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PETER JEHLE

1. PROBLEMSTELLUNG

Emotionen von Lehrer innen und Lehrern slehen nicht im Mittelpunkt der  
deutschsprachigen Literatur iiber Lehrer.  Wird von Schulangst  gesprochen,  
assoziieren die meisten Gespri ichspartner die Angst der Schuler.  Der 
Hinweis auf  die Angst des Lehrcrs dagegen fiihrt zu Llberraschung oder 
Befremden.  In einer zur Zeit am Deulschen Insti tut laufenden Studie 
(JEHLE & LEBKUCHER in Vorberei tung)1 wurden Lehrer innen und 
Lehrer  gefragt ,  wie sie vorgegebene  emotionale Belastungen von 
Lehrerinnen und Lehrern in ihrer Haufigkeit und Bedeulung einsehatzen.  
Angst scheint nach der Meinung dieser Befragten im Verglcich zu Arger, 
Ent tauschung,  Gehetztsein und Ausgebranntsein nirht  die vorherrschende 
emotionale Belastung zu sein. Wenn Angst aber  auftri t t ,  wird ihr grofie 
Bedeutung zugesprochen.  Solche negativen Gefiihlc, so nehme wir an, 
konnen fur den Lehrer eine grolje Belastung bedeuten und sie kiinnen ihn 
zu unangemessenem Verhalten gegeniiber seinen Schiilern veranlassen.  Am 
Deutschen Insti tut  in Frankfurt  bearbeiten wir daher ein Projekt zum 
Phanomen der berufsbezogenen Angst von Lehrerinnen und Lehrern.
Es besteht aus mehreren Komponenten,  die teilweise bereits bearbei tet  sind 
oder  teilweise noch bearbeitet  werden. Im einlei tenden Teil des Projekts 
haben wir die deutschsprachige Literatur zur Lehrerangst  analysiert 
(Abschnitt 3). In einem zweiten Schritt  wurde eine epidemiologische 
Untersuchung iiber die Verbrei tung und Verursachung der Lehrerangst  
un te rnommen (Abschnitt 4). In einer weiteren Komponente haben wir

1) J E H L E  P. & L E B K liC H E R ,  A. (in V orbere i tung) .  U rsa rh e n  d e r  b e ru fsbezogenen  
L ehrerangs t  in d e r  M e inung  von L ehre r innen  u n d  L ehre rn .  E ine  E rs tb c frag u n g .  D eutsches 

Inst i tu t  fur  In te rn a t io n a le  Padagog ische  F orschung ,  F rankfu rk  am Main.
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versucht,  mit einem Selbsthilfeprogram fur Lehrerinnen und Lehrer mit 
berufsbezogener  Angsl einen Beitrag zur Losung der Angst einen Beitrag 
zur Losung der Angstproblemalik zu leislen (Abschnitt 5).

2. ZUM KONZEPT DER LEHRERANGST

Vor deni Bericht iiber das Projekl wird kurz auf das Konzept Lehrerangst  
eingegangen.
Be ru fsbez ogene  Angsl  von Le h re r innen  und Lehrern  ist bei 
Berufsanfangern eine haufige Frsche inung und unter  dem Stichwort 
"Praxisschock" bekannt  (z.b. MIILLER -  FOHRBRODT,  CLOETTA, 
DANN 1978). Diese Angst wird meist in Laufe der Ausbildung in der 
zweiten Ph ase der Lehrerausbi ldung und der  anfanglichen Lehrtatigkeit  
wieder abgebaut ,  wohl nicht immer auf unproblcmalische Weise. Bei der 
berufsbezogenen  Angst unseres Projekts soli es sich um die Angst von 
Berufsanfangern,  sondern um die Angste von Lehrerinnen und Lehrern 
handeln,  die schon mehrere Jahre im Schuldienst sind.
Unler  Angst wird haufig,  aber  unspezifisch verstanden ein u n a n g e n e h m  
er leb te r  Z u s t a n d  d e r  S p a n n u n g ,  d e r  mi t  Gef iihlen d e r  B edro h th e i t  und  
de r  Hi lf losigkeit  v e r b u n d e n  ist. Angst wird von physiologischen 
Veranderungen  begleitet und ist mit verschiedenen Verha ltensanderungen 
verknupft  ( G A R T N E R - H A R N - A C H  1972, 11 ;SCH WARZE R 1981,80).  
Neben den sehr  einflulJreichen psyehoanalytisehen Theorien (z.B. von 
FREUD) si nd vor alleni verschiedene Lerntheorien zur Erklarung von 
Angst verwendet worden. Nach zunachst  relativ einfach konstruierten 
Theor ien des klassischen und operanten Kondit ionierens sind teilweise 
darauf  aufbauend in den letzten Jahrzehnten die Theorie des Lerr.ens am 
Mndell sowie kognitive Theorien vorgeschlagen worden. Unter  diesen ist 
vor allem tier Ansalz von LAZARUS (1966) zu nennen,  der fur den 
AngslprozelJ eine bedeutende  kognitive Komponente ,  namlich zwei 
unle rsche idbare B e w er tu ng en  vorsieht:

1. die Bewertung potenlieller Angstfaktoren
2. die Bewertung der verfugbaren Bewaltigungsmoglichkeiten.

Bewertet eine Person ein best immles Ereignis als bedrohlich und sieht sie
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keine Bewaltigungsmoglichkeit ,  dann ersl entsleht  Angsl. Merkmale  der  
Lehrerpersonlichkeit  wirken quasi als Filter beim Wahrnehmen,  Bewerten 
und Reagieren.  Daher solllen z,B die personliche Geschichte einer Person 
und Angsllichkeit als Persiinlichkeitsmerkmal unbedingt  in die Erklarung 
von Lehrerangst  einbezogen werden. Es ist also das Konzept der 
potentiellen Angstfaktoren und der individuellen Bewertung,  das uns niiher 
an die individuell ausgepraglen Angstprozesse heranbr ingt .

:ϊ. ZUR LEHRERANGST IN DER 
DEUTSCHSPRACHIGEN LITERATUR

In unserem Projekt inleressierte uns zunachst,  auf  welche Weise das 
Phanomen Lehrerangst  bearbeitet  worden ist. Dazu haben wir eine 
Zusammens lel lung der deutschprachigen Literatur zur Lehrerangst  
erarbei tet  und haben immerhin 140 Beitrage gefunden (JEHLE, 
N O R D — RL'DIGER 1992). In einer friiheren Zusammenstel lung,  in der  wir 
die zeilliche Verteilung von 85 Veroffentl ichungen in der Zeit von 1969 bis 
1990 priiften, war in den Jahren 1977 bis 1980 ein steiler Anstieg der Zahl 
de r  V e r o f f e n t l io h u n g e n  a u f g e t r e t e n ,  de r  abe r  ebe nso  schne l l  
zuruekgegangen ist. In den vier Jahren von 1977 bis 1980 sind ailein 42%  
der Arbeiten verolfentlicht worden (NORD — RLIDIGER & JE H L E  1992, 
530). Man kann sicher sein, da(J dies nichts mit einer Zunahme der 
Lehrerangst  zu tun hatte,  vielmehr war Lehrerangst  eine Zeit lang ein 
"Modethema ".
Ob angesiehts der betrachtlicben Zahl der Veroffentl ichungen auch 
bedeutsame Erkenntnisse iiber die Lehrerangst  gewonnen worden sind, 
wurde mit der folgenden Llbersicht geprtift . Wir haben die vcrfiigbaren 
Arbeiten anhand von sechs Kategorien auf die Fragestel lungen 
durehgesehen,  mit denen Lehrerangst  untersucht  worden ist.
Allein 35 der 85 Beitrage haben wir nicht in die Analyse aufgenommen, da 
dort  Lehrerangst  nur mit einem Wort erwiihnt worden ist. Aus der  
folgenden Llbersicht wird deutl ich,  dali nur  wenige empirische 
Untersuchungen durchgefiihrt  worden sind, gleichgiiltig ob es um die 
Priifung von Hypothesen oder praktischer Ldsungsvorschlage ging.
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Zent ra le  Frages te l lung en  Z a h l  der
Arbeiten

1. P r o b le m d a r s t e l l u n g e n ,  Theor ie sk i zz ie rung en
Sp eku la t io ne n  26

2. Ube rs ich tsa r t ike l  4
3. E r le b n is s c h i l d e ru n g e n /F a l l d a rs te l l u n g e n  2
4. Ep idemiologische  E r h e b u n g e n :  Former) ,  Schwere

u n d  V erb re i t u n g  (>
5. E m p ir i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  zu  T h e o r i e n .  H y p o th e se n  2
6. E n t w ic k lu n g  u n d  E r p r o b u n g  eines In te rven t ions-

p r o g r a m m s  (L o s u n g s k o n z e p t i o n e n ) 10

S um  me  50

Wir konnten oder muliten den Sehluft ziehen,  daft zwar zahlreiche 
Veroffentl ichungen verfiigbar sind, daBaber weder die Ursachen noch die 
Lcisungcn des Problems Lehrerangst  griindlich und empirisch untersucht  
worden sind. Es sol! aber  an dieser Stelle nicht versaumt werden,  darauf  
hinzuweisen, dafi es einen Kern von Veroffentlichungen gibt,  die einen 
wiehtigen Beit rag zur Angstproblematik von Lehrern bedeuten (z.B. 
BRUCK 1978; WEI  DEN MANN 1978).

