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1. Keynote Lecture:
Code of Points and Motor Learning in Gymnastics

Ivan Čuk
University of Ljubljana

Code of Points (COP) for each gymnastics discipline is a bible for judges, gymnasts and their coaches.
Analyzing COP of all FIG disciplines the Acrobatic COP have six purposes, Men’s Artistic Gymna-
stics (MAG) and Women’s Artistic Gymnastics (WAG) five, Aerobics have one, while Rhythmic and
Trampolining have no main purposes of their COP. Special case is general gymnastics, where World
Gymnaestrada and World Gym for life challenge have different purposes.

MAG and WAG COP are harmonized and have five main purposes:

1. to provide an objective means of evaluating gymnastics exercises at all levels of regional, national,
and international competitions;

2. to standardize the judging of the four phases of FIG official competitions(C-1, C-II, C-III, C-IV);

3. to assure the identification of the best gymnast in any competition;

4. to guide coaches and gymnasts in the composition of competition exercises;

5. to provide information about the source of other technical information and regulations frequently
needed at competitions by judges, coaches and gymnasts.

Out of five, four following purposes have direct impact on motor learning. Motor learning is not just a
process of how to learn one element, but it could be understand as long term motor learning to became
the champion. According to Komensky didactic principles, Schmidt Schema and phases of learning we
found:

1. COP is not an objective mean of evaluating gymnastics exercises at all levels of regional, national,
and international competitions;

2. It can assure the identification of the best gymnast in any competition, however with changing
Code of Points, same exercise by one COP it is not necessary to have same result with next COP,
what makes gymnasts career depending on coaches wisdom and FIG authorities;

3. COP guide coaches and gymnasts in the composition of competition exercises, however again with
COP changes it makes coaches and gymnasts obstacles in long term planning;

4. COP standardize the judging of the four phases of FIG official competitions, judging is of a high
standard in general (MAG, WAG), however there is still place for improvement in relation to help
gymnasts to recognize their particular errors. It is worth to notice, spectators can also serve as
judges with appropriate reliability.

FIG with Academy work upgrades and corrects what is omitted or neglected in Code of Points.
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2. Keynote Lecture:
Physiological, biomechanical and psychological interaction in the

enhancement of gymnastics performance

Monèm Jemni
University of Greenwich

The objective of this talk is to give an insight into how physiology, biomechanics and psychology inter-
act with each other in order to contribute to a better understanding of gymnastics performance. It aims
to address the coaching processes, the pedagogies and performance analysis as an entire picture in an
attempt to consider real-sporting context.

The following topics will be developed in the hope to give more evidence of these interactions from each
perspective.

1. The physiologists point of view

• Body composition versus physiology, biomechanics and psychology

• Skills design

• Growth and development versus personality

2. The biomechanists point of view

• Floor exercise, trampoline and tumbling

• Vault

• High Bar and Uneven Bars

• Rings and Parallel bars

• Other apparatuses

• Studies on safety and equipment development

3. The psychologists point of view

• Mental skills interactions

• Foundation skills and exercise physiology

• Foundation skills and biomechanics

• Psycho-somatic skills and exercise physiology

• Psychosomatic skills and biomechanics

• Cognitive skills and exercise physiology

• Cognitive skills and biomechanics

Literatur

Jemni, M. (2011). The Science of Gymnastics. London: Routledge (ISBN: 978-0-415-54991-2).
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3. Zur Veränderung des Einsatzes von Performance Routinen – Eine
experimentelle Studie im Turnen

Konstantinos Velentzas1, Kirsten Hebrock1, Andrea Menze–Sonneck1, & Thomas Heinen2

1Universität Bielefeld, 2Stiftung Universität Hildesheim

Einleitung

Eine besondere Eigenschaft der Routinen ist deren flexibler Einsatz in Abhängigkeit zu der der Leistung
und den situativen Gegebenheiten im Sinne des Wettkampfs (Lidor, 2005). Routinen können als Unter-
scheidungskriterium zwischen mehr und weniger erfolgreichen Athleten herangezogen werden (Gould
& Udry, 1994). Die Integration der Routinen in die mentale Bewegungsrepräsentation gibt Auskunft dar-
über, wie gut die Athleten die Routinen in die Bewegungsvorbereitung und in ihren Bewegungsablauf
integriert haben und darüber hinaus gilt sie als Prädiktor für eine stabile Leistung (Velentzas, Heinen,
Tenenbaum, & Schack, 2010).

Eine systematische Literaturrecherche hat ergeben, dass im Bereich der Routinenanpassung keine
Untersuchungen durchgeführt worden sind. Die vorliegende Studie hat das Ziel, diese Frage am Bei-
spiel des Sprungs beim Turnen zu erläutern. Es wird deshalb untersucht, ob Turnerinnen verschiedenen
Leistungsniveaus in Abhängigkeit von der Bewertung/Leistung des ersten Sprungs die Routinennutzung
anpassen bzw. verändern.

Methode

Als Aufgabe wurde die Sprungdisziplin ausgewählt. 28 Turnerinnen aus 2 unterschiedlichen Expertise-
niveaus sowie auch nicht Turnerinnen nahmen an der Untersuchung teil: a) Gruppe RL (Regionalliga, N
= 9; MAlter = 15.4 Jahre; SD = 2.13 Jahre), b) Gruppe GL (Gauliga, N = 10; MAlter = 14,8, SD = 2,35 Jah-
re) und c) SG (Studentinnen, N = 9; Malter = 21,44 Jahre, SD = 3,57 Jahre). Die Integration/Nutzung von
Routinen wurde Mittels der adaptierten Version der strukturdimensionalen Analyse (SDA) durchgeführt
(Schack & Velentzas, 2008). Parallel und zur Erhebung des Einsatzes psychischer Strategien in Trai-
ning und Wettkampf füllten die Turnerinnen die deutsche Version des Test of Performance Strategies
(TOPS–D; Schmid, Birrer, Kaiser, & Seiler, 2010), aus. Schließlich, um Informationen über Verände-
rungen / Anpassungen von Routinen im Wettkampf zwischen zwei Wettkampfsprüngen und die zum
Einsatz gebrachten Strategien zu erhalten, wurden den Probandinnen Videos gelungener und misslunge-
ner Wettkampfsprünge gezeigt. Im Rahmen einer vorstrukturierten Think Aloud Prozedur äußerten die
Probandinnen nach jedem Video ihre Gedanken, Gefühlen, Strategien und Selbstinstruktionen.

Ergebnisse

Die Auswertung der Split-Daten ergibt für keine der drei Untersuchungsgruppen eine Invarianz mit der
Referenzstruktur bei einem kritischen Wert von dcrit = 3.54 (lRL = .63, lGL = .54 und lSG = .53).

Eine Varianzanalyse über die einzelnen Skalenwerte des TOPS-D zeigte folgende signifikante Effek-
te. Es besteht ein Haupteffekt für den Skalenwert der Wettkampfskala Visualisierung / Bildliche Vorstel-
lung (F = 4.37; p = .024). Die Post-Hoc Analyse zeigte, dass RL und SG sich signifikant unterscheiden
(MRL = 17,1; MSG = 12,89). Ein weiterer Haupteffekt besteht für die Trainingsskala Emotionale Kon-
trolle (F = 3.205; p = .058). Hierbei zeigt das Ergebnis der Post – Hoc Analyse, dass sich der Effekt
auf den signifikanten Unterschied zwischen GL und SG bezieht (MGL = 13.3; MSG = 10.44). Auch für
die Wettkampfskala Emotionale Kontrolle besteht ein Haupteffekt (F = 5.05; p = .014), der sich zum
Einen auf den signifikanten Unterschied zwischen den RL und SG (MRL= 14.56; MSG = 10.44) und zum
Anderen auf den Unterschied zwischen GL und SG (MGL= 14.2; MSG = 10.44) bezieht.
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Die Auswertung der Think-Aloud Protokolle wurde mittels Chi-Quadrat Test in einem 2 x 3 Design
(Bedingung x Gruppe) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die drei Gruppen hinsichtlich der
beiden Kategorien (gelungen, misslungen) sowohl in der Verwendung der kognitiven Routinen [c2 (df
= 2, n = 28) = 0.189, p = .9] als auch der Verhaltensroutinen [c2 (df = 2, n = 28) = .115, p = .57] nicht
unterscheiden. In Bezug auf die Verwendung prozessorientierter Routinen findet sich ein signifikanter
Unterschied zwischen den drei Gruppen hinsichtlich der beiden Kategorien [c2 (df = 2, n = 28) = 7.954,
p < .05].

Diskussion

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung deuten darauf hin, dass die Nutzung von Routinen in Ab-
hängigkeit zur Leistung verändert wird. Sowohl beim TOPS-D als auch bei der Analyse der Think-Aloud
Protokolle wurde gezeigt, dass es, auch wenn nicht bei allen Unterskalen, signifikante Unterschiede gibt,
welche im Zusammenhang zur Leistung stehen. Es wird aber auch deutlich, dass die Integration von
Routinen in die Bewegungsplanung wegen mangelnder Erfahrung oder des jungen Alters der Turnerin-
nen aus der RL nicht optimal ist. Weitere Untersuchungen in dem Bereich sind notwendig und sollen das
Ziel verfolgen, mögliche Veränderungen unmittelbar nach jedem Sprung zu erfassen.

Literatur

Gould, D. & Udry, E. (1994). Psychological skills for enhancing performance: arousal regulation strategies. Official
Journal of the American College of Sports Medicine and Science, 478-485.

Lidor, R. (2007). Preparatory routines in self-paced events: Do they benefit the skilled athletes? Can they help the
beginners? In C. Tenenbaum, & R. C. Eklund (Eds.), Handbook of Sport Psychology (3rd ed.; pp. 445–465).
New York: Wiley.

Schack, T. & Velentzas, K. (2008). Wettkampfroutinen im Spitzensport – Studien in Einzel- und Mannschafts-
sportarten. BISp-Jahrbuch – Forschungsförderung 2007/08 (S. 231 – 234).

Schmid, J., Birrer, D., Kaiser, U., & Seiler, R. (2010). Psychometrische Eigenschaften einer deutschsprachigen Ad-
aptation des Test of Performance Strategies (TOPS). Ein Instrument zur Erfassung psychischer Fertigkeiten
im Sport. Zeitschrift für Sportpsychologie, 17, 50-62.

Velentzas, K., Heinen, T., Tenenbaum, G. & Schack, T. (2010). Functional Mental Representation of Volleyball
Routines in German Youth Female National Players. Journal of Applied Sport Psychology, 22, 474-485.

