	   den	   in	   Unterkategorien	   unterteilten	  
Vertreterinnen	   und	   Vertretern	   (Politikerinnen	   und	   Politiker,	   Sozialhelferinnen	   und	   -‐helfer,	  
Expertinnen	  und	  Experten	  von	  Dienstleistungseinrichtungen	  usw.)	  zu	  organisieren,	  in	  denen	  
die	   Menschen	   mit	   Behinderung(en)	   auf	   ihre	   eigenen	   Bedürfnisse,	   Erwartungen,	  
Anforderungen	   verbal	   oder	   mithilfe	   des	   zuvor	   ausgefüllten	   Formulars	   „Bedürfnisse	   und	  
Anliegen“	   hinweisen	   können.	   Die	   Vertreterinnen	   und	   Vertreter	   wiederum	   können	   ihre	  
Interventionspolitik	   in	   Bezug	   auf	   Themen,	   die	   für	  Menschen	  mit	   Behinderung(en)	   wichtig	  
sind,	   in	   Bezug	   auf	   Grenzen	   und	   Möglichkeiten	   in	   der	   strukturellen	   und	   wirtschaftlichen	  
Forschung	  über	  mögliche	  Maßnahmen	  vorbringen.	  
In	   den	   verschiedenen	   Phasen	   ist	   es	   sehr	   interessant	   (und	  wohl	   sehr	   schwierig),	   simulierte	  
Treffen	   zu	   organisieren,	   in	   denen	   Politikerinnen	   und	   Politiker	   oder	   Vertreterinnen	   und	  
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Vertreter	  erklären,	  wie	  sie	  beabsichtigen,	  die	  Rechte	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  zu	  
gewährleisten	   -‐	   genau	   so,	   wie	   es	   in	   einem	   Unterstützerkreis	   oder	   in	   Bürgerinnen-‐	   und	  
Bürgerverbänden	   geschieht.	   Ist	   es	  möglich,	   ein	   Treffen	  mit	   Vertreterinnen	   und	   Vertretern	  
verschiedener	   Ebenen	   und	   Parteien	   zu	   organisieren,	   so	   haben	   die	   Menschen	   mit	  
Behinderung(en)	   die	   Möglichkeit,	   die	   Maßnahme	   zu	   evaluieren,	   indem	   sie	   mithilfe	   von	  
Probeformularen	   jene	   Wahlsysteme	   reproduzieren,	   die	   bei	   Prüfungen	   oder	  
Sportveranstaltungen	   verwendet	   werden.	   Diese	   Evaluierungen	   können	   sich	   auf	   die	  
Zufriedenheit,	   den	   Verständnisgrad,	   die	   Vermittlung	   des	   Programms	   und	   sogar	   auf	   die	  
Qualität	  der	  Antworten	  verglichen	  mit	  den	  dargestellten	  Bedürfnissen	  beziehen.	  
Diese	  Art	  von	  Maßnahmen	  ermöglicht	  es	  Politikerinnen	  und	  Politikern	  oder	  Vertreterinnen	  
und	   Vertretern,	   mit	   dem	   Ziel	   und	   den	   mit	   den	   Maßnahmen	   zusammenhängenden	  
Problemen	  in	  Verbindung	  zu	  treten	  sowie	  die	  Kommunikationsformen	  zu	  verstehen	  und	  zu	  
identifizieren,	  die	  in	  der	  Beziehung	  mit	  Menschen	  mit	  Behinderung(en)	  effizienter	  sind.	  
	  
	  

4.	   Beispiele	  aus	  der	  Praxis	  

4.1.	   Umsetzung	  eines	  Gesprächs	  
Was	  könnten	  Sie	  tun?	  Was	  kann	  gemacht	  werden,	  damit	   ich	  meine	  Rechte	  ausüben	  kann?	  
Treffen:	   Termin	   festlegen,	   Vorbereitung	   der	   Fragen,	   Gespräch/	   Interview,	   Verfassen	   eines	  
Artikels	  in	  einer	  Zeitung.	  

	  

4.2.	   Umsetzung	  einer	  Führung	  in	  der	  Gemeinde	  
Zusammentreffen	  mit	  den	  gewählten	  Vertreterinnen	  und	  Vertretern,	  die	  für	  Menschen	  mit	  
Behinderung(en)	  verantwortlich	  sind.	  