Welche Erklarungen zur Entstehung von Lehrerangst  wurden nun 
angeboten? Dazu stellvertrelend einige Beispiele:

QUITMANN {1980, 21) sieht "das Bildungssyslem...  dureh wirtsehaftliche 
Inleressen uberlagcrt ,  die Vorrang vor den Bildungsinteressen von 
Kindern,  Eltern und Lehrern h a b e n .”
Einerseils wurden diese Inleressen iiber hierarehisehe Slrukluren der 
Schulverwaltung vermillelt ,  anderersei ls  wirken sie iil)er "heimliche 
Lehrplane" auf den Lehrer ein.

JEN DRO WIA K & KREUZER (1980) nennen als best immende Elemenie 
die Unvereinbarkeil  einer Vielfalt von offenen, aber auch verborgenen 
Auftragen und Anspriiehen an den Lehrer,  die in Verbindung mit der 
Qualifikation und Leistungsbereitsehaft  ein holies Angstpotenlial  bewirken 
kiinnen.

WEIDENMANN (1978) unternahin den Versuch einer Rekonstruktion von 
Lehrerangst  aul der Grundlage des Tatigkeitskonzepls der  sowjetisehen 
Psychologic. Beslandleile dieses Konzcpts sind: Die "objeklivc Situation
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des Mensehen"  und die "zentrale Regulat ionsfunktionen ", die iiber die 
" Tatigkeit  des Mensehen"  verbunden sind, und die "Ergebnisse der 
Akt ivi tat " (S. 25 ff.). Er entwickelte - ausgehend  von einem
gesellschaftskri t ischen,  systemtheoret ischen und interakt ionist ischen 
Ansatz - anhand von vier Anforderungs- bzw. Tat igkeitsbereichen des 
Lehrers (Qualifikation, Integrat ion,  Selection und Kontakt  - S. 55-65 und 
81) eine Reihe potentieller Angstfaktoren. Angst bedeutet  dabei  eine 
"Antizipat ionsst ruktur", die eine Person beim Versuch,  eine Situation zu 
bewaltigen, bildet. Diese als Angsl bezeichnete Antizipationsstruktur  hangl  
nieht so sehr mit Personlichkeitseigenschaften oder  situativen Bedingungen 
zusammen,  sondern geht auf  das Angstpotential  zuruck. Das Angstpotential  
ist inderAnforderungsstruk tur  derobjek tivenBedingungenderLehrer tat igkei t  
eines gegebenen gesellschaftlichen und schulischen Systems enthalten.

Fiir BRUCK (1978; 1980) ist in einem personnaben,  aber  doch generellen 
Ansatz die Erklarung der Lehrerangst  insbesondere in einem permanenten 
Konflikt zwischen "Erwachsenheit  und Kindl ichkei t" zu sehen. Angst wird 
nach der Vorstcllung des Autors ausgelost,  wenn der Lehrer bei der  
Erfiillung seines Auftrags, namlich das Kind zur Erwrachsenheit  zu 
erziehen,  mit der ungehemmten,  triebhaften Kindlichkeit des Kindes 
konfrontiert  wird. Dabei spiel 1 eigene Entwicklung aus dcr  Kindlichkeit mit 
Verletzungen und Verdrangungen cine bedeutende  Rollc und kann ihn mit 
seinen Schiilern in eine Teufelskreis von "Zufugungcn und Zugefi igtem" 
bringen,  aus dem er nur durch Aufarbeiten seiner eigenen Geschichte 
wieder hcraustretcn kann. Jeder  Mcnsch macht  diese Entwicklung mit 
slarkeren oder gcringeren Verletzungen und Verdrangungen  durch ,  so dafi 
viele Lehrer davon betroffen sein mulite.

In d c r  a n g lo - a m e r ik a n i s e h c n  L i t e r a tu r  s ind vor al lem zwei 
zusammenfassende Arbeiten /.ur Lehrerangst  zu finden, die Beitrage von 
COATES & T H O R E S E N  (1976) und von KEAVNEY & SINCLAIR (1978); 
auf den zweilen wird bier kurz e ingegangen.
Die Autoren slellen im Rahmen einer Lileratiiriibersicbi ein Modell dcr 
Lehrerangst dar,  in dem unter andereni  sowohl Trait -und State- 
Komponenten als auch die von LAZARUS (1966) expliziertcn Elemente dcr 
ersten Bewertung ("threat recognition") und der zweiten Bewerlung 
("thoughts about inability to cope with threat")  enthalten sind.

Unserer Analyse der deutschsprachigen Literatur zufolge wurden sehr 
verschiedenart ige Erkliirungsansiitze e rarbeitet  (siebe die obigen Beispiele). 
Die folgctide Zusammenstel lung der darin vorgefundenen vennute ten 
l l r sacl ion gibi eine Einhliek in die Vicllalt:

I. ( iesel lscbuf tl icbe Si tua tion
- R e c b t l i e h e  V e r f a s s u n g

- Wirtschall l iehes Svslem
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- Politisehcs Klima
■ Wirtschaftl iohe Situation

2. Be d in g u n g en  des Schulsys tems
- Funktion dcs Schule fiir Individuum, Wirtschaft ,  Staal
- Auftrag dcs Lehrers
- Arbeitsbedingungon Her Schule

3. F a k to r e n  in de r  Pe r so n  dor  Schi i ler  bzw.  d e r  El tern
- Aggressivitat von Schtilern
■ Interesselosigkeil  von Sehiilern
- Ehrgeiz dor Ellcrn

4. F a k to r e n  in dor  Pe rson  des Lehrers
■ Berufseignung
■ Berufsmotivation
• Ausbildungssland
• Personlichkeit
- Biographic

Haufig wurden allgcmeine gesellschaftliche Bedingungen und Merkmale 
dos Schulsystems als Ursachen benannt ,  untcr  denen woh! alle Lehrer 
stehcn,  die abcr  vermutlich nicbt alle unmittelbar  auf  den einzelnen Lehrer 
einwirken. Naher  bei der Person des einzelnen Lehrers liegende und 
unmit telbarer  wirkende Variablen wurden bei den Schulern und den Eltern 
und natiirlich bei der Person dcs Lehrers selbst gesucht.
Aus Raumgr iinden kann ich nur zusammenfassend - und nicht ohne Ironic · 
sagcn,  daB cs kaurn bedeutendc  Variablen im Bereich von Schule und 
Erz iehung gibt, die n ich t  zur Erkla rung vorgeschlagen worden sind. 
Andererseits ist dies wegen der Ind iv idua l i s t  von Angstprozesscn nicht 
i iberraschond.