Notizen:
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4. Der Einfluss von Vorstellungstraining auf die Leistung und mentale
Repräsentation des Rückschwungs in den Handstand bei 7-14 jährigen

Turnerinnen

Bianca Simonsmeier1, Cornelia Frank2, Michael Schneider1, Hanspeter Gubelmann3

1Pädagogische Psychologie - Universität Trier, 2Neurokognition und Bewegung - Biomechanik - Uni-
versität Bielefeld, 3Institut für Bewegungswissenschaften und Sport - ETH Zürich

Hintergrund

Vorstellungstrainings haben sich als effektive Methode für den Erwerb und die Verbesserung von indi-
viduellen motorischen Fertigkeiten bei erwachsenen Athleten etabliert (Munroe-Chandler et al., 2012;
Frank et al., 2014). Hierbei haben kognitiv-spezifische Vorstellungen bis jetzt die meiste Aufmerksam-
keit in der Forschung erhalten (Martin et al., 1999). Bei jungen Sportlern ist jedoch noch wenig über
den Effekt von Vorstellungstrainings im Allgemeinen und kognitiv-spezifischen Interventionen im Spe-
ziellen bekannt. Hauptziel der vorliegenden Studie war es daher, den Effekt eines kognitiv-spezifischen
Vorstellungstrainings auf die Leistung und die mentale Repräsentation des Rückschwungs in den Hand-
stand bei 7-14 jährigen Turnerinnen zu untersuchen. Außerdem stand dabei die Frage im Mittelpunkt, ob
das Alter bzw. das Leistungsniveau einen Einfluss auf den Effekt des Trainings hat.

Methode

Die Versuchspersonen waren 41 Turnerinnen aus sieben verschiedenen Mannschaften aus Leistungs-
und Breitensport. Es wurde ein Cross-Over-Design (Piantados, 2005) genutzt, bestehend aus einer 4-
wöchigen Intervention und einer 4-wöchigen Kontrollperiode. Die Zuweisung der Mannschaften zu ei-
ner der zwei Studiengruppen erfolgte randomisiert. Zu jedem der drei Messzeitpunkte wurde die Leis-
tung anhand von Videoaufnahmen und eines anschließenden Ratings erhoben und analysiert. Zudem
wurde die mentale Repräsentation der Sportlerinnen mittels Struktur-Dimensions-Analyse mentaler Re-
präsentationen (SDA-M; Schack, 2004) erfasst. Als Kontrollvariablen wurden zusätzlich der Nutzen von
Vorstellungen (SIQ-C; Hall et al., 2009) sowie die Vorstellungsfähigkeit (SIAQ; Williams & Cumming,
2011) erhoben. Um das Engagement der Turnerinnen zu erhöhen, erhielten diese zu Beginn der Interven-
tion eine Einführung in das Konzept von Vorstellungen im Sport, basierend auf einem Workshop nach
Cumming, Hall und Shambrook (2004). Während der Interventionsperiode hörten die Turnerinnen ein
als Audiodatei präsentiertes gesprochenes Vorstellungsskript, durch das sie angeleitet wurden, sich die
Bewegung des Rückschwungs in den Handstand vorzustellen. Das Skript basierte auf 10 bewegungs-
relevanten Handlungskonzepten. Die Gesamtanzahl an angeleiteten Vorstellungen betrug während der
gesamten Intervention 48 (4 Sitzungen x 4 Wochen x 3 mal pro Sitzung).

Ergebnisse und Diskussion

Die Intervention führte im Gegensatz zur Kontrollperiode zu einer signifikanten Verbesserung der Leis-
tung für Turnerinnen, die Wettkämpfe auf Landes- oder Bundesebene (hohe Expertise) absolvieren,
aber nicht für Turnerinnen, die auf regionaler Ebene (niedrige Expertise) antreten (F(2,74) = 5.35, p <
.05,h2

p = .13). Das Alter hatte keinen signifikanten Einfluss auf den Effekt der Intervention bezüglich der
Leistung. Des Weiteren erhöhte sich durch die Intervention das Invarianzmaß l (Bläsing, Tenenbaum, &
Schack, 2009; Schack, 2003) der mentalen Repräsentation der Turnerinnen mit der eines Experten von
l = .55 zu l = . 57 bzw. von l = .50 zu l = .59. Das Vorstellungstraining führte demnach, im Gegen-
satz zur Kontrollperiode, zu einer funktionalen Veränderung der mentalen Repräsentation, unabhängig
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des Alters und der Expertise. Die Ergebnisse liefern Evidenz dafür, dass auch junge Sportler von einem
kognitiv-spezifischen Vorstellungstraining profitieren und durch dessen Einsatz ihre Gedächtnisinhalte
funktional reorganisiert wie auch die Leistung verbessert werden kann.

Literatur

Bläsing, B., Tenenbaum, G., & Schack, T. (2009). The cognitive structure of movements in classical dance. Psy-
chology of Sport and Exercise, 10, 350-360.

Cumming, J., Hall, C., & Shambrook C. (2004). The Influence of an Imagery Workshop on Athletes’ Use of
Imagery. Athletic Insight, 6(1), 52-73.

Frank, C., Land, W. M., Popp, C., & Schack, T. (2014). Mental Representation and Mental Practice: Experimen-
tal Investigation on the Functional Links between Motor Memory and Motor Imagery. PLoS ONE, 9(4):
e95175.

Hall, C., Munroe-Chandler, K., Fishburne G., & Hall, N. (2009). The Sport Imagery Questionnaire for Children
(SIQ-C). Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13, 93-107.

Martin K., Moritz S., & Hall C. (1999). Imagery use in sport: A literature review and applied model. The Sport
Psychologist, 13, 245-268.

Munroe-Chandler, K., Hall, C., Fishburne G., Murphy L., & Hall, N. (2012). Effects of a cognitive specific imagery
intervention on the soccer skill performance of young athletes: Age group comparisons. Psychology of Sport
and Exercise, 13, 324-331.

Schack, T. (2003). The relationship between motor representation and biomechanics parameters in complex mo-
vements: Towards an integrative perspective of movement science. European Journal of Sport Science, 3,
1-13.

Schack, T. (2004). The cognitive architecture of complex movement. International Journal of Sport and Exercise
Psychology, 2, 403-438.

Piantados S. (2005) Crossover Designs. In: Piantadosi Steven. Clinical Trials: A Methodologic Perspective. 2nd
ed. Hobaken, NJ: John Wiley and Sons, Inc.

Williams, A., & Cumming, J. (2011). Measuring Athlete Imagery Ability: The Sport Imagery Ability Ques-
tionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33, 416-440.

Notizen:
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5. Zur Auswirkung visueller Reize auf einen Handstützüberschlag am
Sprung

Katja Winde & Marc Nicolaus
Stiftung Universität Hildesheim

Einleitung

Im Turnsport kommt es immer wieder vor, dass Sportler und Sportlerinnen zu dicht vor das Sprungbrett
laufen und somit die Bewegungsausführung des folgenden Sprunges nur mäßig gelingt. Deshalb war die
Absicht dieser Arbeit eine bewegungsstrukturelle Analyse des Handstützüberschlages in die Rückenlage
am Sprung, mit besonderem Augenmerk auf der Auswirkung eines zusätzlichen visuellen Reizes, ne-
ben dem Sprungbrett und Sprunggerät, auf die Sprungausführung. Das Einsprungverhalten sollte dabei
besonders in den Vordergrund gestellt werden. Die zunehmende Forschung zum Thema der visuellen
Informationsverarbeitung im Sprung zeigt, dass dieses Thema im modernen Gerätturnen von großer Be-
deutung ist (Heinen et al., 2011, 2013).

Methodisches Vorgehen

Als visuelle Informationsquelle diente eine Markierung für den letzten Schritt des Anlaufes, welche nicht
übertreten werden sollte, um eine möglichst optimale Einsprungweite zu ermöglichen. Die in der Stu-
die getestete Hypothese war, dass die zusätzliche Informationsquelle die Sprungausführung, besonders
die Einsprungsweite, positiv beeinflusst. Zur Untersuchung wurden deshalb 20 Nachwuchsturnerinnen
herangezogen, welche einen Handstützüberschlag in die Rückenlage unter vier Konditionen zeigten. Die
erste Kondition war die Baseline-Bedingung, bei der die Turnerinnen ihren Sprung noch ohne Boden-
markierung zeigten. Für die Konditionen 1-3 wurden dann die Markierungen, welche abhängig von der
Körpergröße der Athletinnen waren, im Anlaufkorridor angebracht. Bedingung 1 stellte dabei die genaue
Körpergröße dar, Kondition 2 die eigene Größe +10 cm und die letzte Bedingung 3 die Körpergröße +20
cm. Gemessen wurde dabei ab Brettende, so dass eine maximale Einsprungweite von drei Metern, wel-
che vom DTB angegeben wird, nicht überschritten wurde (DTB, 1999).

Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse der Studie waren, dass sich die Flugzeit und die Flugweite während des Einsprunges
bei Hinzunahme des visuellen Reizes signifikant erhöht haben. Auch die Dauer der ersten Flugphase
hat sich, im Vergleich zu der Baseline-Bedingung, signifikant verlängert. Die Hypothese konnte aller-
dings nicht für alle Variablen als zutreffend gekennzeichnet werden. Vor allem der Kniewinkel in der
1. Flugphase wies eine signifikante Verschlechterung auf. Für andere Variablen, wie z.B. den Bein-
Rumpf-Winkel, konnten außerdem keine signifikanten Unterschiede ausgewertet werden. Abschließend
lässt sich feststellen, dass die Verwendung einer Bodenmarkierung zur Übung des Einsprunges bzw. der
Einsprungweite eingesetzt werden kann, da sich die Weite des Einsprunges und der ersten Flugphase
dadurch beeinflussen lassen. Als Mindestabstand reicht dafür scheinbar die eigene Körpergröße aus, da
die Konditionen „2“ und „3“ nur geringfügig weitere Flugweiten hervorbrachten.
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6. Differenzielles Lernen im Turnen am Beispiel des Handstützüberschlags

Hendrik Beckmann, Anna Bachelier, Patrick Hegen & Wolfgang I. Schöllhorn
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Einleitung

Bisherige Untersuchungen zum Differenziellen Lernen (u.a. Schöllhorn, Hegen & Davids, 2012) ha-
ben Resultat-orientierte offene und geschlossene Bewegungen (Poulton, 1957) zum Gegenstand. Jedoch
steht die Bewegungsausführung der Vorhand im Tennis oder des Weitsprungs hinter dem erzielten Be-
wegungsergebnis zurück (Gawin & Jaitner, 2003). Verlauf-orientierte geschlossene Bewegungen wie der
Handstützüberschlag hingegen werden nach ihrer Abweichung von einem in den jeweiligen Fachkreisen
akzeptierten Ideal bewertet. Davon abweichende Bewegungsausführungen werden oftmals als „Fehler“
interpretiert und es wird versucht diese schon während der Aneignung durch Feedback und Korrekturen
einzuschränken. Beim Differenziellen Lernen (Schöllhorn, 1999) hingegen wird die zu lernende Bewe-
gung sowohl im Bereich der Geometrie als auch im Bereich der Geschwindigkeit, der Beschleunigung
und des Rhythmus (inkl. sog. Fehler) ständig variiert (ebd.). Grundlage für das differenzielle Lernmo-
dell ist u.a. die Beobachtung, dass Bewegungen –auch auf hohem Niveau– nicht wiederholbar zu sein
scheinen (u.a. Bauer & Schöllhorn, 1997). Jüngere Studien zeigen diese Nicht-Wiederholbarkeit auch
für Turner verschiedener Leistungsklassen obwohl diese eine möglichst exakte Bewegungsreprodukti-
on trainieren (vgl. Hiley et al., 2013). Vor diesem Hintergrund vergleicht die vorliegende Studie die
Auswirkungen des „Differenziellen Lernens“ mit denen des „Lernens durch Wiederholungen“ auf die
Aneignungs- und Lernleistung von Novizen am Beispiel des Handstützüberschlags.