	  
ETAI	  -‐	  Kremlin	  Bicêtre,	  ein	  Partner	  des	  D-‐ACTIVE-‐Projekts,	  hat	  im	  Projekt	  „Bürgerschaft“	  über	  
mehrere	   Monate	   hinweg	   mit	   Menschen	   mit	   Behinderung(en)	   zusammengearbeitet.	   Im	  
Rahmen	   dieses	   Projekts	   hat	   uns	   Kremlin	   Bicêtre	   um	   unsere	   Hilfe	   gebeten.	   Sie	   sagten,	   sie	  
wollten	   „den	   Gemeinderat	   besuchen“:	   Es	   schien	   ihnen	   wichtig,	   „zu	   erklären,	   dass	   alle	  
Bürgerinnen	   und	   Bürger	   ihre	   eigenen	   Rechte	   haben,	   insbesondere	   das	   Recht,	   an	  Wahlen	  
teilzunehmen“.	  
Abwicklung:	  

-‐	   Präsentation	   der	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmer	   und	   des	   Treffpunkts	   (Ort	   der	  
Diskussion,	   des	   Austauschs,	   der	   Debatte	   unter	   den	   gewählten	   Vertreterinnen	   und	  
Vertretern).	  
-‐	   Präsentation	   der	   neuen	   Wählerinnen-‐	   und	   Wählerverzeichnisse,	   der	   leitenden	  
Angestellten	  und	  von	  Dokumenten	  in	  Bezug	  auf	  das	  Budget	  und	  die	  Befähigung	  von	  
Pflegerinnen	  und	  Pflegern,	  Betreuerinnen	  und	  Betreuern.	  
-‐	  Filmvorführung	  „Ihre	  Abteilung“.	  
-‐	  Besuch	  eines	  Sitzungsraumes.	  
-‐	  Austausch.	  

Schließlich	   finden	   die	   Leserinnen	   und	   Leser	   eine	   kurze	   Beschreibung	   der	   Inhalte,	   die	   die	  
Trainerinnen	  und	  Trainer	  mithilfe	  der	  Texte	  aus	  der	  Bibliografie	  und	  aus	  anderen	  nützlichen	  
Quellen	  zusammenstellen	  können.	  
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Literatur:	  	  
Live	  together,	  in	  November,	  2011,	  file	  called	  "Armed	  to	  be	  citizens"	  FR	  
Understand	   the	  participation	  of	   the	  users,	   Roland	   in	   January	   and	  Yves	  Matho,	  on	  2011,	   FR	  New	  spirit	   of	   the	  
democracy,	  Loïc	  Blondiaux	  
For	  a	  culture	  of	  the	  participation,	  Pierre	  Mahey	  
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ZUSAMMENFASSUNG	  
	  
In	  Bezug	  auf	  die	  Inhalte	  dieses	  Handbuchs	  scheinen	  die	  folgenden	  Aspekte	  entscheidend:	  

• Die	  Nutzung	  validierter	   Instrumente	  zur	  Sammlung,	  Klassifizierung,	  Evaluierung	  und	  
Aufzeichnung	  der	  Daten	  über	  den	  gesamten	  Kurs	  hinweg.	  Die	  Instrumente	  beziehen	  
sich	  auf	  die	  ICF.	  

• Die	   Verwendung	   von	   Instrumenten	   für	   die	   Entwicklung	   der	   Schlüsselkompetenz	   in	  
Bezug	  auf	  eine	  aktive	  Bürgerschaft,	  wie	  sie	  vom	  Europäischen	  Rat	  empfohlen	  wird.	  

• Die	  Aufmerksamkeit	  auf	  und	  die	  Einbindung	  in	  das	  soziale	  und	  familiäre	  Umfeld.	  
• Die	  Notwendigkeit	  eines	  angemessenen	  Kurses	  für	  Fachleuten	  und	  deren	  Beteiligung	  

an	  den	  Arbeitsmodalitäten,	  einschließlich	  der	  Konfrontation	  mit	  und	  der	  Kooperation	  
bei	  der	  individuellen	  Planung.	  

• Sensibilisierung	   und	   Einbeziehung	   der	   Dienstleistungen	   und	   der	   betroffenen	  
Einrichtungen.	  

	  
Die	  vorgeschlagenen	  Instrumente	  können	  in	  verschiedenen	  Kontexten	  angewendet	  werden,	  
wenn	  man	  sie	  an	  die	  Kapazitäten,	  Ressourcen	  und	  Ziele	  der	   jeweiligen	  Situation,	   in	  der	  sie	  
angewendet	  werden	  sollen,	  anpasst.	  
	  