Ich berichte nun iiber die zweite Komponente  unseres Projekts,  in dem 
iiber die Verbrei tung der Lehrerangst  eine Pi lotuntersuchung durchgefiihrt  
worden ist ( JEHLE & KRAUSE 1993).
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4. EPIDEMIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG ZUR 
LEHREHANGST

Eine  Sohluliiolgerung aus den Argurnentat ionen iiber die Ursachen der 
Lehrerangst isi folgende: L ehrerangs t  miiljtc ein wei tverbrei te tes  
P h a n o n i e n  sein.
In der vorliegenden Studic ging es  1. um die Uberpri ifung von 
Da ten erhebungsi  nsl rumen ten, insbesondere des Angst fra gebogens,  2. um 
eine Erhebung zur Verbrei tung von Lehrerangst  in Verbindung mil der 
Erkundung von Variablen,  die mil Lehrerangst  vcrbunden sein konnten.  
Dem Cbarakter  einer  Pilotstudie entsprechend wurde noch keine 
representat ive Stichprobe angestrebl .  Als Angstkonzept wurde ein loser 
Bezugsrahmcn,  der vor allem auf die Kategorisierung des angenommenen 
Angst processes ausgericbtet  ist, zugrundegelegt .
Der Fragebogen zur Erfassung von Lehrerangst  basiert auf  einem 
phanomenologisch und klinisch-padagogischen Konzept der Lehrerangst  
von WINK EL (1980). Der Autor hat folgende neun F o rm e n  d e r  
Leh re rangs t  vorgesehlagen (fur die Operationalisierungen der Kategorien 
in der  Klammer wurde der Text aus W IN K E L  1980, 67-68 wortlich 
i ibernommenp.

].  Versagensangs t  (die Angst zu versagen,  den Stoff nicht geniigend zu 
beher rschen,  Fehler zu machen,  mit Erziehungsschwierigkeiten nicht fertig 
zu werden usw),

2. Exis tenzangs t  (die Angst, aus vvelehen Griinden auch immer,  den Beruf
aufgeben zu rnijssen)

3. Konf l ik tangs t  (z.B. die Angst vor den Konflikten, etwas machen zu 
miissen, von dem man nicht iiberzeugt ist, oder sich ducken zu miissen, 
obwohl man sich vvehren will)

4. T r e n n u n g s a n g s t  (z.B. die Angst, von den Kollegen oder von der 
Berufswissenschaft in Stich gelassen zu werden)

2) I rh  b e d an k e  mich bei  Herrn Prof. Dr. R ainer  W IN K E L ,  Hoehschule d e r  Kiinste, Berl in , 
fur die f reundliehe  G en eh m ig u n g  zur worllichen U b e rn a h m e  dieses Abschnittes.
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ό. I l e r r sc ha f t s an gs t  (ζ.Β. die Angst, vor der Machl Vorgeselzter oder 
einfluGreicher Ellcrn)

6. IVrso nena ng s t  (die Angst vor Personen,  z.B. vor dent Schulleiler,  dem 
Schulral  den Kollegen, den Sehiilern)

7. S t ra f angs t  (die Angst, Repressalien, Stieheleien, Ungerechtigkeiten,  
Schikanen usw. ausgesetzt  zu sein)

}{. Unbewulj te  Angst  (die Angst vor der eigenen Emotionalitat  und 
Tr iebhafl igkeil ,  z.B. vor Minderwertigkeitsgefiihlen, vor verdrangten 
aggressiven oder sexuellen Impulsen)

(). Neur o t i sc he  Angst  (die Angst vor der Angsl ,d ie  man aui sich zukommen 
sieht in besl immten Siluationen)

Die Befragten hatten unhand von vierslufigen Skalen je Form der Angst 
einzuschatzen,

a) wie hauf ig  Sie von die jeweiligen Angst betroffcn sind
b) vvie intensiv dies bei Ihnen der Fall ist.

1. Ver sagensangs t  (die Angst zu versagen, den Sloff nicht geniigend zu 
beher rschen,  Fehler zu machen,  mil Erziehungsschwierigkeilen nicht fertig 
zu werden usw.)

Beispiel:

a I bet ri ff t  mich: 3
haufig

2 1
manchmal  selten 

2 1
stark etwas

0
nie

0bl bedriickt mich: 3
sehr  stark gar nicht

Man erhalt  dadurch  Informationen iiber die Verbrei tung von Lehrcrangst ,  
wobei die einzelnen Formen der Lehrerangsl  auch Anhaltspunkte dafiir 
geben,  wodurch oder in welchem Zusammenhang Angste ausgelost werden. 
Die Eigenarl  der  ausgelosten Eigenarl  der ausgelosten Angste, das heiBl die
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verschiedenen Verhal iensebenen,  werden in dieser System at i k nicht naher 
expliziert.  Diese Systematik der neun Angst for men win! stets unyollstandig 
hleihen, da weitere Phanomene  aulgefimden und Aufgliederungen der 
bestehenden Formen vorgenommen werden kiinnen.

Bei der  weiteren Fragestel lung der Studie sollten folgende Variablen mit 
den Befunden zur Verbrei tung der Lelirerangst in Verbitnlung gebracht  
werden:
■ Biographische Variablen,  ■/..B. Gesehleehl,  Dienstaller
- Unterrichts- und Sehulvariablen, z.B. Zahl der Fiicher, Klassen- oder 
Faehlehrer,  Sehullyp, Schulgrofie,
- Soziales Umfeld der Sehuler,
■ Region der Schule (Stadt/Land),
* Berufszufriedenheit ,  Wunseh naeh Berufswechsel,
- Neigung zum Tabuisieren von Angst,
- Sehuldgefiihle,
- Korperliche Beschwerden.

Die versehiedenen Bi og raphischen  D a ten  und die Einschatzung der 
Berufsmot iva t ion  sowie die Variablen der  Unter r iel i t s s i tna t ion und der 
Schule  wurden mit einem adhoc entwiekelten Fragebogen e rhoben.
Fiir die Erfassung der Neigung zutn T a b u i s i e r e n  von Lehrerangst  stand 
kcin Fragebogen zur Verfilgung, daher  wurden zwolf Items neu enlwickell.

Beispiele:
1. Es fallt mir schwer, iiber meine berufsbezogene Angst zu berichten.

1 2 3 4 5 6
0- — 0...........0...............0................0..............0

trifft i iberhaupt trifft sehr
nieht zu stark zu

2. Ieh versuche, meine Angst vor den Sehulern zu verbergen.
3. Ich bin davon uberzeugt,  dafi. man als Lehrer keine Angst haben darf.

Die Sehuldgefi ihle wurden mit fiint Items aus der deutsehprachigen
Fassung des MMPI (SPREEN 1963) geprUft.
Zur Erhebung ko rper l icher  Beschw erd en  standen die bereits umfassend
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erproblen Skalen von BRAHLER & SCHEER (1983) zur Verfiigung. Bei 
diesem Fragebogen sohatzt eine Person bei 57 Fragen mil einer 
fiinfsluf igen Skala den Schweregrad ilirer kiirperlichen Beschwerden ein. 
Die Erhebung  worde 1990/91 an insgesamt 18 Schulen an drei Orlen in 
Hessen durchgef i ihr t .  Zu den Sehulen gehor ten  Grundse hul en ,  
Hauptsehulen,  Realsehulen und Gvmnasien.  An diesen Sehulen waren zum 
Erhebungsze it raum insgesamt 482 Lehrerinnen und Lehrer erreiehhar ,  162 
lull ten den Fragebogen aus. Dies ergibt eine Riicklaufquole von 33,6%, die 
unbefriedigend isl, jedoeh diirfle das Tliema Angsl hem mend gewirkl 
haben.  Da es sieh hier um eine Pilolsludie bandelte,  wurde noeh nieht auf 
Repnisen ta t iv i ta tdcr  Sliehprobe geachtet .  Daber isl zu bedenken,  dali die 
Ergebnisse dadurch in ihrer Allgemeingiiltigkeit begrenzt sind. 
Insbesondere die Fragebogen zur Angst und zum Tabuisieren wurden mil 
Faktoren- und Ilemanalyse auf ihre Eignung unlersueht .  Im folgenden wird 
allerdings nur auf  das Ergebnis i'iir den wichligen Fragebogen zur 
Lehrerangst  eingegangen.