Methoden

20 Novizen (10 Frauen, 10 Männer; M = 22,3; SD = 2,3 Jahre) absolvieren den Pretest und werden
anschließend auf zwei Gruppen parallelisiert. Während der Aneignungsphase (7 Trainingseinheiten in
4 Wochen) absolviert die Gruppe „Differenzielles Lernen“ stochastische Bewegungsvariationen und die
Gruppe „Lernen durch Wiederholungen“ eine methodische Reihe zum Handstützüberschlag mit aufein-
ander aufbauenden Blöcken von Bewegungswiederholungen. Im Eingangs- und Ausgangstest absolvie-
ren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Handstützüberschläge unter vereinfachten Bedingungen
(Anlaufbahn 0,1 m höher als die Landefläche). Im Transfertest werden ebenfalls zwei Versuche ab-
solviert, diesmal jedoch unter Wettkampfbedingungen (Anlauf- und Absprungebene gleich hoch). Alle
Versuche werden auf Video aufgezeichnet und drei Wettkampfrichtern (Erfahrung > 10 Jahre) in rando-
misierter Folge demonstriert. Die Wettkampfrichter bewerten jeden Versuch mit Hilfe des Bewertungs-
bogens zum Handstützüberschlag nach Ata et al. (2005) auf einer Skala von 0-20 Punkten. Pro Person
und Test wird der bessere der beiden Versuche für die statistische Auswertung verwendet.

Ergebnisse und Diskussion

Vor der Analyse der Testergebnisse wurde die Beurteiler-Reliabilität überprüft und für gut befunden
(Cronbach’s-a = .99). Die Ergebnisse zeigen keine statistisch signifikanten Effekte für den Faktor „Grup-
pe“ (F [1;18] = 1,044, p = .320) oder die Interaktion von „Gruppe“ und „Zeit“ (F [1;18] = 2,167, p =
.146). Die Effekte des Faktors „Zeit“ hingegen sind höchst signifikant (F [1,43;25,77] = 17,585, p =
.000). Die post-hoc-Vergleiche bestätigen eine hoch- („Lernen durch Wiederholen“ p = .006) bzw.
höchst-signifikante („Differenzielles Lernen“ p = .001) Verbesserung während der Aneignungsphase für
beide Gruppen (vgl. Abb. 6.1). Dies stützt bisherige Befunde, nach denen mit Differenziellem Lernen
zumindest gleiche Ergebnisse erzielt werden wie mit anderen Lernansätzen. Der für beide Gruppen zu
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Abbildung 6.1: Ergebnisse des Expertenratings (M ± SD) für die Versuchsgruppen zu den drei Mess-
zeitpunkten mittels des Bewertungsbogens zum Handstützüberschlag (Ata et al., 2005).

beobachtende Leistungsabfall vom Posttest zum Transfertest (ebd.) ist jedoch nur für die Gruppe „Lernen
durch Wiederholen“ signifikant (p = .028). Die Gruppe „Differenzielles Lernen“ (p = .098) zeigt keinen
statistisch signifikanten Abfall im Transfertest. Diese Unterschiede bestätigen somit die Vorhersage von
Schöllhorn (1999), Differenzielles Lernen schule die ständige Anpassung an sich ändernde Situationen
(hier: Transferbedingung) oder sich verändernde körperliche Voraussetzungen (z.B. Pubertät). Die Er-
gebnisse dieser Pilotstudie können somit als Anregung interpretiert werden, Differenzielles Lernen auch
in Verlauf-orientierten Sportarten als Alternative zu tradierten Lernansätzen in Betracht zu ziehen.
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7. Gestaltung von Feedback zur Korrektur von Bewegungsfehlern im
Gerätturnen

Juliane Veit1 & Damian Jeraj2
1Deutsche Sporthochschule Köln, 2Stiftung Universität Hildesheim

Einleitung

Das Feedback trägt im Gerätturnen zu einem wesentlichen Teil zur Leistungsoptimierung bei und dient
der Informationsvermittlung und der Fehlerkorrektur. Abhängig von der Qualität des ergänzenden Feed-
backs können die Wirkung für die Fehlerkorrektur und damit der Einfluss auf die Verbesserung der
Leistung sehr unterschiedlich sein. Die Wirkung und Effektivität des Feedbacks wird dabei von unter-
schiedlichen Faktoren, wie den Eigenschaften der Athletengruppen beeinflusst (Williams, 2010). Es sind
mehrere Analysetechniken entwickelt worden, um die Interaktion zwischen Trainer und Athlet während
einer Trainingseinheit zu untersuchen. Es konnte beobachtet werden, dass das Feedback und die Fehler-
korrektur von Trainerexperten durch spezifischere Verbesserungen eine direktere und größere Wirkung
auf die Fertigkeitsentwicklung der Athleten hat als es bei unerfahrenen oder weniger erfolgreichen Trai-
nern der Fall ist (Horton & Deakin, 2008).
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, herauszufinden, wie sich das Feedbackverhalten der
Trainer mit unterschiedlicher Expertise bzw. verschiedenen Trainingsgruppen unterscheidet und wie
Feedback optimal gestaltet werden kann.

Methodisches Vorgehen

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine explorative Studie, welche die Feedback-
gestaltung von Trainern im Gerätturnen beschreibt und analysiert. Dafür ist ein Fragebogen entwickelt
worden, welcher die vielfältigen Dimensionen von ergänzendem Feedback auf der Ebene der Fehlerkor-
rektur aus handlungstheoretischer und kommunikationspsychologischer Sicht abfragt. Der Fragebogen
setzt sich aus 14 Kategorien mit insgesamt 59 Fragen zusammen, sowie 17 personen- und trainingsgrup-
penbezogene Fragen. Es haben 45 Trainer aus dem Gerätturnen teilgenommen.

Ergebnisse

Die Auswertung der Fragebögen macht deutlich, dass die teilgenommenen Trainer ergänzendes Feed-
back überwiegend nach der Bewegung geben (93.4%). Außerdem weisen die Ergebnisse darauf hin,
dass das Feedback an unterschiedliche Aspekte angepasst wird, wie dem Alter (86.6%) oder den Vor-
aussetzungen des Athleten (68.9%). Ein Großteil der analysierten Trainer bezieht ihr Feedback auf eine
Teilbewegung (60.0%) oder auf einen Teil des Körpers (62.2%). Dabei bewirkt das Feedback fast dop-
pelt so oft einen internalen Aufmerksamkeitsfokus (42.3%) im Vergleich zum externalen (24.4%). Von
der vorliegenden Stichprobe wird Feedback überwiegend verbal gegeben 95.6%, wobei mit höherem
Leistungsniveau der Athleten auch vermehrt optisches Feedback genutzt wird (c2(4) = 11.48, p = .022).
Besonders die Eigenschaften der Trainingsgruppe bestimmen die Gestaltung des Feedbacks, hier insbe-
sondere das Niveau der Athleten.

Diskussion

In Bezug zur Guidance Hypothese lässt sich sagen, dass eine Reduzierung der Häufigkeit des Feedbacks
nur wenig eingesetzt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass Verfahren, welche die Häufigkeit reduzieren, in
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der Praxis nur wenig Anwendung finden, was bedeutet, dass hier nach der Guidance Hypothese eine Ab-
hängigkeit entstehen würde. Der Lernvorteil der Reduzierung der Feedbackhäufigkeit ist jedoch speziell
bei der Aneignung von wenig komplexen Fertigkeiten untersucht und bestätigt worden. Es scheint, dass
Feedback bei komplexen Bewegungen einen geringeren „guiding“ Effekt besitzt. Im Bezug zum Auf-
merksamkeitsfokus sind verschiedene Ergebnisse in der Literatur zu finden, vor allem weil die Studien
in unterschiedlichen Sportarten durchgeführt worden sind. So wird Feedback bei open motor skill Bewe-
gungen von verschiedenen Autoren als vorteilhaft betrachtet, wenn sie einen externalen Fokus bewirken,
damit sie keinen störenden Einfluss auf automatisierte Prozesse der Bewegung haben. Die vorliegende
Studie sowie andere Studien im Gerätturnen (Lawrence, Gottwald, Hardy & Khan, 2011) sowie in der
Leichtathletik zeigen vermehrte Verwendung von internalem Fokus. Zwischen Trainern mit unterschied-
licher Lizenzstufe sind Differenzen darin zu beobachten, wie häufig sie ihr Feedback (bio-)mechanisch
begründen. Ein Grund dafür könnte sein, dass für die Athleten des Trainers mit einer niedrigen Lizenz-
stufe die Mechanismen der Bewegung eine untergeordnete Rolle spielen. Außerdem ist es möglich, dass
die Trainer noch kein ausreichendes Wissen über die (bio-)mechanischen Mechanismen besitzen, um es
in der Praxis anzuwenden.
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8. Qualitative und quantitative Analyse der Wirksamkeit von Ganzheits-
und Teillernmethode am Beispiel Gerätturnen

Florian Bachmann, Mark Hirsch, Sebastian Zart & Andreas Eichhorn
Universität Kaiserslautern

Einleitung

Beim Erlernen von Bewegungsfertigkeiten im Sport stellt sich anfangs für jeden aktiven Sportler, Trai-
ner oder Sportlehrer die Frage nach dem „Wie“. Soll die Bewegungsfertigkeit als Ganzes oder in ihren
Teilbewegungen erlernt werden? Die größere Wirksamkeit von Ganzheits- (GM) über Teillernmethode
(TM) im Lernverlauf bestätigen empirische Untersuchungen (vgl. Scheid & Prohl, 2011, S. 76). Der
Salto rückwärts gehockt (Salto rw. geh.) wird in der Schule oder im Studium zumeist auch ganzheit-
lich gelehrt, da zum einen die Lerngruppen nicht die notwendigen Lern-Leistungsvoraussetzungen für
einen vereinssportlichen Ansatz mitbringen, zum anderen aufgrund des geringen zeitlichen Rahmens
ein ganzheitliches Lernen favorisiert wird. Inwiefern dieser Ansatz in Bezug auf den Lernverlauf seine
Berechtigung hat, soll in dieser Studie überprüft werden.