Aus	  Sicht	  der	  Person	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung	  bietet	  diese	  bildende	  Gelegenheit	  die	  
Möglichkeit,	  eine	  Erfahrung	  bewusster	  zu	  erleben,	  und	  folglich	  die	  Möglichkeit,	   ihre	  eigene	  
Individualität	   auszudrücken	   und	   Kommunikationsmittel	   neu	   zu	   entdecken	   und	   dabei	   die	  
besondere	  Situation	  jeder	  Person	  zu	  berücksichtigen.	  
Eine	  wachsende	   Teilhabe	   kann	   zu	   einem	  deutlichen	  Wandel	   des	   Bilds	   von	  Behinderung	   in	  
der	  Gesellschaft	  führen.	  Die	  Selbstbestimmung	  der	  Person	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung	  in	  
ihrem	  Umfeld	  umfasst	  eine	  veränderte	  Darstellung	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung(en),	   in	  
der	  sie	  weniger	  abhängig	  von	  Unterstützung	  gezeigt	  werden.	  
Da	   alle	   Menschen	   die	   Möglichkeit	   haben,	   etwas	   dazu	   beizutragen,	   bedeutet	   eine	   aktive	  
Teilhabe	  Sichtbarkeit	  in	  allen	  Aspekten	  des	  Lebens	  der	  Person	  und	  anderen	  Menschen:	  vom	  
engsten	   familiären	   Umfeld	   bis	   hin	   zum	   Leben	   in	   der	   Gemeinschaft.	   Dazu	  muss	   gehandelt	  
werden:	   bei	   Entscheidungen,	   bei	   Ideen	   und	   Meinungsäußerungen	   und	   dabei,	   sich	  
klarzumachen,	   dass	   man	   eine	   Staatsbürgerin	   bzw.	   ein	   Staatsbürger	   ist	   -‐	   ein	   Mensch	   mit	  
Rechten	  und	  Pflichten.	  
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ANHANG	  
	  
Arbeitsblätter	  zu	  Kapitel	  1	  
	  

	  
PERSÖNLICHES	  PROFIL	  

	  
DEMOGRAFISCHE	  DATEN	  
	  
Name:_____________________________________	   Alter:_______________	  
(ICF-‐Checkliste)	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  (ICF-‐Checkliste)	  
	  

Geschlecht:	  	   männlich	  ☐	   	   	   weiblich	  ☐	  
(ICF-‐Checkliste)	  
	  

Unterbringung:	   ☐	  unabhängig	  in	  der	  Gesellschaft	  

(WHODAS)	  	   	   ☐	  betreutes	  Wohnen	  	  

	   	   	   ☐	  hospitalisiert	  

	   	   	   ☐	  zu	  Hause	  

	   	   	   ☐	  sonstige	  (bitte	  angeben):	  	  
	   	   	   ___________________________________	  
	  
Jahre	  der	  offiziellen	  Bildung:	  _____________	  
(ICF-‐Checkliste)	  
	  

Derzeitiger	  Familienstand:	   ☐ ledig	   	   	   ☐ geschieden	  
(ICF-‐Checkliste)	   	   	   ☐ derzeit	  verheiratet	   ☐ verwitwet 
    ☐ in	  einer	  Beziehung	   ☐ zusammen	  lebend	  
	  

Derzeitiger	  Beruf:	   	   ☐ bezahlte	  Beschäftigung	  
(ICF-‐Checkliste)	   	   	   ☐ selbständig 

☐ nicht	  bezahlte	  Arbeit 
☐ Studentin	  bzw.	  Student 
☐ im	  Ruhestand 
☐ erwerbslos	  (aus	  gesundheitlichen	  Gründen) 
☐ erwerbslos	  (aus	  anderen	  Gründen) 
☐ Sonstiges	  (bitte	  geben	  Sie	  an)	  ________________________	  
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Medizinische	  Diagnosen	  von	  bestehenden	  Gesundheitsproblemen	  
(ICF-‐Checkliste)	  
	  

☐ gegenwärtig	  kein	  Gesundheitsproblem	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Geben	  Sie,	  wenn	  möglich,	  die	  ICD-‐Codes	  an. 