Eine Faktorenanalv.se als Hauplkomponentenalvse  mil ansohlieljendcr 
Varimax-Rolation iiber die neun Formen der Angsl, beantworiel  beziiglich 
der Hau f ig ke i t  der Angst, e rbraehle zwei Faktoren,  die zusammen 51,69% 
der Gesamlvarianz erklaren.  Faklor 1 (Eigenwert 2 ,76 :30 ,65% aufgeklarle 
Varianz) u in fa ft die Formen Konflikt-, Trennungs-,  Herrschafts-,  Personen- 
und Slrafangst ,  man kann sagen,  d a B . e s  sieh dabei  um Angs t in 
V e r b i n d u n g  mi t  P e r so n en  handelt .  Die Formen Versagens-,  Existenzangst,  
sowie UnbewuBte Angsl und Neurotische Angst bilden den Faktor 2, er 
konnte die Angs t  als p e rs on - in te rn e r  ProzelJ bedeuten (Eigenwert 1,89; 
21,04% aufgeklarle Varianz). Diese faklorielle Slruktur  der Angstformen 
wurde auch bei der  In te ns i ta t  der Lehrerangst  gefunden (siehe die 
Faklor ladungen in der reehlen Zahlenkolonne der Tabelle 1 und 2).
Der Fragebogen scheinl also zumindesl  bei dieser Sliehprobe eine klare 
Sl ruklur  von zwei Faktoren zu besitzen, die nun die Grundlage dafiir gaben,  
die Testquali tat  zu priifen. Dazu wurde eine Ilemanalyse mit einem 
zufriedenstei lenden Ergebnis durchgefiihrt .  Die Gesamtrel iabil tat  je Faktor 
und die Kriterien fur die einzelnen Formen der Angst sind in Tabelle 1 und 
2 in der  Kolonne "Ilemanalyse " zu sehen.
Die Erhebung zur Haufigkeit  und Intensitat  der Angst ergab folgende 
Befunde (Tab. 3 und 4). Die Zahlen bedeuten folgendes: 12,5% der 
befragtcn Lehrerinnen und Lehrer gaben an, "hauf ig" von Versagensangst
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hetroffen zu sein.
Vergleicht man die einzelnen Formen der Angst, dann fallen einige 
beach tliehc Untersehiede auf. Die Angst,  "zu versagen,  den Stuff niehl 
geniigend zu beherrschen usw.", ist auf  der Stufe "haufig" bei der 
Haufigkeil von den meisten Befragten genannt  worden.  Auffallig ist hier 
auch,  dalJ nur 3 bzw. 8% der  Befragten angebe,  "nie" von solchen Angslen 
hetroffen zu sein. Grofiel Untersehiede beslehen auch bei den 
Prozentwerlen der zweitextremen Stufe "manchmal".  Die Daten zur 
lnlcnsi tat  sitid nicht so stark ausgepragt ,  aber  sie bilden ein ahnliches 
Muster wie die zur Haufigkeil der  Angst (Tab. 4). Betrachtet  man allein die 
extreme Skalenstufe,  dann kann man zum SchluB Ikommen, daB nur eine 
Minderheil  von Lehrerinnen und Lchrern von schwerer Angst betroffen ist 
und daB der Lehrerberuf niehl generel l  mit Angst verbunden ist, wie dies 
aus mehreren  theoretischen Argumentationen in der oben erwahnten 
Literatur erschicnen ist.
Wir konnten jedoch auch die weniger ext reme Stufe "manchmal" bzw. 
"stark" mit in die Beurtei lung einbeziehen.  In der folgenden Tahelle im 
Text wurden dazu die Prozentzahlen der beiden Stufen "haufig" und 
"manchmal" zusammengefaBt.  (Gleichzeitig werden unsere Daten mit den 
Ergebnissen einer  Studie von PEEZ (1983) verglichen, die dieser Autor mit 
dem selben Fragebogen vor zehn Jahren ebenfalls in der Bundesrepubl ik 
Deutschland durchgefiihrt  hat,  dieser  Vergleich wird erst  spater  
besprochen.)
Es ist zunachst  unter der Kolonne "JEH/KRAUSE" zu sehen,  daft das Bild 
von der Verbrei tung der Angst nun etwas anders geworden ist. Anhand der 
zusammengefaBten Skalenstufen entsteht  der Eindruck,  viele Lehrer  
konnten von Angst betroffen sein. Dies wird vor allem bei einigen 
Angstformen bezuglich der  Haufigkeil sehr deutlich.

Hauf igk e i l  In tens i t a t
JEH/KRAUSE PEEZ JEH/KRAUSE PEEZ

Versagensangst 60,0% 52,6% n 36,1% 24,2% n

Konfliktangst 39,7% n 51,0% 25,5% n 34,5%

Hcrrsc haftsangst 34,0% n 41,1% 19,0% n 20,8%

UnbewuBte Angst 33,3% 31,1% n 16,8% n 17,7%

Personenangst 21,7% n 40,0% 12,6% n 13,4%

Neurotische Angst 21,6% n 24,8% 12,1% n 22,7%
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Strafangst 
T rcnnu ngsangst 
Existenzangst

20,4% n 26,5% 11,3% n 11,4%
16,7% 15,7% π 10,7% n 17,1%
15,5% n 21,8% 10,7% n 14,4%

Eine weitere Betraebtungsweise zur Beurtei lung der Verbrei tung und des 
Schweregrades des Angsl hesleht-darin auszuzahlen,  w'ieviele Lehrer auf  die 
mogliehen Summenwerte der beiden Faktoren der Angsthaufigkeit  und 
Angst in tensitat gei alien sind. Aus Tabelle 5 isl zu en tnehmen,  dalJ hohe 
Summenwer te  nur bei sehr  wenigen Lehrern aufgetreten sind (siehe die 
sehr sehiefe Vertei lung in Tabelle 5). Zum Beispiel sind nur  9 von 162 
Personen ( =  5,6%)  bei den seehs hoehsten Summenwer ten vertreten. Hit-r 
entstehl  nun wieder der Eindruek,daft  eher  wenige Personen extreme Angst 
angegeben haben.  leh glaube,  wir konnten dieses Spekulieren und 
"Verwirrspiel" mit Zahlen noch fortsetzen, aber  wir sollten eher zur 
Kenntnis nehmen,  dafj wir nieht zu einer absoluten,  endgiilligen Aussage 
komrnen kiinnen, ob es viele oder wenige Lehrer sind, die von Angst 
betroff'en sind. Dieses Drteil hiingt stets von unserer  Belraehtungsweise und 
der N o r m  ab, die wir verwenden, also beaehten wir nur die Stufe "haufig" 
oder  aueh die Stufe "manchmal "? Wenn wir an das Leid denken,  das wir 
verwenden,  also beaehten wir an das Leid denken,  das wir bei starkerer  
Angsl e rfahren,  dann waren es bereits bei eventuell weniger gute Lehrer 
sind.
Aueh wenn die Normfrage nieht zu losen ist,diirften (iir eine al lgemeine 
Beurtei lung der Situation an unseren Sehulen solehe Uberblicksdaten 
informativ sein. Zur Beurtei lung einer individuellen Angsl, z.B. fiir eine 
Therapie,  beniiligen wir jedoeh mehr und andersgear tele Inlormationen.

Ergiinzend ist noeh der Vergleieh der Untersuchung von PEEZ (1983) und 
unserer Erhebung zu besprechen.  Unsere vorliegenden Angstergebnisse 
st immen mit den Befunden der vor etwa 10 Jahren durchgefi ihrten 
Erhebung von PEEZ (1983) teilweise iiberein (d.h. es gab statistisch 
signifikanten Unterschiede in einigen Angstformen),  teilweise st immen sie 
nieht iiberein. In obigen Tabelle im Text sind hinter den Prozentwerten ein 
" n " eingetragen,  bei denen unsere Werte niedriger liegen als die von 
PEEZ. Abgesehen vor allem von der statistisch signifikant hoheren 
Versagensangst  liegen die Werte unserer  Erhebung etwas niedriger als in 
der PEEZ-Studie,  fiir die Konfliktarigst und die Personenangst  i st 'diese 
Dilferenz signifikant.  Die niedrigeren Angstwerte konnen eventuell dem 
weilgehenden Fehlen der Berufsanfanger in unserer  St ichprobe von 1990 
zugeschrieben werden.
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Liber diesen Vergleich innerhalb unseres Schulsystems hinaus waren Ver- 
glciche zu anderen  Schulsystemen inleressant.  So ist eine Vergleiehstudie 
zu Sehulen in RuBland in Vorberei tung.  Diskussionen mit Lehrern in 
Griechenland und in Ostdeutschland rnachten deutlich,  daB dort die Daten 
je Form der Angst anders  ausfallen diirften. In den neuen Bundeslandern in 
Ostdeutschland wurde bei den derzeit igen massiven Veranderung sehr 
htiufig die Kategorie "Existenzangs t" genannt .