Untersuchungsmethode

Die Untersuchung wurde mit zehn Sportstudierenden der TU Kaiserslautern im Durchschnittsalter von
22.9 Jahren durchgeführt. Ein Pretest (in Anlehnung an Schöllhorn & Kilby, 2012) zur Erfassung kondi-
tioneller und koordinativer Voraussetzungen diente zur Parallelisierung und Kategorisierung der Treat-
mentgruppen. In einer sechswöchigen Interventionsphase mit zehn Trainingseinheiten erlernten jeweils
fünf Probanden mittels GM und TM den Salto rw. geh. Nach jeder Trainingseinheit wurde der Leistungs-
stand mittels HD-Videoaufnahmen (120 fps) dokumentiert, um im Anschluss auf quantitativer und qua-
litativer Ebene den Lernverlauf zu analysieren. Anhand von Körpermarkern am Knie-, Hüft-, Schulter-
und Ellbogengelenk wurden der Arm-Rumpf- und Bein-Rumpf-Winkel bestimmt (Viana.NET 4). Die
Winkelverläufe wurden mit einem Referenzverlauf eines Bundesligaturners verglichen. Zusätzlich ha-
ben drei Experten (ehemaliger Turner der Nationalmannschaft, B-Trainer-Lizenz; ehemaliger Bundesli-
gaturner, A-Trainer-/Kampfrichterlizenz; B-Trainer und A-Kampfrichter) anhand des aufbereiteten ran-
domisierten Videomaterials unabhängig voneinander, unter Berücksichtigung vorgegebener Kriterien,
den Bewegungsablauf mit dem für das Turnen üblichen Abzugsschema qualitativ bewertet.

Ergebnisse und Diskussion

Basierend auf den vergebenen Bewertungspunkten im Expertenrating erzielte die GM (3.74) im Ver-
gleich zur TM (3.47) am Ende im Mittel ein höheres Leistungsniveau, wobei in beiden Methoden ein
Leistungsanstieg von der ersten Testung (GM: 2.60; TM: 2.61) an zu verzeichnen war. Aus der Win-
kelverlaufsanalyse, in Bezug zum Referenzverlauf, lässt sich schlussfolgern, dass die Teilbewegungen
im Arm-Rumpf- sowie Bein-Rumpf-Winkel bei der GM (7-33�) gegenüber der TM (2-13�) größere
Abweichungen im Winkelverlauf aufwiesen. Die mittlere Abweichung der beiden Merkmale vom Re-
ferenzverlauf bei der GM ist stets größer im Vergleich zur TM. Bei beiden Methoden ist jedoch eine
Annäherung der Winkelverläufe an den Referenzverlauf zu erkennen. Die gemeinsame Betrachtung des
Arm-Rumpf- und Bein-Rumpf-Winkels in einer Winkel-Winkel-Grafik zeigt nach sechs Wochen eine
bessere Kopplungsfähigkeit bei den Probanden der Ganzheitsmethode (Abb. 8.1). Nach den Ergebnissen
dieser Untersuchung erwies sich im Hinblick auf Sportstudierende im frühen Erwachsenenalter, welche
die Lern-Leistungsvoraussetzungen eines Vereinssportlers nicht mit sich bringen, eine ganzheitsmetho-
dische Herangehensweise beim Erlernen des Salto rw. geh. als wirksamer, da der Gesamteindruck der
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Abbildung 8.1: Vergleich des Referenzverlaufs mit jeweils dem besten Probanden aus der Gruppe GM
und TM nach der 10. Testung.

Bewegungen von den Experten besser bewertet wurde und das komplexe Merkmal Bewegungskopplung
besser ausgeprägt ist. Dieses Ergebnis bestätigt somit mögliche Probleme bei Lernprozessen in Bezug
auf die Gesamtkoordination (vgl. Scheid & Prohl, 2011, S. 77).
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9. Simulation der Hilfeleistung bei einem Salto rückwärts

Damian Jeraj & Thomas Heinen
Stiftung Universität Hildesheim

Einleitung

Eine Hilfeleistung von Seiten des Trainers wird besonders bei technisch-kompositorischen Sportarten im
Lernprozess und zur Bewegungsbegleitung angewandt. Eine Simulation von einer solchen Hilfeleistung
am Beispiel des Salto rückwärts, soll die Interaktion zwischen Input und Output verdeutlichen und die
damit zusammenhängenden Effekte unterschiedlicher Helfergriffe aufzeigen.

Methode

Nach einer erfolgreichen Matching-Prozedur (Hiley & Yeadon, 2007), wurde ein 16-Segment-Modell
einer Turnerin (Heinen, Jeraj, Vinken, Knieps, Velentzas & Richter, 2011) dazu benutzt, um die Effekte
in Drehimpuls und Flughöhe der Turnerin auf Grundlage von unterschiedlichen Helfergriffen bei einem
Salto rückwärts zu simulieren. Aufgeteilt in zwei Helfergriffbereiche, nämlich (1) einhändige Hilfeleis-
tung und (2) zweihändige Hilfeleistung, wurden insgesamt 7 Bedingungen realisiert. Hierbei wurden
insgesamt 231 Simulationszyklen berechnet, bei welchen folgende Faktoren variieren:

1. Richtung der Kraft: von kaudal -45� bis kranial +45� in 15� Schritten

2. Größe der Kraft: 50 N, 100 N und 150 N

3. Lokalisierung der Kraft: Oberschenkel und Lendenbereich

4. Aktivierungszeit der Kraft: Simultane Aktivierung, verzögerte Aktivierung nach 0.12 s, frühe Ak-
tivierung mit 0.23 s und längere Aktivierung mit 0.33 s.

Ergebnisse

Einhändige Hilfeleistung: Die größte Zunahme des Drehimpulses ist bei einer fußwärtsgerichteten Ap-
plikation der einhändigen Hilfeleistung am Oberschenkel bei -30� zu verzeichnen, der größte Höhenge-
winn bei gleicher Technik bei einem Winkel von +15�. Die einhändige Hilfeleistung im Lendenbereich
führt zu einem Höhengewinn, wobei der Drehimpuls bei einer kaudal gerichteten Applikation leicht
erhöht und bei einer kranial gerichteten Applikation leicht verringert wird.

Zweihändige Hilfeleistung: Bei einer kombinierten Hilfeleistung führt eine verzögerte Aktivierung
der Hilfeleistung am Rücken und direkte Hilfeleistung am Oberschenkel zu ähnlichen Ergebnissen be-
züglich des Drehimpulses, gepaart mit einer geringeren Flughöhe, als wenn beide Helfergriffe simultan
angewandt werden.

Diskussion

Eine spätere einhändige Hilfeleistung im Lendenbereich hat ähnliche Effekte auf den Drehimpuls, wie
eine längere oder frühe Applizierung, jedoch einen schwachen Effekt bei der Flughöhe. Daher eignet sich
diese Hilfeleistung vermutlich für eine Sicherung der Bewegung, falls der Turner geringe Unterstützung
benötigt, um die Bewegung zu retten. Vorteilhaft ist hierbei die leicht erhöhte Reaktionszeit des Trainers
im Vergleich zur frühen Applizierung zu werten.
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Um eine stärkere Unterstützung realisieren zu können, ist eine zweihändige Hilfeleistung notwendig.
Hierbei ist eine simultane Applikation der Hilfeleistung an Oberschenkel und Lendenbereich anzustre-
ben, um möglichst große Effekte auf Drehimpuls und Flughöhe erzielen zu können. Eine spätere Akti-
vierung der Hand im Lendenbereich hat einen geringeren Flughöheneffekt, weswegen die gleichzeitige
Applizierung angestrebt werden sollte. Das Timing der Hilfeleistung ist demnach entscheidender für die
Realisierung der Bewegung als die Größe und Richtung der applizierten Unterstützung.
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10. Rhönrad- und Gerätturnen im leistungsdiagnostischen Vergleich
bezüglich Kraft und Ausdauer

Kathrin Schad
Deutsche Sporthochschule Köln

Einleitung

Bisher fand das Rhönradturnen vergleichsweise wenig Beachtung in der Sportwissenschaft. Trotz der
ständigen Weiterentwicklung hinsichtlich der Schwierigkeit der Elemente und steigender Trainingsum-
fänge, gibt es weder etablierte Messmethoden im Bereich der Leistungsdiagnostik noch existiert ein pro-
fundes Anforderungsprofil an die Rhönradturner/innen. Dennoch geben Forschungen in anderen, dem
Rhönradturnen verwandten Sportarten, wie z. B. dem Gerätturnen, Anlass zur Annahme, die moderne
Leistungsdiagnostik könnte einen Beitrag zur Weiterentwicklung dieses Sports leisten. Das Anforde-
rungsprofil des Gerätturnens weist viele Parallelen zum Rhönradturnen auf. In beiden Sportarten sind die
koordinativen Fähigkeiten von großer Bedeutung. Neben einer gut ausgeprägten räumlichen und zeit-
lichen Differenzierungsfähigkeit zur Kopplung unterschiedlicher Bewegungen, werden Orientierungs-
und Gleichgewichtssinn sowie Rhythmisierungsfähigkeit zur Durchführung von Elementen benötigt
(Wiedemann et al., 2009). Außerdem stellen in beiden Sportarten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und
Beweglichkeit unabdingbare Faktoren dar, um Elemente, Übungen, Trainingseinheiten und Wettkämpfe
realisieren zu können (Sleeper, 2012). Ziel dieser Studie, ist die Erstellung eines physiologischen Profils
der deutschen Nationalmannschaft weiblich im Rhönradturnen. Ein Vergleich mit den Turnerinnen der
deutschen Nationalmannschaft im Gerätturnen soll über Ähnlichkeiten der beiden Sportarten hinsicht-
lich anthropometrischer Daten sowie Kraft- und Ausdauerparameter Auskunft geben. Für die angedachte
Erstellung einer Rahmentrainingskonzeption im Rhönrad in einer Folgearbeit, kann im Falle einer Sport-
artenähnlichkeit möglicherweise die Rahmentrainingskonzeption aus dem Gerätturnen als Orientierung
herangezogen werden.

Methodik

Bei der Studie handelt es sich um eine Querschnittserhebung. Insgesamt 19 A- oder B-Kaderathletinnen
im Alter von 16-34 Jahren aus den Sportarten Rhönradturnen und Gerätturnen nahmen an der Studie teil.
Zur Analyse der Körperzusammensetzung wurde in beiden Gruppen die Bioelektrische Impedanzana-
lyse (BIA) angewendet, die Ausdauerdiagnostik wurde mittels Rampentest durchgeführt. In der Kraft-
diagnostik wurden in beiden Gruppen an insgesamt sieben Geräten jeweils drei isometrische und drei
dynamische Messungen vorgenommen. Die Daten wurden unter Verwendung von SPSS Version 21.0
(SPSS, Inc., Chicago, IL) sowie Microsoft R� Office Excel R� 2007 (Microsoft Corp., Redmond, WA)
aufbereitet und analysiert.