☐ _____________________________	   	   	   	   ICD-‐Code:	  __.	  __.	  __.__.	  __ 
☐ _____________________________	   	   	   	   ICD-‐Code:	  __.	  __.	  __.__.	  __ 
☐ _____________________________	   	   	   	   ICD-‐Code:	  __.	  __.	  __.__.	  __ 
☐ Ein	  Gesundheitsproblem	  (Krankheit,	  Gesundheitsstörung,	  Verletzung)	  liegt	  vor,	  jedoch	  
sind	  die	  Art	  oder	  der	  ICD-‐Code	  unbekannt.KÖRPERFUNKTIONEN	  UND	  KÖRPERSTRUKTUR	  
	  

Medikamente:	   ☐ 	  nein	   ☐ ja	  
(ICF-‐Checkliste)	   	   	   	   Bitte	  angeben:	  ____________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	  ____________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	  ____________________________	  
	  

Hilfsmittel:	   	   ☐ nein	   ☐ ja	  
(ICF-‐Checkliste)	   	   	   	   Bitte	  angeben:	  ____________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	  ____________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	  ____________________________	  
	  
Person,	  die	  bei	  der	  Körperpflege,	  dem	  Einkaufen	  oder	  anderen	  Alltagsaktivitäten	  Hilfe	  
leistet:	  
(ICF-‐Checkliste) 

☐ nein	   	   	   ☐ ja	  
	   	   	   	   	   Bitte	  angeben:	  _________________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	  _________________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	  _________________________________	  
	  
	  
Allgemeiner	  Gesundheitszustand:	  
(WHODAS)	  	   	  

	  
	  

	  
	  
	  
Mentale	  Funktionen:	  	  
(ICF-‐Checkliste)	  
	  
b110	  Funktionen	  des	  Bewusstseins	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b114	  Funktionen	  der	  Orientierung	  (Zeit,	  Raum,	  Person)	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

sehr	  gut	   gut	   mittelmäßig	   schlecht	   sehr	  schlecht	  
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b117	  Funktionen	  der	  Intelligenz	  (einschl.	  Retardierung,	  Demenz)	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b130	  Funktionen	  der	  psychischen	  Energie	  und	  des	  Antriebs	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b134	  Funktionen	  des	  Schlafes	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b140	  Funktionen	  der	  Aufmerksamkeit	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b144	  Funktionen	  des	  Gedächtnisses	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b152	  Emotionale	  Funktionen	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b156	  Funktionen	  der	  Wahrnehmung	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b164	  Höhere	  kognitive	  Funktionen	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
b167	  kognitiv-‐sprachliche	  Funktionen	  

keine	  
Schädigung	  

leichte	  
Schädigung	  

mäßige	  	  
Schädigung	  

erhebliche	  
Schädigung	  

vollständige	  
Schädigung	  

nicht	  
spezifiziert	  

nicht	  
anwendbar	  

	  
	  
	  



	   46	  	  

AKTIVITÄT	  UND	  TEILHABE	  
	  
Schwierigkeiten	  dabei...	  
(WHODAS)	  
	  
…	  zu	  verstehen	  und	  zu	  kommunizieren	  	  
	  
	  
…	  sich	  frei	  zu	  bewegen	  
	  
	  
…	  sich	  selbst	  zu	  pflegen	  
	  
	  
…	  mit	  Menschen	  auszukommen	  
	  
	  
…	  alltäglichen	  Aktivitäten	  auszuführen	  
	  
	  
…	  an	  der	  Gesellschaft	  teilzunehmen	  
	  
	  
	  

keine	   gerine	   mäßige	   starke	   sehr	  starke/nicht	  möglich	  
	  	  

keine	   gerine	   mäßige	   starke	   sehr	  starke/nicht	  möglich	  
	  	  

keine	   gerine	   mäßige	   starke	   sehr	  starke/nicht	  möglich	  
	  	  

keine	   gerine	   mäßige	   starke	   sehr	  starke/nicht	  möglich	  
	  	  

keine	   gerine	   mäßige	   starke	   sehr	  starke/nicht	  möglich	  
	  	  

keine	   gerine	   mäßige	   starke	   sehr	  starke/nicht	  möglich	  
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UMWELTBEZOGENE	  FAKTOREN	  
	  
	  
	   	   	  

Wer	  betreut	  den	  Menschen	  mit	  Behinderung?	  
	  