In unseren epidemiologischen Studie un tc rnahmen wir auch eine 
E r k u n d u n g  von potentiellen Ursacben der Lehrerangst ,  indcm wir priiftcn, 
welche Variablen mit der Lehrerangst  verbunden  sind. Es wurde kein 
geschlossenes Verursaehungsmodel l  zugrundegelegt ,  sondcrn  eine Reihe 
von Variablen wurde mit einer Korrelationsanalyse und mit multivariaten 
Varianzanalysen in ihrer Verbindung zur Lehrerangst  getestet.  Man konnte 
dies als eine Vorstufe d e r  U rsa c h e n e r f o r sc h u n g  zur Lehrerangst  
autfassen.
Ich gehe nieht naher  auf die Datenerhebungsinst rumentc ein, sondcrn  fasse 
die Uberpri ifung der verwendeten Fragebogen nur zusammen.  Die 
Fragebogen zu den kiirperlichen Beschwcrden, Schuldgefuhlen und zur 
Tabuis ie rung haben gute Testgii tekriterien ergeben,  so dal} wir diese 
Variablen und weitere einzelne Merkmale verwendet haben.  Die folgende 
Tab.  6 cnthalt  die statistisch signifikanten Korrelat ionen zwischen den 
Mittelwerten iiber die Formen der Angst einer Person je Faktor und ihren 
jeweiligen Werten bei diesen Variablen. Die Korrelat ionen der Angst zu 
den Variablen Gesehlecht, Dienstalter,  Zahl der  Facher und der Klassen je 
Lehrer,  soziales Umfeld der Schuler waren statistisch nieht signifikant,  d.h.
- zumindest in unserer Sl iehprobe - waren mehrere  Variablen mit der 
Lehrerangst  nieht eng korrelativ verbunden.
Dari iberhinaus ist zu sehen,  dafi die Korrelat ionen wie erwartet  positiv 
ausgefallen sind und daii tatsachlich einige statistisch signifikante und 
inhalll ieh bedeutsame Zusammenhange  bestehen.  Diese posit iven 
Korrelat ionen geben allerdings nur an,  dal} die jeweiligen Merkmale 
haufiger gemeinsam auftreten auch starkere Schuldgefijhle empfand.  
Aulierdem ist an der Tabelle zu sehen,  daB die Lehrerangst  bei den 
korperlichen Beschwerden am engsten mit der  Unterskala "E rschopfung" 
verbunden ist, Auch scheint ein engerer  Zusammenhang zwischen 
Schuldgefuhlen und Angstwerten zu bestehen.

Die Ergebnisse aufgrund der multivariaten Varianzanalysen mit diesen 
unabhangigen Variablen und den Mittelwerten der Lehrerangst  je Faktor
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gemeinsam. Das gemeinsame Anliegen der Tei lnehmer  sowie gegenseitige 
Ermunterung  und Hilfe stehen dabei  im Vordcrgrund.
Mit dern Programm wird das allgemeine Zicl verfolgt,  die erzieherische 
Kompelenz und die berufliche Leistungsfahigkeit  sowie das subjektive 
Wohlbefinden der betroffenen Lehrer zu erhohen.  AuBerdem geht es 
d a r u m ,e i n e  Strategic der Problemlosung kennenzulernen und praktisch zu 
e rproben.
Dazu wird angenommen, daB die Angstreaktionen auf best immte 
Ereignisse,  Personen oder Tatigkeiten komplex sind und z.B. aus dem 
Wahrnehmen,  Beurteilen und auch Vermeiden usw. besteht ,  auiJerdem ist 
anzunehmen,  daB diese Reaktionen,  also Wahrnehmen,  Beurteilen, 
Vermeiden,  in hohem Malic automatisiert  sind, so daB wir uns ihrer schon 
gar nicht mehr  voll bewuljt sind und sie nur schwer zuganglich sind.  
AuiJerdem neigen wir leicht dazu,  vorschnell Losungen zu versuchen.  Daher 
sollte moglichst eine sys tem at i sc he  Analyse u n d  Los un g des  P ro b le m s  
etwa unter  dem Leitgedanken "MuB ich mich und meine Situation anders 
sehen?"  ode r  "Ich oder die anderen?"  un ternommen werden. Der bisher 
"gewohnte W eg"  des Denkens und Urteilens usw. sollte nicht wieder 
eingeschlagen.

Das Programm laBt sich grob in zwei Phasen gliedern:

1. die systematische diagnostischc Analyse,
2. die Erarbe itung von Losungswegen.

Die erste Phase der  Diagnose dient zur Beschreibung der Problematik,  der 
E r m i t t l u n g  d e r  v e r m u t e t e n  B ed in g u n g e n  und d e r  b i s he r ig en  
Losungsversuche.  Es geht um Teilschrit te wie

* die allmahliche Annaherung an das eigene Problem, die Beschreibung der 
padagogischen Situation, Selbstbeobachtung und Registrierung von 
Verhaltensweisen und Gefiihlen, biographische Analysen
* dabei wird die systematische Selbstkonfrontat ion nach dem Problem- 
Analyseschema von FRIES,  HUBLER & LANDWEHR 1989) eingesetzt.

Die Tei lnehmer  erhalten dazu in jeder Sitzung Materialien,  die sie in 
vorgegebenen Schrit ten in Einzel- oder Gruppenarbei t ,  teilweise wahrend 
der Sitzung teilweise zu Hause,  bearbeiteten.  Beispielhaft zeige ich das
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zentralc Arbeitsmalerial ,  das  erwahnte Analyseschema von FRIES,  
HU BL ER,  L A N D W E H R  (1989), mit  dem die Te i ln ehm er  ein 
selbstgewahltes Problem bearbeiten.

Ver fahren  z u r  Analyse von Pr ob le m si tu a t io ne n:

1. Schr i t t :  Be sch re ib un g  de r  Belas tungss i tua t ion
Welche Situation haben Sie als Lehrerin/Lehrer  in letzter Zeit als belastend 
empfunden?  Was ist vorgefallen? Was ist in mir vorgegangen?

2. Schri t t :  Beur te i iung  d e r  Be las tung
Was ist Ihrer  Meinung nach an der geschilderten Situation belastend?

3. Schr i t t :  Analyse d e r  B e la s t ungsbed in gu ng en:  Subjek t ive  Anspr i iche  
und  h in d e r n d e  U m s t a n d e

Schr i t t  3.1:  Welche Bediirfnisse und Interessen,  welche fur Sie bedeutsa-  
men Ziel· und Wer tsetzungen (Anspriiche) stehen in dieser Situation auf 
dem Spiel?
Schr i t t  3.2:  Was hinder! sie an einer anderen Gestal tung der Situation?
4. Schri t t :  Bisherige Xnd e run gs -  u n d  B e w a l t ig u n g s b e m u h u n g e n

Γ>. Schri t t :  I h r e  K o m p e te n z  und  die  W ir k s a m k e i t  d e r  Bewal t igungsver
suche

6. Schr i t t :  Abschliefiende Beur te i iu ng

In unserer Arbeit mit dem Programm in einer Kleingruppe wurde z.B. 
folgende, zunachsl  einfache Fallbeschreibung einer Lehrerin im Verlauf 
der Analyse mit dem System und in Gesprachen in der Lehrergruppe  zu 
einer ausfiihrlichen Falldarstellung entwiekelt:
Eine Lehrerin,  am Gymnasium, 54 Jahre  alt, 28 Jahre  im Schuldienst,  
beriehtet  als fur sie sehr belastende Situation die seit fast IV2 Jahren  sich 
hinziehende und steigernde Auseinandcrsetzung mit einem in der Klasse 
ejnflulireichen Schuler.