Ergebnisse

Die Messungen der Rhönradturnerinnen ergaben Werte in Bezug auf die Körperzusammensetzung (Ge-
wicht 54,6 ± 5,3 kg, Körperfettanteil 14,6 ± 3,7 %), die Kraft (Beinstrecker 29,0 ± 7,1 N, Beinbeuger
14,0 ± 2,0 N etc.) und die Ausdauer (maximale Sauerstoffaufnahme 49,4 ± 7,3 ml/min/kg). Sie weisen
eine große Ähnlichkeit auf mit den leicht höheren Werten für die Gerätturnerinnen, die bereits vorlagen
(Gewicht 57,6 ± 7,4 kg, Körperfettanteil 13,1 ± 2,0 %, maximale Sauerstoffaufnahme 55,3 ± 5,0 etc.).
Aus einer Gesamtanzahl von 32 Parametern, weisen 23 Parameter keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Mittelwerten der beiden Gruppen auf. Die einzigen signifikanten Unterschiede sind bei den
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Variablen Alter, Trainingsstundenanzahl pro Woche, Trainingseinheiten pro Woche, rel. VO2max, BE
Fmax, BE RFD, TL RFD, TR Fmax und TR RFD vorzufinden.

Schlussfolgerung

Die ähnlich gelagerten Ergebnisse der Rhönrad- und Gerätturnerinnen bei den meisten Messungen lassen
aus Sicht der Kraft- und Ausdauerdiagnostik sowie der Anthropometrie eine Vergleichbarkeit zwischen
den Sportarten erkennen. Die signifikanten Werte sind vermutlich auf die unterschiedlichen Strukturen
der Sportarten zurückzuführen oder stärker noch auf die signifikant höhere Anzahl an Trainingsstunden
bei den Gerätturnerinnen. Es ist also anzunehmen, dass sich die Profile mit steigender Trainingsstunden-
anzahl der Rhönradturnerinnen noch weiter angleichen. Die Berücksichtigung der Rahmentrainingskon-
zeption des Gerätturnens bei der Erstellung eines Konzeptes für das Rhönradturnen scheint hinsichtlich
der oben genannten Ergebnisse und unter dem Aspekt, dass sich viele Elemente aus den beiden Sportar-
ten überschneiden, gerechtfertigt zu sein.
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11. Effekte von elastischem Tape auf die Haltungskontrolle im Handstand

Pia M. Vinken, Anthea Günther, Caroline Nolte & Nina Traulsen
Leibniz Universität Hannover

Einleitung

Es wird angenommen, dass elastisches Tape Einfluss auf das sensomotorische System nehmen kann.
Bisherige Effekte weisen jedoch teils inkonsistente Ergebnisse auf unterschiedliche Aufgaben und An-
forderungen in Bezug auf sportliche Leistung auf (Halseth et al., 2004; Fayson, Needle, & Kaminski,
2013). Dabei ist insbesondere der Effekt der Anlagedauer kaum untersucht. Folgelogisch wurde in die-
ser Studie die Wirkung verschiedener elastischer Tapeanlagen auf die Haltungskontrolle im Handstand
in Abhängigkeit unterschiedlicher Anlagedauern untersucht.

Methode

N = 16 Turnerinnen (Alter = 15± 4 Jahre) wurden randomisiert einer von zwei Untersuchungsgruppen
(Handgelenktape, kombiniertes Handgelenk- und Unterarmtape) zugeteilt und gebeten in jeweils drei
unterschiedlichen, experimentellen Bedingungen (Baseline, direkt nach Tapeanlage, 48h nach Tapean-
lage) Handstände auf einem Wii Balance Board auszuführen. Zur Beurteilung der Handstandkontrolle
wurden die jeweiligen CoP-Verläufe (Center of Pressure) der vorwärts-rückwärts-, sowie der rechts-
links-Schwankungen berechnet.

Ergebnisse

Zur Beurteilung möglicher Unterschiede der Haltungskontrolle im Handstand wurden zwei separate,
zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor „Zeit“ berechnet. Als kategoria-
ler Faktor wurde die „Gruppe“ berücksichtigt. Die Vortestleistung wurde als Kovariate mit in die Berech-
nung aufgenommen. Als abhängige Variable dienten die CoP-Verläufe der vorwärts-rückwärts-, sowie
der rechts-links-Schwankungen. Es findet sich ein Interaktionseffekt „Zeit“ x „Gruppe“ für die vorwärts-
rückwärts-Schwankung des CoP-Verlaufs, F(2,122) = 4.465, p = .013. Es findet sich kein Effekt für die
rechts-links-Schwankung des CoP-Verlaufs, F(2,122) = 0.019, p = .980. Die CoP-Schwankung beider
Gruppen in vorwärts-rückwärts-Richtung sinkt unmittelbar nach Anlegen des Tapes. Während die CoP-
Schwankung der Gruppe mit dem Handgelenktape sich auch 48h nach Anlegen nicht verändert, fällt die
Schwankung der Gruppe mit dem kombinierten Tape nach 48h auf Baselineniveau zurück.

Diskussion

Elastisches Tape scheint die Haltungskontrolle im Handstand sowohl kurzfristig als auch mittelfristig
positiv zu beeinflussen. Ein mittelfristiger Effekt tritt jedoch nur dann auf, wenn das Tape als reines
gelenkstabilisierendes Tape angelegt ist. Eine kombinierte Tapeanlage führt möglicherweise zu senso-
motorischen Anpassungen (Muskelebene), die die positiven Effekte einer gelenkstabilisierenden Funkti-
on kompensieren oder reduzieren können (Enoka, 2002). Im Turntraining scheinen gelenkstabiliserende
Tapeanlagen demnach zweckmäßig für die Handstandkontrolle zu sein.
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12. Was ist der Gegenstand der Forschung über Bewegungslernen?

Toru Sato1 & Hidetoshi Kinoshita2

1Hokkaido Unversity of Education, 2Miyagi University of Education

Vorwort

Die wichtigste Aufgabe im motorischen Lernen des Gerätturnens ist selbstverständlich das Erlernen der
Bewegungsfertigkeiten. Das Erlernen einer Fertigkeit bedeutet der Erwerb der dafür benötigten Kinäs-
these im Sinne von Husserl. Deshalb sind Forschungen über die Genese der Kinästhese für das Lehren
des Gerätturnens unentbehrlich.

Notwendigkeit einer anderen Forschungsmethodologie

Die meisten Turnlehrerinnen und Turnlehrer haben sicher ein Erlebnis, dass ein Hinweis im Unterricht
nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hat. Es ist zu vermuten, dass die Lehrerin oder der Lehrer dabei
von der Gültigkeit des Hinweises überzeugt war. Das Scheitern bedeutet, dass ein Hinweis nicht immer
und nicht bei jedem Schüler erfolgreich sein muss.

Trotzdem die Individualität des Schülers ein wesentlicher Charakter im motorichen Lernen ist, be-
trachten nur wenige Forscher das Lehren der Bewegung vom Standpunkt der Individualität aus. Der
Grund besteht im Mangel der Objektivität des Forschungsresultats. In den Naturwissenschaften wird die
Verschiedenartigkeit des Ergebnisses als Fehler betrachtet. In der Lehrpraxis ist es dagegen eher normal,
dass ein und derselbe Hinweis zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.

Das deutet nämlich an, dass in den Forschungen vom Lehren des Sich-Bewegens eine Anlehnung
an die naturwissenschaftliche Objektivität, die die Reproduzierbarkeit des Ergebnisses als wesentliche
Eigenschaft hat, falsch ist. Deshalb müssen wir eine andere Forschungsmethodologie suchen als die
naturwissenschaftliche.

Einführung der Analyse der kinästhetischen Intentionalität in die Forschung des
Gerätturnens

In Japan zieht die phänomenologische Bewegungslehre als Forschungsmethode, die den Forschungser-
folg direkt auf die Lehrpraxis anwenden kann, in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der praxisorientierten
Sportwissenschaftler auf sich. Und zwar werden erfolgreiche Abhandlungen inzwischen veröffentlicht.
Die Bewegungslehre als Theorie über das Sich-Bewegen von vitalen Menschen steht bekanntlich auf der
Basis der Phänomenologie Husserls. In der phänomenologischen Bewegungslehre wird die kinästheti-
sche Intentionalität des Lernenden analysiert und aus dem Ergebnis eine geeignete Methodik aufgebaut.

Im Gerätturnen turnt man verschiedene ungewöhnliche Bewegungen, bei denen man sich z. B. auf
den Kopf stellt oder nur mit den Armen den eigenen Körper stützt. Anfänger haben deshalb oft Angst
bei der Ausführung und können gar nicht verstehen, wie sie sich bewegen sollen. In diesen Fällen fragen
Lehrer meistens vergebens ihre Schüler danach, wovor sie Angst haben oder was sie nicht verstehen
können. Fast alle Schüler antworten dabei nur Ïch habe keine Ahnung."Die Analyse der kinästhetischen
Intentionalität muss deswegen mittels der Interpretationstätigkeit des Lehrenden durch Beobachtung der
Bewegungen des Schülers vollzogen werden.

In diesem Fall ist der Gegenstand der Analyse nicht das vom Körper oder von der Bewegung ge-
trennte Bewusstsein, sondern die Intentionalität als eine bewusste (aktive) oder unbewusste (passive)
Einstellung des Menschen bei der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand (Umwelt).
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Probleme und Aufgaben

Da die Kinästhese nicht dinglich identifiziert oder gemessen werden kann, ist der Interpretationsinhalt
von den Lehrern nicht immer eindeutig. Die Mehrdeutigkeit bedeutet aber nicht eine Ungültigkeit der
subjektiven Interpretation. Es gibt wirklich viele erfahrene Lehrerinnen und Lehrer, die der individuellen
Eigenschaft des Lernenden angepasste Instruktion geben und dadurch Erfolg erzielen. Diese Praktiker
führen unbewusst die Intentionalitätsanalyse der Kinästhese durch und es gelingt ihnen damit die Ver-
besserung der Bewegungsabläufe ihrer Schüler, wenn sie auch das Wort Ïntentionalität"begrifflich nicht
kennen.

Das größte Problem ist dabei ein großer Unterschied der Interpretationsfähigkeit des Lehrenden. Jede
Lehrerin und jeder Lehrer muss sich bemühen, die eigene Fähigkeit als Kompetenz ständig zu verbessern.
Und dazu müssen wir, die uns an der Universität der Forschungstätigkeit widmen, Fallbeispiele sammeln,
die zu einem Erfolg führen, und sie aus der phänomenologischen Bewegungslehre heraus betrachten.
Diese Fallstudien werden damit zweifellos zu nützlichen Informationen für die Instruktion im Unterricht
werden.