• Ordnen	  Sie	  den	  Bedürfnissen	   in	  der	   linken	  Spalte	  die	  Werte	  1	   (am	  wichtigsten)	  bis	  11	  

(am	  wenigsten	  wichtig)	  zu;	  sollten	  Sie	  weitere	  Bedürfnisse	  feststellen,	  so	  machen	  Sie	  mit	  
12,	  13,	  …	  weiter.	  Ordnen	  Sie	  den	  Bedürfnissen,	  die	  für	  Sie	  gleich	  wichtig	  sind,	  dieselben	  
Werte	  zu.	  	  

	  
• Geben	  Sie	  für	   jedes	  Bedürfnis	   in	  der	   linken	  Spalte	  den	  Grad	  der	  Unterstützung	  an,	  den	  

der	   Mensch	   mit	   Behinderung	   Ihrer	   Ansicht	   nach	   erhält.	   Reihen	   Sie	   von	   1	   (keine	  
Unterstützung)	  bis	  7	  (maximale	  Unterstützung).	  
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Gesundheit	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Ernährung	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Mobilität	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Sicherheit	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Gefühle	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Sexualität	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Finanzen	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Rechtliches	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Beziehungen	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Hygiene	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Religion/	  
Spiritualität	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Andere	  
(bitte	  

definieren	  
Sie)	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
(Ca.R.R.I.)	  
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Zustand	  der	  Betreuerin	  bzw.	  des	  Betreuers:	  
(CBI)	  

	  
Persönlicher	  Eindruck	  der	  erlebten	  Belastung	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
ZUSÄTZLICHE	  INFORMATIONEN	  
(ICF-‐Checkliste)	  
	  
Skizzieren	  Sie	  bitte	  kurz	  Informationen	  zur	  Person	  und	  andere	  relevante	  Informationen:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nennen	  Sie	  alle	   personbezogenen	   Faktoren,	   die	   einen	  Einfluss	  auf	  die	   Funktionsfähigkeit	  
haben	   (z.B.	   Lebensstil,	   Gewohnheiten,	   sozialer	   Hintergrund,	   Bildung,	   Lebensereignisse,	  
Rasse/ethnische	  Zugehörigkeit,	  sexuelle	  Orientierung	  und	  Vermögen	  des	  Individuums):	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

nie	   selten	   manchmal	   ziemlich	  häufig	   beinahe	  immer	  
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PROTOKOLL	  

	   	   	   	  
	  

___________________________________________________________________________	  
	  
	  

Name	  der	  Teilnehmerin/des	  Teilnehmers:	  	  

	  
	   Kursbeginn:	  	  

Modul:	  SOZIALE	  KOMPETENZ	   	   Kursende:	  	  

	  
	  
Aspekt	   Allgemeines	  Ziel	   Spezifisches	  Ziel	  
	  
	  
	  
Wissen	  

• Die	  Person	  versteht	  
die	  allgemein	  
anerkannten	  
Verhaltenskodizes	  
und	  
Umgangsformen	  in	  
verschiedenen	  
Umfeldern.	  

 Die	  Person	  weiß,	  wann	  sie	  jemanden	  begrüßen	  und	  
wann	  sie	  sich	  verabschieden	  soll.	  

 Die	  Pedrson	  weiß,	  wann	  man	  anderen	  die	  Hände	  
schüttelt.	  

 	  
 	  
	  
UND	  SO	  WEITER!!!	  

	  
	  
	  
Fähigkeiten	  
	  
	  
	  

	    	  
 	  
 	  

	  
	  
Einstellungen	  
	  
	  

	    	  
 	  
 	  

	  

	  

Prozessdokumentation:	  

Datum	   Inhalte	  
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EQR	  (für	  Menschen	  mit	  kognitiver	  Beeinträchtigung)	  
mit	  dem	  Schwerpunkt	  auf	  

sozialer	  Kompetenz	  und	  Bürgerkompetenz	  
	  

	   	   Kenntnisse	  
	   	   Im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  EQR	  

werden	  Kenntnisse	  als	  Theorie-‐	  
und/oder	  Faktenwissen	  
beschrieben.	  