Die Tei lnehmer innen bearbeiteten dann einzeln und schrif t l i ch den ersten 
Sehritt des Analysesystems und trugen in freier R e d e  (!) reihum das



124

Ergebnis vor und besprachen es jeweils. Ebcnso gingen sie bei den weiteren 
Schritten vor.
Wichtig sind folgende Dinge:

1. die schr i f t l i che  B ea rb e i t u n g  mit Formblat tern zwingt dazu,  sich mit dem 
eigenen Problem konkret  zu konfrontieren; Liicken und Widerspriiche in 
der bisherigen Interpretat ion konnen sichtbar werden,
2. das Bearbei tungsergebnis soil nicht heruntergelesen,  sondern in freier 
R e d e  wiedergegeben werden,  damit  an der Art des freien Berichts sichtbar 
wird, wie das Geschehen den Bcrichtenden aueh jetzt belastet,
3. das Gesprach der  Gruppe den Bericht soli nach einigen Regeln  erfolgen 
(stichwortartig):

- keine Bewertungen durch andere  Tei lnehmer
- keine (voreiligen) Ratschlage und Liisungen
- keine bohrendes Beharren auf best immten Fragen

sondern:

-  Informat ionsf ragen zum besseren Verstandnis  des  Berichtes:  
Konkretisierung einer Situation, von Geschehnissen, von Tatigkeiten,  von 
Gefiihlen und Gedanken etc.
-  spater  konnen (entsprechend dem Fortgang im Analysesystem ) 
Mutmaliungen iiber den belastenden Charakter  einer Situation, iiber 
bisherige Malinahmen etc. folgen.
Wichtig ist nochmals:  Bewertungen und die Erarbe itung  von und 
insbesondere die Entscheidung i iber Losungswege sind Sache der jeweils 
b c r i c h te n d e n  Person.  Es geht  n icht  d a r u m ,  sich gege nse i t ig  
"besserwisserisch " Ratschlage zu erteilen oder  gar sich zu kritisieren.

Ref lex ionsf ragen

Anschlieliend kommt man zu einer z u s a m m e n f a s s e n d en  Ur te i l sb i ldung  
iiber sein Problem, fiir die folgende Uberlegungen wichtig sind:

- Was ist das Wesentliche an meinem Problem, was macht mir daran so zu 
schaffen?
- MuB das wirklich ein Problem fiir mich sein?
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Wesentlich fur diese erste Programmhalf te  ist die selbstkrit ische, 
individuelle Ubcrpri ifung der hisherigen Selbstwahrnehmung und der 
bisherigen Bewaltigungsbemiihungen.
Fortgesetzt werden kann diese Phase der abschliefienden Urtei lsbildung 
mit einigen weiteren Fragen:

- Liegt das Problem vorwiegend in meiner Person (wenn ja, worin? z.B. in 
einem Defizit in meiner beruflichen Kompetenz) oder liegt es bei anderen 
Personen (wenn ja, welchen? Habe ich Einfluli auf  sie?)
■ Isl damit  ein Defizit im Bewaltigen des Problems verbunden (Kann ich 
z.B. meine qualenden Gedanken nieht "abschalten "?)
- Wird durch das Problem mein Selbstbild gefahrdet?
- Welche Auswirkungen hatte die Beseitigung des Problems?

Mit der Bearbeitung derart iger Fragen nahert  man sieh der  umfassenden 
Sichtweise der Problematik,  von der aus dcr Weg zu eventuell notwendigen 
bzw. verfugbaren Malinahmen zur Losung der Problematik eingeschlagen 
werden kann.

Wie sicher zu bemerken war, geht es hier in der  Phase der Diagnostik nieht 
mehr  nur um diagnostische Datensammlung,  sondern hier kann hereits ein 
bedeutender Anderungsprozcfi in Gang kommen: Durch die kritische 
Priifung konncn namlich die bisherige Wahrnehmun g und Deutung von 
Situationen,  Personen,  Handlungen und nieht zuletzt von Angstprozessen 
verandert  werden; eventuell wird die Irrat ionali tat  einer Angst und der 
bisherigen Interpretat ion offengelegt. Wir konnen daher diese bisher 
besprochene Problemanalyse mit ihren eventuellen Auswirkungen auch als 
die erste Anderungsmaflnahme auffassen und sie bezeichnen als

Kognit ive  U m s t r u k t u r i e r u n g .

Damit haben wir mit der  Problemanalyse eine grundlegende  Anderungs- 
mafjnahme besproehen,  die zwar nieht in jedem Falle zu gravierenden 
Veranderungen fiihren mufi, die aber als kritische Uberpriifung der 
bisherigen Sichtweise stets eingesetzt werden mu3. Ihr  Ergebnis bildet die 
Basis fiir alle weiteren Ma(5nahmen.

In der zweiten Programmhalf te  werden nun weiter individuell aus einem
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Katalog von Mafinahmen ein Malinahmenplan und Leitlinien fiir seine 
Durchfi ihrung einzeln und in der Gruppe  erarbcitel .  Die Malinahmen 
hasteren auf  verhaltenstherapeutischeri  Konzepten,  dazu gehoren:

Uberb l ick  zu m  Kata lo g  de r  A n d e ru n g s m a f r ia h m en

Diagnose

Nr. 1: Problemanalvse und Reflexionsstralegien 
=  Kognitive Umstruktur ierung 

Nr. 2: Akzeptiereri der Angste

In te rven t ione n

Nr. 3: Mit anderen  iiber Angste sprerhen 
Nr. 4: Schrittweise Annaherung

(im Rah men von Selbstsicherheitstraining)
Nr. 5: Gedankenstop
Nr. 6: Selbstverbalisat ionstraining
Nr. 7: Selbstverstarkung
Nr. 8: Entspannung
Nr. 9: Angstbewalt igungstraining
Nr. 10: Soziale Kontrakte
Nr. 11: Problemlosungstraining

Bei der folgenden Kurzbeschreibung von Maljnahmen beziehe ich mich 
aufier auf unser Programm auf Vorschliige von GRELL(1977).  Die weiteren 
MaBnahmen sind:

2. Akzept ie ren  Sie Ihr e  Angste!
Dies ist das Gegenteil von Vermeiden und Abwehr! Die griindliche Analyse 
der  Problematik erfordert  die Bereitschaft zu akzeptieren,  dafi man dieses 
Problem auf  diese Weise hat! (Siehe das Analysesystem und die 
Reflexionsfragen).

3. Sp rechen  Sie mi t  a n d e re n  i iber Ih re  u n a n g e n e h m e n  Er lebnisse  u n d  
Angste!
Es ist damit  zu rechnen,  dafi etwas schwachere Angste schon allein durch
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diese MalJnahmen abgeschwiicht werden konnen, Man kann Ratschlage,  
Solidaritat  und Erniunterung erfahren.

Bestehl  das Problem vorwiegend darin ,  dem Schullei ter nicht 
widersprechen zu konnen,  schliigt GRELL (1977) vor:

4. D e n k e n  Sie sich ein P r o g r a m m  aus ,  d u r c h  d a s  Sie in k leinen 
Schri t t en spezielle Angste i iberwinden  ko n n e n :
Hier geht es darum,  eine wohl umgrenzle Angst in einer best immten 
Situation oder vor einer best immten Person durch schrittweise 
Konfrontat ion abzubauen.  Bei der Schwierigkeit,  dem Schulleiter das zu 
sagen,  was man fur riehtig und notwendig halt, kcinnte man so beginnen 
(GRELL 1977, 127):
"Ich will dem Rektor cine Frage stelien, wenn er etwas anordnel  oder 
bchauptet ,  stall  es kommentarlos h inzunehmen"  z.B.: "Wie meinen Sic 
d a s ; ")?

dann folgen im Sinne einer Hierarchie einige Zwischenschrit te,  die immer 
schwieriger werden, bis hin zum letzten Schritt  und zum Endverhalten:

"Ich will rneine Krilik an best immten Gedanken oder  Verhaltensweisen des 
Reklors  offent l ich v o r t r a g e n " (z.B.: In d e r  Ko nfe re nz  u n t e r
"Verschicdcnes": "Herr  X, ich halte es nicht fur riehtig,  dalj Sie wahrend 
einer Stundenbes icht igung immer in den Untcrricht  eingreifen.  Das 
irritiert mich sehr.").

Die Vorgehensweise entspricht  in etwa der Systemetischen Desensibilisie- 
rung der klassischen Angstbehandlung.