Notizen:
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13. Zur Konstitution des Bewegungsentwurfes des Anfängers im
Lernprozess der Sprunggrätsche über den Kasten

Hidetoshi Kinoshita1 & Toru Sato2

1Miyagi University of Education, 2Hokkaido Unversity of Education

Beim Lehren einer neuen turnerischen Bewegung ist es wichtig für den Turnlehrer, seine Aufmerk-
samkeit nicht nur auf das Merkmal oder den Fehler des Bewegungsablaufes des Lernenden zu richten,
sondern auch das Vollzugsbewusstsein (kinästhetische Bewusstsein) und das Bewegungsgefühl des Ler-
nenden zu erfassen und analysieren: z. B. wie will er sich bewegen aber warum kann er sich nicht so
bewegen. Denn in Berücksichtigung dieses Bewusstseins und Gefühls des Lernenden kann der Lehrer
die methodische Maßnahme an jeden Lernenden anpassend dafür verwenden, dass der Lernende die Be-
wegung erfolgreich durchführen kann. Deswegen hat es eine große Bedeutung für uns, die Bildung des
Vollzugsbewusstseins und Bewegungsgefühls im Lernprozess einer Turnbewegung vom Standpunkt der
ästhesiologischen Bewegungslehre aus streng zu betrachten.

Der Beitrag berichtet vom Lernprozess einer turnerischen Bewegung, in dem eine Studentin als An-
fängerin die Sprunggrätsche über den Kasten erlernt hat. Es handelt sich darum, im vorliegenden Prozess
welche grundlegende Bewegungserfahrungen für die Sprunggrätsche gesammelt wurden und wie solche
Erfahrungen virtuell (innerlich) als der Bewegungsentwurf konstruiert wurden.

Zuerst hat die Studentin beim Versuch der Sprunggrätsche nach dem Anlauf und Absprung mit bei-
den Beinen die Hände auf dem Kasten aufgesetzt und sich auf die Mitte des Kastens gesetzt. Sie konnte
selbst (ohne Hilfegebung) die Sprunggrätsche nicht durchführen. Dann hat die Studentin diesen Sprung
mehrmals mit Hilfegebung geübt. Mit dem Üben hatte sie langsam das Gefühl, dass ihr Körper in der
ersten Flugphase nach vorne verlagert wurde, aber die Verlagerung des Körpers schließlich angehalten
wurde.

Nach diesem Üben hat sie plötzlich einmal erfolgreich die Sprunggrätsche ohne Hilfegebung aus-
geführt. Aber sie sagte: „Ich habe keine Ahnung, warum ich überspringen konnte“. Sie konnte danach
die Sprunggrätsche ohne Hilfegebung wieder nicht durchführen. Diesen erfolgreichen Sprung verstehen
wir als eine „Kontingenz“. Bei der Ausführung dieses Sprunges hatte sie kein klares Vollzugsbewusst-
sein, sondern „passive“ Kinästhese im Sinne Husserls, die ihre Ausführung in der tiefen Schicht des
Bewusstseins unterstützt, obwohl der ihr nicht klar bewusst war.

Nach zwei Wochen hat sie im Turnunterricht wieder die Sprunggrätsche mit Hilfegebung geübt.
Nach dem Üben konnte sie mehrmals diesen Sprung selbst durchführen. Sie sagte: „Nach dem Üben mit
Hilfegebung habe ich gedacht, diesen Sprung allein durchführen zu können, weil ich in diesem Üben das
Gefühl gehabt habe, dass nach dem Absprung mein Körper nach vorne mit dem leichten Stütz der Arme
nicht haltend verlagert wurde.“

Aus ihrer Äußerung und ihrer Bewegungsausführung, die vom Turnlehrer beobachtet wurde, verste-
hen wir, dass die Verlagerung ihres Körpers als der kinästhetische Stoff mit dem Stütz der Arme als dem
anderen kinästhetischen Stoff verbunden wurde, und dass virtuell eine ganze kinästhetische Melodie als
ein vitalisierter Bewegungsentwurf des Bewegungsablaufes der Sprunggrätsche über den Kasten zeitlich
und rhythmisch konstruiert wurde. Durch die Konstitution dieser kinästhetischen Melodie wurde die Ge-
nese der Bewegungsform der Sprunggrätsche mit dem aktiven kinästhetischen Bewusstsein unterstützt.

Zum Schluß kann man sagen, dass die Konstitution der kinästhetischen Melodie des Lernenden im
Lernprozess der Turnbewegung eine große Rolle spielt, um die Bewegung mit dem klaren Vollzugs-
bewusstsein erfolgreich durchzuführen. Deswegen sollte der Turnlehrer, z. B. durch Gespräch mit dem
Lernenden bestätigen, ob der Lernende die kinästhetische Melodie der betreffenden Bewegung angemes-
sen konstruiert, wenn ihm trotz des viel Übens die Bewegung nicht gelingen kann.
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14. Der politische Einfluss auf die Sportart Gerätturnen weiblich in der
DDR - Erste Ergebnisse einer quellenhistorischen Analyse von 1949 bis

1990

Maria Becker
Deutsche Sporthochschule Köln

Untersuchungsgegenstand

In der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik nahm der Sport eine Sonderrolle ein. Die Ab-
sicht war in jeder Hinsicht die Herstellung einer festen Bindung des Sports an die Politik, um innen-
sowie außenpolitische Ziele durch den Sport verfolgen zu können. So stand oftmals nicht der Athlet mit
seiner sportlichen Leistung im Vordergrund, sondern hauptsächlich der politische Zweck einer ganzen
Sportart oder einzelner Athleten. Erich Honecker, damaliger Vorsitzender der Jugendorganisation FDJ,
drückte dies schon 1948, bevor die DDR gegründet wurde, mit dem Satz „Sport ist nicht Selbstzweck,
sondern Mittel zum Zweck“ deutlich aus (Teichler, 2002).

Bisher wurde in der Erforschung der deutschen Geschichte oftmals Sport im Allgemeinen untersucht,
sowie Vergleiche zwischen dem Sport der DDR und BRD gezogen, jedoch kaum einzelne Sportarten be-
trachtet. In dieser Untersuchung soll exemplarisch anhand der Hauptsportart Gerätturnen weiblich auf-
gezeigt werden, wie auf einzelne Sportarten bzw. Athletinnen in der DDR Einfluss genommen wurde.
Die Untersuchung erstreckt sich von 1949, dem Gründungsjahr der BRD und DDR, bis 1990, dem Jahr
in dem die Deutsche Einheit hergestellt wurde. Dabei ist besonders der Zeitraum von 1954-1960 inter-
essant, da die BRD den bundesdeutschen Turnerinnen verbot an internationalen Wettkämpfen teilzuneh-
men, weil ihrer Meinung nach zu unfrauliche, fortschrittliche und gesundheitsschädigende Richtlinien
im internationalen weiblichen Geräturnen abverlangt wurden. Die DDR nahm hingegen die konträre Po-
sition ein und versuchte dadurch unter anderem das Ansehen der DDR zu stärken, sowie das der BRD
abzuwerten. Das weibliche Gerätturnen wurde ab diesem Zeitpunkt in der DDR intensiv gefördert sowie
gefordert, wodurch sich die Leistung enorm steigern ließ. Die daraus resultierenden Erfolge im weib-
lichen Gerätturnen verliehen der Sportart eine besondere innen- sowie außenpolitische Rolle, welche
aufzuzeigen ist.

Untersuchungsdesign

Für die Studie wird die Texthermeneutik herangezogen. Diese historisch-kritische Methode ermöglicht
es, Bedeutung tragendes Material zu untersuchen und zu interpretieren (Buber, 2007). Vornehmlich wur-
den für die Untersuchung Archivgut des Bundesarchivs Berlin-Lichterfelde und der Stiftung der Parteien
und Massenorganisationen der DDR dafür herangezogen.
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15. Kindheiten im Turnen - Leistungssportliche Sozialisationssettings aus
AkteurInnenperspektive

Maika Bepperling
Universität Göttingen

Einleitung

Bewegungslernen findet nicht losgelöst von sozialen Kontexten statt. Einen besonderen Kontext normier-
ten Bewegungslernens bildet das System Leistungssport. Vor allem in Sportarten mit frühem Leistungs-
höhepunkt beginnt der Einstieg in ein leistungs-orientiertes Training häufig schon im frühen Schulal-
ter. Die Normalität eines wöchentlich mehrstündigen Trainings konstituiert die Lebenswelt der Kinder
mit und hat entsprechend Einfluss auf deren Persönlichkeitsentwicklung. Den Kindern eröffnet sich mit
dem Einstieg in das sportliche Training ein Identifikationsangebot, welches sich an systemspezifischen
Regeln, Normen und Werten orientiert (Cachay & Thiel, 2000; Schulze, 2005). Diese basieren im leis-
tungsorientierten Training in aller Regel auf dem Erfolgscode, so dass sich auch die sozialisatorisch
wirksam werdenden Erfahrungen der Kinder stark auf einen spezifischen Bereich sportlichen Handelns
beziehen. Aus diesem Grund bedarf das Heranführen von Kindern an ein auf sportliche Erfolge aus-
gerichtetes Training, bzw. das Fördern sportlicher Talente der pädagogischen Betreuung und Reflexion
(Behm, 2008; Prohl & Elflein, 1996).

Um zunächst aber Rückschlüsse auf die soziale und pädagogische Realität ziehen zu können, werden
in dieser Untersuchung die subjektiven Perspektiven der beteiligten AkteurInnen eingeholt. Dabei soll
übergeordnet der Frage nachgegangen werden, wie sich sportbezogene Sozialisation in diesem spezifi-
schen Setting gestaltet.

Untersuchungsdesign

Mit Hilfe von qualitativen Interviews wird dabei auf folgende Fragen fokussiert: Wie erleben Kinder
das Training und ggfs. Wettkämpfe? Welche Bedeutung hat der Sport für sie und was wird im Kontext
Training für sie relevant? Welche Ziele und Hoffnungen begleiten die Eltern und TrainerInnen bei der
Betreuung der Kinder? Welche pädagogischen Intentionen leiten sie bei der Gestaltung des Angebots
und wie nehmen sie die Kinder im Kontext Leistungssport wahr?

Die theoretische Basis der Untersuchung bildet die interaktionale Sozialisationstheorie Hurrelmanns
(2006), die subjektorientiert die Persönlichkeitsentwicklung in interaktiver Auseinandersetzung mit der
Umwelt beschreibt. Ausgehend von verschiedenen biographischen Situationen, Wissensvorräten, sowie
unterschiedliche Relevanzsetzungen in Bezug auf den Leistungssport, hat jedeR AkteurIn eine unter-
schiedliche Wirklichkeitskonstruktion von diesem System, auf die bei dessen Gestaltung rekurriert wird.
So wird des Weiteren auf das Lebensweltkonzept von Schütz (Schütz & Luckmann, 1994) zurückgegrif-
fen.