	  
Niveau	  1	  
	  

	  
Zur	  Erreichung	  von	  Niveau	  1	  
erforderliche	  Lernergebnisse	  
	  

	  
grundlegendes	  Allgemeinwissen	  

	  
Niveau	  2	  
	  

	  
Zur	  Erreichung	  von	  Niveau	  2	  
erforderliche	  Lernergebnisse	  
	  

	  
grundlegendes	  Faktenwissen	  über	  
die	  soziale	  und	  die	  
staatsbürgerlichen	  Kompetenz	  
	  

	  
Niveau	  3	  
	  

	  
Zur	  Erreichung	  von	  Niveau	  3	  
erforderliche	  Lernergebnisse	  
	  

	  
Kenntnisse	  von	  Fakten,	  
Grundsätzen,	  Verfahren	  und	  
allgemeinen	  Begriffen	  in	  Bezug	  auf	  
die	  soziale	  und	  die	  
staatsbürgerliche	  Kompetenz	  
	  

	  
Niveau	  4	  
	  

	  
Zur	  Erreichung	  von	  Niveau	  4	  
erforderliche	  Lernergebnisse	  
	  

	  
ein	  breites	  Spektrum	  Theorie-‐	  und	  
Faktenwissen	  im	  Bereich	  soziale	  
und	  staatsbürgerliche	  Kompetenz	  
	  

	  
	  

Fertigkeiten	   Kompetenz	  
	  
Im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  EQR	  werden	  Fertigkeiten	  
als	  kognitive	  Fertigkeiten	  (unter	  Einsatz	  logischen,	  
intuitiven	  und	  kreativen	  Denkens)	  und	  praktische	  
Fertigkeiten	  (Geschicklichkeit	  und	  Verwendung	  von	  
Methoden,	  Materialien,	  Werkzeugen	  und	  Instrumenten)	  
beschrieben.	  
	  

Im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  EQR	  wird	  Kompetenz	  im	  
Sinne	  der	  Übernahme	  von	  Verantwortung	  und	  
Selbstständigkeit	  beschrieben.	  

	  
Grundlegende	  Fertigkeiten,	  die	  zur	  Ausführung	  
einfacher	  Aufgaben	  erforderlich	  sind	  
	  

Arbeiten	  oder	  Lernen	  unter	  direkter	  Anleitung	  in	  
einem	  vorstrukturierten	  Kontext	  

	  
Grundlegende	  kognitive	  und	  praktische	  Fertigkeiten,	  die	  
zur	  Nutzung	  relevanter	  Informationen	  erforderlich	  sind,	  
um	  Aufgaben	  auszuführen	  und	  Routineprobleme	  unter	  
Verwendung	  einfacher	  Regeln	  und	  Werkzeuge	  zu	  lösen	  
	  

Arbeiten	  oder	  Lernen	  unter	  Anleitung	  mit	  einem	  
gewissen	  Maß	  an	  Selbstständigkeit	  

	  
Eine	  Reihe	  kognitiver	  und	  praktischer	  Fertigkeiten	  zur	  
Erledigung	  von	  Aufgaben	  und	  zur	  Lösung	  von	  
Problemen,	  wobei	  grundlegende	  Methoden,	  
Werkzeuge,	  Materialien	  und	  Informationen	  ausgewählt	  

	  
Verantwortung	  für	  die	  Erledigung	  von	  Arbeits-‐	  oder	  
Lernaufgaben	  übernehmen	  	  
	  
Bei	  der	  Problemlösung	  das	  eigene	  Verhalten	  an	  die	  
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und	  angewandt	  werden.	  
	  

jeweiligen	  Umstände	  anpassen	  
	  

	  
Eine	  Reihe	  kognitiver	  und	  praktischer	  Fertigkeiten,	  die	  
erforderlich	  sind,	  um	  Lösungen	  für	  spezielle	  Probleme	  in	  
einem	  Breich	  auf	  dem	  Gebiet	  sozialer	  oder	  
staatsbürgerlicher	  Kompetenzen	  zu	  finden	  
	  

	  
Selbstständiges	  Tätigwerden	  	  innerhalb	  der	  
Handlungsparameter	  von	  Arbeits-‐	  oder	  Lernkontexten,	  
die	  in	  der	  Regel	  bekannt	  sind,	  sich	  jedoch	  ändern	  
können	  
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Arbeitsblätter	  zu	  Kapitel	  3	  
	  
	  

Tabellen	  für	  die	  Zusammenfassung	  der	  Gespräche	  
	  
Die	   folgenden	   Tabellen	   können	   als	   Richtlinien	   für	   Gespräche	   auf	   drei	   möglichen	   Ebenen	  
dienen.	  Wählen	  Sie	  die	  für	  die	  jeweilige	  Ebene	  passende.	  
	  