5. G e d a n k e n s t o p
Treten bei Belastungen und Angsten nicht endenwollende Gedanken um ein 
Ereignis auf, kann eine Teil-Mafjnahme im G e d a n k e n s t o p  bestehen.  
Qualende Gedanken und Griibeleien, die vielfach "automatis ier t" sind, 
sollen unte rbrochcn werden. Der Gedankenstop dient der Beruhigung,  dem 
"Abschalten" und gegen das "Sich-Hineinsteigern

(). Se lbs tverba l i sa t ions t ra in ing
Bestehen diese Gedanken in negativen Selbstbewertungen,  sollte der
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Gedankenstop mit dem Selbstverba l i sa t ions t ra in ing  verbunden werden. 
Abwertende Dinge, die man begleitend zum eigenen Verhallen,  zu 
Ereignissen und zum Vcrhalten anderer  zu sieh selbst  sagt ,  sollen 
verander t  werden,  vor allem, wenn sieh jemand selbst laufend unrealistisch 
und negativ beurteil t .  Anstelle der gestopplen negativen Gcdanken iiber 
sieh selbst sagt man sieh gegenteilige,  positive Dinge.

Wei te r  e m pf ie h l t  G R E L L  (1977, 127):

7. S t a r k e n  Sie  p l a n m a l j i g  I h r e  S e l b s t s i e b e r h e i t  u n d  I h r  
Se lbs twer tge f i ih l !
Hier geht es um die spezifische Situation des Lehrers,  der wie jeder  andere 
Mensch auf  Bestat igung,  Anerkennung bzw. Ermut igung  angewiesen ist. 
Hat j emand den Eindruck,  eine Saehe gut gemacht zu haben oder  Gutes 
bewirkt zu haben (wenn auch vielleicht nur partiell), dann sollte er  sieh 
nieht davor scheuen,  dies zu beachten und cs sieh ausdriicklich zu 
bestatigen (siche die Selbstverbalisierungen).

8. E n t s p a n n u n g
Eine sehr allgernein einsetzbare MaBnahme sind verschiedene Formen der 
Entspannung,  die immer wieder auch als eigenstandige Themen von 
Kursen angeboten werden.
Beispielc:  Die P r o g r e s s i v e  M u s k e l e n t s p a n n u n g  von Jacobson
(BERNSTEIN & BERKOVIC 1978; FLORIN 1978) oder  das Autogene  
T r a i n i n g  von Schultz (SCHULTZ 1932). Diese MaBnahmen erfordern 
jedoch eine langere Einiibung (unter Anleitung), sind dann aber  vielfaltig 
einzusetzen,  z.B. sehr  kurzfrist ig und si tuationsgerecht  oder auch zur 
Vorbeugung und zur Bewaltigung von StrcB.und Angsl.

Aus Raumgr iinden kann nieht auf alle MaBnahmen e ingegangen werden 
und die Beschreibung der Anwendung der  aufgefiihrten MaBnahmen (Nr, 3 
bis 8) kann nieht sehr  ausfiihrlich sein. Dazu wird auf das Programm selbst 
verwiesen ( JEHLE & NOR D R U D IG E R  1991 a).

Jede dieser Anderungsmaf inahmen ist im Hinblick auf  die inzwischen 
dargesteil te individuelle Problematik und auf  die vom Tei lnehmer 
festgelegten Xnderungsziele auszuwahlen.
Die Tei lnehmer e rproben zunachst  die Anwendung der ausgewahlten
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Maljnahmen im Unterricht und berichten einander in der Gruppe iiber ihre 
Er fahrungen .  Darin versuchen sie, e ine Malinahme systematisch 
cinzusetzcn.
In b e id e n  P r o g r a m m t e i l e n  wird d en  T e i l n e h m e r n  e in e r s e i t s  
sclbstdiagnostisches Arbeiten abvcrlangt ,  andcrersei ls  its der intensive 
E r f a h r u n g s a u s t a u s c h  d e r  G r u p p e n m i t g l i e d e r  u n t e r e i n a n d e r  als 
Unterst i i tzung der individuellen Arbeit besonders notwendig. Dies setzt 
gegenseitiges Vertrauen und Wertscha tzung voraus. Aus diesem Grunde 
best eh t aueh das erwahnte Gebot,  sich nicht gegenseitig zu kritisieren und 
vorschnel! Ratschlage zu erteilen.

5. 2 DUHCHFIJHRLNG UND LfBERPRLiFUNG 
DES PROGRAMMS

Die erste Erprobung des Programms wurde in einem Seminar  in einem 
Institut fiir Lehrerfortbi ldung durchgefiihrt .  Es fanden zunachst  neun 
Sitzungen von jeweils zweieinhalb Stunden im Abstand von zwei Wochen 
stall.  In grolJeren . Abstandcn folgten dann noch drei Nachsorgesi tzungen.  
In diesem ersten Seminar wirkten meine Kollegin, Frau Nord-Riidiger und 
der Autor als Supervisoren mit. Unsere Aufgabe bestand vor allem darin,  
die Diskussionen der Lehrerinnen und Lehrer zu protokollieren. Damit die 
Teilriehmer bei dieser schwierigen Thematik freier sprechen konnten,  
haben wir auf Tonbandaufzeichnungen verzichtet.  Damit wir moglichst 
wenig in das Gespraeh eingreifcn konnten oder  von den Lehrern 
einbezogen wurden, bildeten die fiinf Lehrer  einen fast geschlossenen 
Gesprachskreis mit engem Blickkontakt,  an dessen Rand wir uns setzten. 
Auf diese Weise hatten die Tei lnehmer  eher  Anlaft, sich gegensei t ig und 
nicht uns anzusprechcn.
Die Uberpr ii fung des Programms erfolgte zur  Ermi t t lung  von 
Veranderungen bei den Teilnehmern und zur Sammlung von Erfahrungen 
und Anrcgungen fiir die spatere Korrektur des Programms.  Eine Reihe von 
Fragebogen wurde vor und nach dem Seminar verwendet.  Mit Protokollen 
wurden Einzelbeobachtungen im Seminar  dokumentiert .

Einige Ergebnisse der ersten Anwendung des Selbsthilfeprogramms (ausfii 
hrlich in JEHLE,  N O R D — RLIDIGER 1991b):

Die Seminarform mit fiinf Pe rsonen  hat sich bei diesem ersten Versuch
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bcwahrt.  Bei fiinf Tei lnehmern war die Gruppe groft genug,  so daft eine 
Vielfalt von Problemen dargestell t  werde konnle.  Andererseits erhielt bei 
dieser  Gruppengrofte jede r  Tei lnehmer geniigend Zeit fur seine 
Problematik und fiir die Gespriichsteilnahme. Das Programm war fiir neun 
Sitzungen umfangreich.  Eine griiftere Zahl der Sitzungen ware 
problematisch,  da es fraglieh isl, ob man Lehrerinnen und Lehrern bei 
ihrem regularen Arbeilsumfang und bei Gefiihlen der Uberlastung 
umfangreiche Seminare zumuten kann.

Die Akzeptanz des Seminars und des Programmes war sehr hoch, hoher,  als 
wir es fiir diese friihe Phase der Erprobung erwartet hatten. Zur Zeit fehlen 
jedoch Vergleichswerte von anderen Gruppen.
Die Wirksamkeit  des Programms stellt den schwierigsten Evaluations- 
aspekl dar,  so ist es kaum moglich, die Effekte des aktuellen Seminars und 
des Programms (Inhalte, Malerialien) zu unterscheiden.  Zur Zeit Iiegen 
auch keine Informationen dari iber vor, welche Klientel von Lehrerinnen 
und Lehrern mit welcher Art und Starke der Storung(en) durch dieses 
Seminar  und dieses Programm angesprochen wird.
Die bisherigen Daten und informellen Beohachtungen lassen vermuten,  daft 
die Besrhaft igung mit der  Problematik nieht unmit telbar  zu eindeutigen 
Verbesserungen der Problematik gefiihrt ha t . sondern  teilweise zu unklaren 
Veranderungen und - wie es scheinen mag - zu Verschlechterungen.  
Eventuell wurden zuerst die bisherigen subjekten Interpretat ionen der 
Problematik und die bisherigen subjekten In te rpre tat ionen der 
Problematik und die bisherigen Bewaltigungsstrategien in Frage gestellt, 
was verstarkt Geflihle der Bedrohtheit  ausgelost hat. Die Erarbei tung einer 
ne u e n ,  a d a q u a t e r e n  In t e r p r e ta t i o n  de r  P r ob le m a t ik  (kogni t ive 
Umst ruktur ierung)  und einer entsprechenden  Bewaltigungsstrategie mufite 
erst im Laufe des Seminars erfolgen. Die angeblichen Verschlechterungen 
bedeuten daher vielleicht eine notwendige Phase der L'morientierung,  
durch die ein Tei lnehmer hindurchgehen muft. Die Gesprache in den 
Seminarsi tzungen,  und die ausdruckliche Suche der Tei lnehmer  brachten 
keine Hinweise auf unerwiinschte Nebenwirkungen.