Die Datenerhebung erfolgt qualitativ mit Hilfe von Leitfaden- und Impulsinterviews (Hopf, 2003;
Hunger, 2004), wobei die Daten aufgrund unterschiedlicher Fokussierungen in drei verschiedenen Teil-
studien (Kinder, Eltern, TrainerInnen) erhoben werden. Bislang wurden 22 Interviews (Gerätturnen
weiblich und Rhythmische Sportgymnastik) geführt und teilweise ausgewertet.

Erste Erkenntnisse

Erste Auswertungsprozesse zeigen, dass. . .
. . . sich für Kinder Erwartungshaltungen im Kontext Wettkampf und Training nicht immer erfüllen.

So werden sie z.B. mit einem Gerechtigkeitssystem konfrontiert, dass ihnen aus ihrem Alltag fremd
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ist: „die hat 5 Medaillen bekommen und ich nur ne Urkunde, das ist unfair“. Ebenso nehmen sie wahr,
dass im Kontext des Trainings wenig Spielraum für soziale Aushandlungsprozesse bleibt und Konflikte
entsprechend nicht pädagogisch moderiert werden: „wir haben gestritten und die L. war total gemein zu
mir und der N. (Trainerin) war das total egal!“.

. . . Trainerinnen die Kinder als sich entwickelnde Merkmalsträgerinnen des Sports sehen und entspre-
chende Zuschreibungen vornehmen: „die wissen noch gar nichts“; „man muss den Ehrgeiz erst wecken“.
Dazu gehört u.a. auch ein defizitorientierter Blick auf die sportliche Leistung. Erzieherische Vorstellun-
gen der Trainerinnen beziehen sich nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf deren Eltern, die im Sinne
einer Systemlogik „miterzogen“ werden: „die (Eltern) müssen ja auch gleich lernen, worum es geht“.

. . . Eltern dem Sport allgemein positive Effekte zuschreiben und z.T. auf einen Defizitausgleich hof-
fen: „sie war immer so schüchtern und soll mehr Selbstbewusstsein kriegen“; „sie musste irgendwas
machen als Sport, weil sie was an den Muskeln hatte“. Im Leistungssport sehen sie die Möglichkeit, die
positiven Effekte zu verstärken, antizipieren aber im Gegenzug mögliche auftretende (systembedingte)
Probleme: „irgendwann wird ja auch das Gewicht mal Thema werden und Essstörung und so“. Sie neh-
men auftretende Belastungen durch das hohe Trainingspensum war und definieren für sich eine Grenze
in Bezug auf die zumutbaren Belastungen „also wenn das jetzt noch mehr Training wird, dann ist auch
mal Schluss“. Diese Grenze scheint sich jedoch im Laufe der Zeit zugunsten höherer Belastungen zu
verschieben.
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Arbeitskreis 5
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16. Zur Problematik der Terminologie im Gerätturnen

Tadahiro Yoshimoto
Universität Konan

Einleitung

Ein Bestandteil der Wertung im Gerätturnen sind gauklerische Bewegungskünste. Zur Ausdifferenzie-
rung einzelner Turnelemente ist eine spezifische Terminologie notwendig. Eine konsistente Terminolo-
gie zur Beschreibung von Turnelementen ist daher sowohl für die Wertung als auch für das Training ein
wichtiger Bestandteil. Im Moment stellt sich die Situation jedoch so dar, dass Termini und Wertungs-
vorschriften häufig ungenau und mehrdeutig sind. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Lösungsvorschlag für
dieses Problem vorzustellen. Zu diesem Zweck soll auf die Terminologie von Kaneko (1974) zurückge-
griffen werden. Ein Vorschlag für eine korrekte Terminologie soll am Beispiel des Barren-Turnelements
„aus dem Beuge-Stütz, Stemme vorwärts und 1/2 Drehung gesprungen in den Stütz“ (i.F.: Kato) disku-
tiert werden.

Das Problem bei der Bezeichnung des Katos

In den Wertungsvorschriften von 2013 ist der Kato als: „Aus dem Beuge-Stütz, Stemme vorwärts und 1/2
Drehung gesprungen in den Stütz“ beschrieben (Abb. 16.1). In dieser Arbeit werde ich mich auf die Be-
zeichnung im Deutschen beschränken, da das Deutsche als Ursprung der Turnsprache betrachtet werden
kann. Das Deutsche ist daher besonders wichtig für die Diskussion über die korrekte Terminologie in der
Turnsprache. Zentral für den Kato ist die 1/2 Kehre gesprungen. Dieses Element gilt als Ursprung des

Abbildung 16.1: Links: Der Kato als Strichzeichnung (entnommen aus den Wertungsvorschriften 2013).
Rechts: „Kato“ aus dem gestreckten Vorschwung.

Katos. Diesem zentralen Element ist in den Wertungsvorschriften das „aus dem Beuge-Stütz. . . “ und die
„1/2 Drehung gesprungen in den Stütz“ hinzugefügt worden. Im Gegensatz zu den heutigen Vorschriften
waren aber in der ursprünglichen Form, wie sie von Sawao Kato geturnt wurde, die Arme nicht ganz
durchgestreckt. Tatsächlich ist es so, dass man das Element auch aus dem gestreckten Stütz turnen kann
(siehe Abb. 16.1).

Wenn man dagegen die gegenwärtige Bezeichnung als Bewertungsgrundlage nimmt, müssten die
Kampfrichter die leicht gebeugten Arme, wie dies in der ursprünglich geturnten Form gefunden wird,
als technischen Fehler werten und entsprechend Punkte abziehen.
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Diskussion

Dagegen ist das Turnen des Katos „aus dem Beuge-Stütz“ durchaus üblich. Wie oben ausgeführt, kann
der Kato aber auch „aus dem gestreckten Stütz“ geturnt werden. Mit anderen Worten: Der Beuge-Stütz ist
Teil des technischen Inhalts. Die Beschreibung des Katos endet mit der Anweisung „Schwung vorwärts
und 1/2 Kehre gesprungen in den Stütz.“ In den Wertungsvorschriften von 2013 sind also immer noch
fehlerhafte Bezeichnungen enthalten. Es ist daher sehr wichtig, sich mit der korrekten Bezeichnung der
existierenden Turnelemente auseinanderzusetzen.
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17. Die Lehrmethode zur Förderung des Herausbekommens des Kniffs

Tsuyoshi Nakamura1 & Makoto Sato2

1Universität Tsukuba, 2Numazu College of Technology

Wenn wir eine Bewegung lernen wollen, müssen wir zuallererst die Bewegung als Lerngegenstand ken-
nenlernen. Dabei ist der erste Schritt das Beobachten der Bewegung. Wir können jedoch nicht immer
sofort deren Übung in Angriff nehmen, auch wenn wir die Bewegung genau beobachtet haben. Oft ge-
lingt es uns nicht einmal zu versuchen, uns so zu bewegen, wie wir mit den Augen wahrgenommen
haben. Beim Lernen des Gerätturnens z.B. kann man oft solche Lernenden finden, die sich vor Angst
oder wegen Unwissens von der Bewegungsweise nicht trauen, die Bewegung zu probieren. In solchem
Fall versuchen wir gewöhnlicherweise zu sondieren, mit welchem Gefühl wir uns bewegen sollten. Die-
ses Sondieren erfolgt dadurch, dass eine Teilbewegung versuchsweise durchgeführt bzw. an das Gefühl
einer ähnlichen Bewegung erinnert wird. Wenn wir durch solche wiederholten Versuche das Bewegungs-
gefühl gewissermaßen entwickeln können, können wir erst mit der Bewegung anfangen. Wenn uns aber
trotz des mehrmaligen Sondierens scheitern sollte, das Bewegungsgefühl zu gewinnen, zögern wir lange,
mit der praktischen Übung zu beginnen.

Auf diese Weise spielt das Sondieren des Bewegungsgefühls beim Bewegungslernen eine große Rol-
le. Wenn wir das Gefühl einigermaßen gewonnen haben, gehen wir dazu über, beim praktischen Versuch
das Bewegungsgefühl zu sondieren. Schließlich kommen wir dazu, uns vom „Können“ zu überzeugen,
indem wir uns im wiederholten Prozess des Sondierens das zum Erfolg führende Bewegungsgefühl an-
eignen. Z.B. kann man beim Üben der Schwungkippe am Reck das sichere Gefühl bekommen, welche
Bewegung an welcher Stelle zum weiteren Gelingen führen kann.

Übrigens, in der ästhesiologischen Bewegungslehre wird das Bewegungsgefühl nach Husserl kin-
ästhetische Empfindung genannt. Unter anderem wird das zum Erfolg führende Bewegungsgefühl als
„Kniff“ bezeichnet. Die Übung wird also auf das Ziel, den Kniff herauszubekommen, hin durchgeführt.
Allerdings können wir doch viele Lernende finden, die keinen Kniff heraushaben und lange Zeit die
Bewegung nicht ausführen können. Dies heißt aber nicht, dass sie nichts unternehmen; sie sondieren
doch schon ihrerseits das Bewegungsgefühl. Beim Lehren der Lernenden, die mit der korrekten Ausfüh-
rung der Bewegung Schwierigkeiten haben, muss der Lehrer darauf achten, welche Empfindung sie als
Kniff erfassen, völlig unabhängig davon, ob dies vor oder nach dem Bewegungsversuch geschieht. Der
Lehrer muss also sein Augenmerk auf ihre kinästhetische Intentionalität richten. Ohne diesen Faktor zu
berücksichtigen, ist es unvorstellbar, ein jedem Lernenden individuell angepasstes Lehren zu realisieren.

Auf jeden Fall lässt sich das Lehren der Bewegung so definieren, dass der Lernende zum Herausbe-
kommen des Kniffs angeregt wird, indem sich der zuständige Lehrer in kinästhetische Intentionalität des
Lernenden einfühlt. Das heißt also, bei der Lehrmethode kommt es sehr darauf an, wie der Prozess bis
zum Herausbekommen des Kniffs fortschreiten sollte. Im Mittelpunkt der Diskussion steht eine Frage,
welche Punkte auf dem Weg bis zum Ziel besonders überprüft werden sollten, nämlich:

• welche Bewegungsgefühle in welcher Reihenfolge entwickelt werden sollten und welche Lehr-
mittel dafür effektiv wären

• woran das Lernen oft scheitert

Bei dieser Betrachtung sollte die Lehrmethode im ursprünglichen Sinne so interpretiert werden, nach der
beim Nachdenken über den Weg bis zum Ziel die zu beachtenden Weisheiten herausgefunden werden
und deren Allgemeingültigkeit durch Streben nach gemeinsamem Verständnis überprüft wird, was die
Systematisierung der praktischen Weisheiten fördert.
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Auf der Jahrestagung wird anhand konkreter erfolgreicher Lehrbeispiele des Handstandes präsen-
tiert, wie das Lehren des Gerätturnens aussieht, bei dem auf das kinästhetische Bewusstsein geachtet
wird. Dabei wird bezweckt, herausgefundene lehrmethodische Weisheiten gemeinsam zu teilen. Da-
durch wollen wir uns eine Bahn zum Aufbau der Lehrmethodenlehre des Gerätturnens schaffen, dem die
Sammlung der praktischen Weisheiten vieler Lehrer absolut zugrundeliegt. Darin besteht unser Zweck
dieser Forschung.
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18. Das Turnkonzept am Institut für Bewegungswissenschaft der
Universität Hamburg und Beispiele der praktischen Umsetzung im

Sportunterricht der Schule

Jutta Kastens & Anne-Birgit Göttsching
Universität Hamburg

Einleitung

Zunächst wird das aktuelle Turnkonzept am Bewegungsinstitut der Universität Hamburg vorgestellt.
Wie dieses Turnkonzept der Universität schulpraktisch umgesetzt werden kann, zeigen wir anhand von
Videobeispielen aus einem Turnprojekt in zwei 8. Klassen einer Hamburger Stadtteilschule.