Arbeitspro-‐
zess	  

Familienmitglieder	  (die	  folgenden	  
Fragen	  können	  geändert	  werden,	  
wenn	  man	  sie	  professionellen	  
Betreuerinnen	  und	  Betreuern	  oder	  
anderen	  Unterstützern	  und	  
Unterstützerinnen	  stellt.)	  	  

Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  von	  
Institutionen	  

Eventuell	  bereits	  
bestehende	  
Gruppen	  oder	  
Vereine	  

Etwaige	  
Einrichtung	  
eines	  
Komitees	  

-‐	  Welche	  Bedeutung	  haben	  für	  Sie	  
die	  Wörter	  in	  unserem	  
Wortschatz?	  
-‐	  Welche	  Rechte	  haben	  Sie	  Ihrer	  
Meinung	  nach?	  Und	  die	  Pflichten?	  
	  -‐	  Waren	  Sie	  schon	  einmal	  in	  einer	  
Situation,	  in	  der	  Sie	  Ihre	  Rechte	  
verteidigt	  haben?	  Wie	  haben	  Sie	  
das	  gemacht?	  	  
-‐	  Denken	  Sie,	  dass	  es	  wichtig	  ist,	  
die	  eigenen	  Rechte	  zu	  fördern	  und	  
zu	  verteidigen?	  	  
-‐	  Waren	  Sie	  schon	  einmal	  in	  einer	  
Situation,	  in	  der	  Sie	  die	  Rechte	  
Ihrer	  Verwandten	  verteidigt	  
haben?	  
-‐	  Was	  sollte	  Ihrer	  Meinung	  nach	  
diese	  Stadt	  (Gemeinde	  usw.)	  für	  
unsere	  Rechte	  machen?	  	  
-‐	  Was	  ist	  Ihrer	  Meinung	  nach	  ein	  
Komitee,	  das	  sich	  zur	  Förderung	  
der	  Rechte	  einsetzt?	  	  
-‐	  Was	  könnte	  man	  Ihrer	  Meinung	  
nach	  tun,	  um	  ein	  Komitee	  zu	  
gründen?	  	  
-‐	  Was	  könnte	  mir	  Ihrer	  Meinung	  
nach	  passieren,	  wenn	  ich	  einem	  
Komitee	  beitrete?	  	  

-‐	  Welche	  Bedeutung	  haben	  für	  Sie	  die	  
Wörter	  in	  unserem	  Wortschatz?	  
-‐	  Was	  sind	  Ihrer	  Meinung	  nach	  unsere	  
Rechte	  und	  Pflichten?	  	  
-‐	  Was	  machen	  Sie,	  um	  unsere	  Rechte	  
zu	  fördern/zu	  verteidigen?	  	  
-‐	  Was	  könnte	  Ihrer	  Meinung	  nach	  
noch	  in	  unserer	  Gemeinschaft	  getan	  
werden?	  	  
-‐	  Was	  könnte	  ich	  tun,	  um	  ein	  
Förderkomitee	  (Verein	  usw.)	  
einzurichten?	  	  
-‐	  An	  welche	  Ämter	  kann	  ich	  mich	  
wenden,	  um	  mich	  zu	  informieren,	  um	  
Veranstaltungen	  zu	  organisieren	  
usw.?	  	  
-‐	  Wie	  könnten	  Sie	  uns	  dabei	  helfen?	  
-‐	  Wie	  sollen	  wir	  vorgehen,	  wenn	  wir	  
noch	  ein	  Treffen	  mit	  Ihnen	  brauchen?	  
-‐	  Sind	  Sie	  damit	  einverstanden,	  wenn	  
wir	  Sie	  auf	  Video	  aufnehmen	  und	  Sie	  
in	  unserem	  Dokument	  vorkommen?	  
	  

-‐	  Was	  macht	  Ihr	  
Verein?	  Wer	  sind	  
Ihre	  Mitglieder?	  
-‐	  Welche	  Art	  von	  
Aktivitäten	  machen	  
Sie?	  
-‐	  Wie	  haben	  Sie	  sie	  
organisiert?	  
-‐	  Welchen	  Rat	  
können	  Sie	  uns	  
geben?	  
-‐	  Was	  könnte	  Ihrer	  
Meinung	  nach	  noch	  
in	  unserer	  Stadt	  
getan	  werden?	  

	  
	  