5.3 AUSBLICK ZUR PROGRAMMBEARBEITUNG

Die weitere Arbeit mit dem Programm sollte nach unserer  Vorstellung vor
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allem auf  folgende Weise geschehen: Die Auloren selbst werden zur 
Gewinnung weiterer Daten mil der  derzeit igen Version des Programme 
zwei bis drei weitere Seminare durchfiihren.  Weilerhin soli das Programme 
durch andcre Forscher bzw. Praktikcr eingesetzt werden. Wir wiirdcn es 
sehr begriilien, wenn andere  Leiter von Seminaren,  zumindest  beim ersten 
Seminar ,  zum Verglcich der  Daten zu einer Zusammenarbei t  mil uns bereit 
waren.

6 .  S C H L U S S

Ich g laube ,d ic  Ausfiihrungen haben deutlich gemachl .daB die Problematik 
der Lehrerangst  sehr kornplex ist und daB bis zu ihrer Ktarung noch 
/.ahlreichc Untersuehungen notwendig sind. Lehrerangst  ist wohl niehl ein 
Problem, von dem die Mehrzahl der Lehrerinnen und Lehrer betroffen ist 
und fiir die betroffenen Personen konnte geltcn, daft die Bewaltigung der 
Angst einen komplizierlen ProzeB bedeutet ,  der nicht als eine gradlinige 
Reduzierung von Angst verstanden werden darf.
Es diirfle hicr inlcressant sein, ob der Beruf dcs Lehrers in besonderer  
Wcise mil Angsl verbunden ist; dazu waren Untersuehungen anderer  
Berufsgruppen erforderlich.
Weilerhin ware es sehr inlcressant,  Internationale Vergleichsunter- 
suchungcn durchzufi ihren,  die - abgesehen vorn Verglcich zwischen den 
Landern - stets auch ein Beilrag waren, die j(‘weils eigenen Bedtngungen 
der Lehrertat igkeit  eines Landes aufzuklaren.
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T a b .  1: Trennscharfe und Faktor ladungen der neun Angstlormen fiir die 
Skala "A n g s th au f ig k e i t " in der  Gesamtst ichprobe (N — 162)

F o r m e n  d e r  F ak to re n b ezo g en e
Angste I n te m a n a ly s e  F a k to r la d u n g e n

1. F a k t . 2. F a k t . 1. F a k t . 2. F a k t

Ht rit
Versagensangst 0.40 .36 .51
Existenzangst 0.35 .24 .56
Konflikt angst 0.55 .61 .31
Trennungsangs t 0.51 .73 .05
Hcrrschaftsangst 0.65 .78 .21
Personenangst 0.65 .73 .29
Strafangsl 0.57 .70 .17
Unbewufite Angst 0.41 .16 .70
Neurotische Angst

r t t =  0,80 r tt
0.39 

=  0,61
.06 .75

T a b .  2: Trennscharfe und Faktor ladungen der ncun Angstformen fiir die 
Skala "Angs t in tens i t a t "  in der Gesamtst ichprobe (N =  162)

F o r m e n  der  F ak to ren b ezo g en e
Angste I t e m a n a ly se  F a k to r la n d u n g e n

1. Fakt. 2. Fakt. 1. Fakt. 2. Fakt

r it Ht
Versagensangst 0.43 .52 .39
Existenzangst 0.47 .47 .49
Konfliktangst 0.71 .74 .37
Trennungsangs t 0.51 .76 -.08
Hcrrschaftsangst 0.66 .71 .27
Pcrsonenangsl 0.65 .71 .29
Strafangst 0.65 .76 .18
Unbewufite Angst 0.51 .20 .76
Neurotische Angst 0.55 .08 .87

r tt — 0,84 r tt = 0,72
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T a b  3 Haufigkeil  und Prozente der befragtcn Lehrerinnen und Lehrer mit 
Angaben zur Haufigkeil der neun Formen der Angst (N =  162)

Ar ten d e r hauf i g m a n c h m a l selten nie
Angste Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Vcrsagensangst 20 12.5 76. 47.5 59 36.9 5 3.1
Existenzangst 6 3.7 19 11.8 57 35.4 79 49.1
Konfliktangst 10 6.2 54 33.5 76 47.2 21 13.0
Trennungsangst 6 3.7 21 13.0 77. 47.5 58 35.8
Herrschaftsangst 5 3.1 50 30.9 73 45.1 34 21.0
Personenangst 3 1.9 32 19.8 91 56.2 36 22.2
Strafangst 3 1.9 30 18.5 75 46.3 54 33.3
Unbewufite Angst 7 4.4 46 28.9 63 39.6 43 27.0
Neurolische Angst 8 4.9 27 16.7 63 38.9 64 39.5

T a b .  4: Haufigkeil und Prozente der befragten Lehrerinnen und Lehrer 
mil Angaben zur I n te ns i ta t  dcr neun Formen der Angst in der Studie von 
PEEZ (1983; N =  152) und dcr vorliegenden Studie (N =  162).

Arten  de r sehr s ta rk s ta rk e twas g a r n ieh t
Angs te Abs.  % Abs . % Abs.  % Abs . ?

Versagensangst 11 7.0 46 29.1 88 55.7 13 8.2
Existenzangst 4 2.5 13 8.2 53 33.5 88 55.7
Konfliklangsl 7 4.5 33 21.0 83 52.9 34 21.7
Trennungsangst 6 3.8 12 7.5 75 47.2 66 41.5
Herrschaftsangst 10 6.3 20 12.7 83 52.5 45 28.5
Personenangst 2 1.3 17 10.8 85 55.1 52 32.9
Strafangst 4 2.5 16 10.1 68 43.0 70 44.3
Unbewufite Angst 6 3.9 20 12.9 69 44.5 60 38.7
Neurotische Angst 7 4.4 10 6.3 67 42.4 74 46.8
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T a b .  5: Anzahl tier Personen mil besl tmmlen Summenwer ten iiber die 
Formen der Angsl jc Faktor

Wer tebere ich  d e r  niogl ichen R o h w e r t s u n i m e n

1. F a k t o r 0 + 1 2 + 3 4 + 5 6 + 7 8 + 9 10 + 11 12 + 13 14

Zah l  d e r  Vpn
Haufigkeit 17 31 37 41 27 7 2 0
lntensitat 32 33 47 29 10 5 1 2

2. F a k t o r  
Zahl  d e r  Vpn

0 + 1 2 + 3 4 + 5 6 + 7 8 + 9 10 + 11 12

Haufigkeit 18 42 57 31 11 3 0
lntensitat 30 65 36 20 5 3 0
Anmerkung: Bei einem Wer tebereich je Angstform von 0 bis 3 und 5 

Formen des 1. Faktors und 4 des 2. Faktors konnen maximale 
Summenwerte von 0 bis 15 bzw. 0 bis 12 vorkommen.

T a b .  6.  Korrelat ionen zwischen Lehrerangst  und verschiedenen Personen - 
und Umweltavariablcn.

Hau f ig k e i t ln t e n s i t a t
F I F2 FI F2

Zahl der Klassen je Schule .11 .24 .17 .21
Zahl der Lehrer je Schule .04 .13 .05 .05

Tabuisieren:  Faktor 1 .45 .54 .43 .46
Tabuisieren:  Faktor 2 .11 .19 .13 .09
Sehuldgefiihle .41 .56 .32 .47

Berufszufriedenheit .24 .38 .17 .26
Wunsch nach Berufswechsel .30 .47 .26 .43

Fakloren der 
Korperl iche Beschwerden 
■ Erschopfung .38 .51 .36 .45
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- Nervose Beschwerden
- Gliederschmerzen
- Magenbeschwerden
- Herzbeschwerden

Die diinn gedruckten Korrelat ionen 
statistisch nieht signifikant.

.27 .34 .36 .36

.33 .36 .31 .36

.29 .32 .33 .36

.27 .29 .21 .24

bei Tabuisicren:  Faktor 2 sind
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