Vorstellung des aktuellen Turnkonzepts mit den zurzeit gültigen Prüfungs- und
Bewertungskriterien

• In Stichworten wird auf die Problematik der Anpassung des Turnkonzeptes an die Module der
Bachelor-Master-Ausbildung eingegangen.

• Kreativität im BA/MA Zeitfenster unter neu strukturierten Prüfungsbedingungen! Kurzer Erfah-
rungsbericht nach drei Jahren Praxis der Vertiefung Turnen (im neuen Modul-Modus).

• Impulse für ein nachhaltiges, wirkungsvolles Turnkonzept.

Mein Turnkonzept beinhaltet drei Kernbereiche des Turnens (Dimension Gerät, Dimension Turnbewe-
gung, Dimension des freien miteinander Turnens), es erlaubt vielseitigste Turnbewegungsmöglichkeiten
und turnerische Gestaltungen zu entwickeln und alle Beteiligten zu integrieren. (Dieser Teil eignet sich
für eine praktische Einheit für alle Teilnehmenden der Tagung).

Umsetzung des Hamburger Turnkonzepts im Sportunterricht der Schule in der
Sekundarstufe I

• Grundsätzliche Überlegungen zum Turnen in der Schule.

• Turnen findet in den höheren Jahrgängen der Sekundarstufe I nur selten statt – es dominieren
die Ballspiele, denn die Mehrzahl der Sportkollegen ist männlich und hat eine größere Affinität
zu den großen Sportspielen als zum Turnen. Wird doch mal geturnt, machen die meisten Schü-
ler/innen keine positiven Bewegungserfahrungen, weil ihnen turnerische Grundfertigkeiten fehlen.
Es braucht also einen neuen (kreativen) Ansatz, um das Turnen in der Schule zu beleben. Davon
soll im weiteren berichtet werden.

• Erfahrungsbericht über ein Turnprojekt in zwei 8. Klassen mit Videobeispielen.
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Theorie & Praxis Workshops
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19. Oeuf, oeuf, que lac-je! – Ei, ei, was seh ich!

Grégoire Schuwey & Sabine Schnurrenberger
DSBG Basel

Einleitung

Seit Eadweard Muybridge 1887 begann, die Flüchtigkeit von Bewegungen mit Serienbildern „zu über-
listen“ sind beinahe 130 Jahre vergangen.

Auslöser für seine Arbeit war der Wunsch nach „gesicherter Erkenntnis“. Mit Hilfe der Fotografie
sollte der „sichtbare Beweis“ erbracht werden, dass sich beim galoppierenden Pferd zeitweise alle vier
Beine gleichzeitig in der Luft befinden.

Muybridge arbeitete dafür äußerst aufwendig mit zwölf nacheinander installierten Kameras, deren
Bildauslöser vom durchgaloppierenden Pferd selbst aktiviert wurden. Die so entstandenen Serienbilder
ohne perspektivischen Verzug erbrachten den erwünschten Beweis und lieferten wichtige Impulse für
die Entwicklung von „bewegten Bildern“.

Bildgebende Verfahren sind seither aus der Sportwelt nicht mehr wegzudenken. Der „sichtbare Be-
weis“ wird heute beispielsweise im Tennis mit Hilfe der „Hawk Eye Technologie“ nach wie vor aufwen-
dig errechnet und visualisiert.

Smart Devices – attraktiv UND lernfördernd?

Bis spät in die 90er-Jahre war das Erstellen und Wiedergeben von statischen und bewegten Bildern (Vi-
deoaufnahmen) umständlich und zeitraubend, da für das Einfangen der Lichtpunkte und Speichern der
Daten (Videokassette), die Steuerung der Speichermedien (das Band), sowie die Decodierung der Band-
daten zu neuerlichen Lichtpunkten (Röhrenbildschirm) unterschiedliche Apparaturen und Steuergeräte
benötigt wurden.

Die große Attraktivität heutiger mobiler Geräte wie Tablets und Smartphones besteht in ihrer einfa-
chen und unmittelbaren Handhabung. Die grafisch ansprechenden und technisch immer ausgefeilteren
Apps ermöglichen Bewegungsanalysen Sekunden nach der Bewegungsausführung, oftmals unter gleich-
zeitiger Nachbearbeitung der Aufnahmen mit ergänzenden Werkzeugtools! Sogar die Wiedergabe für das
Plenum gestaltet sich einfach: Via Adapter können die Bilder direkt über den Beamer oder den Groß-
bildschirm gezeigt werden.

Allerdings sind auch diese multifunktionalen Geräte nichts weiter als Werkzeuge ohne eigene „di-
daktische Intension“, welche Teilaspekte bei Lernprozessen anschaulicher gestalten können.

„Die didaktische Qualität oder Wertigkeit eines Mediums lässt sich nicht an den Merkmalen des
Mediums selbst (seien sie inhaltlicher, konzeptueller oder gestalterischer Art etc.) feststellen, sondern
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nur in dem kommunikativen Zusammenhang, indem das Medium Verwendung findet.“ (Kerres, 2001, S.
23)

So fragen wir uns, fasziniert durch die technischen Möglichkeiten: Wie können wir die mobilen
Geräte geschickt für unsere didaktischen Anliegen nutzen? Hilft uns ihr Einsatz in der Lehre beispiels-
weise, um kompetenzorientierter zu unterrichten und die Studierenden durch die rasche und vereinfachte
Handhabung von Bildmaterial bereits im Unterricht zu kompetenten BeraterInnen in ihren eigenen Lern-
prozessen zu machen?

Der Workshop / Beitrag

In unserem Workshop setzen wir drei „Apps“ der neusten Generation ein und nutzen unsere Hand als
Zeichengerät. Wir lösen in Kleingruppen Aufgabenstellungen, vergleichen die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten, die sich uns bieten und überlegen, welche Probleme wir mit ihnen in Lehr-/Lernprozessen
lösen und welche Probleme sie uns bescheren! Im Anschluss diskutieren wir unsere Erfahrungen und
Erkenntnisse.
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20. Das mehrdimensionale turndidaktische Konzept (MTK)

Helmut Diener
Universität Würzburg

Einleitung

Die Dimension des Bewegungslernens im Gerätturnen kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet
werden. „Das mehrdimensionale turndidaktische Konzept (MTK) von Baumann & Diener ist der gelun-
gene Versuch eines sowohl aus theoretischer als auch praktischer Sicht umsetzbaren Vorschlags für eine
Zusammenführung von didaktischen Zielen des normfreien und normierten Turnens“ (Knirsch 2000,
199). Diese Konzeption greift bestehende Turndidaktik- Modelle auf, wie das Körperwahrnehmungs-
Konzept (Funke-Wieneke), das Alternativkonzept (Trebels), das Technikkonzept (Göhner, Wiemann,
Knirsch, Tross), das Schulkonzept (Söll) sowie das Integrativkonzept (Dieckert) und stellt sie „in einen
komplexeren Sinn-zusammenhang“ (dvs 2000, 67).

Bezugsebene

Kerngrundlage ist das Bewegungsdialogische Konzept (Gordijn, Tamboer). Anknüpfend an die anthro-
pologische Aussage der Strukturphilosophie (Rombach, Horn) ist ein ständiger Dialog zwischen Mensch
und Welt: im sportpädagogischen Bereich gefordert. Im Mittelpunkt steht der ganzheitlich erlebende und
sich verhaltende Mensch, der in seine Mit- und Umwelt eingebunden ist. Diese ganzheitliche Beanspru-
chung des Menschen und die Wechselbeziehungen mit psycho- und sensomotorischen Dimensionen sind
die grundsätzlichen Bezugnahmen. Die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen ist ein Verhältnis polarer
Spannung. Der unaufhörliche Wandel des Menschen und andererseits die Veränderung in der Welt sowie
die Entstehung des turnerischen Sich-Bewegens aus der Beziehung zum Gerät sind Bestimmungen der
Wahrnehmung als unvollständiges fortschreitendes Werden in niemals beharrenden Verhältnissen. Da-
her ist auf die „Genese der Bewegungsform“ (Weizsäcker, 1997, S. 247) und das „Natürliche Turnen“
(Gaulhofer & Streicher, 1930) Bezug zu nehmen.

Vermittlungsebene

Die methodisch-didaktische Grundlage bilden die Handlungs- / Aktionsformen Spielen, Gestalten, Kämp-
fen und Leisten (Seybold-Brunnhuber, Ehni). Spielbetontes Sich Bewegen an Geräten sollen Merkmale
des Spielens, wie Handlungsfreiheit, Ambivalenz, Innovation realisieren vor allem in Bewegungsland-
schaften bzw. in der alternativen Nutzung herkömmlicher Turngeräte sowie im Einsatz neuer Turngeräte
(Tokarski). Grunderfahrungen wie Rollen, Drehen, Springen, Schwingen, Balancieren (Laging, Tre-
bels) sind die breitgefächerte Basis für die Entwicklung von Grundelementen. Im Gestalten werden
Grundtätigkeiten oder Fertigkeiten zu kreativen Ausdrucksbewegungen weiterentwickelt (ästhetisches
Bewegungsspiel, Bewegungstheater, Kürübungen). Wetteifer und Kämpfen sind auch im Gerätturnen
grundlegende Aktionsweisen. Wettkampfformen im Gerätturnen können auf informeller Art (Spielturn-
abzeichen) und in regelkonformer Art (Jugend trainiert, DTB-Wettkampfprogramm) vermittelt werden.
Leisten umfasst zunächst Könnenserfahrung, dann den Übergang zu und Aufbau von Fertigkeiten nach
Strukturgruppen. Jede Aufgabenstellung wird bestimmt durch die Merkmale der jeweiligen Aktionswei-
se. Im Spielen und Gestalten liegt der Schwerpunkt mehr bei Bewegungsaufgaben im Thematisieren,
Inszenieren, Reflektieren, im Kämpfen und Leisten vorwiegend bei Bewegungsvorschriften und metho-
dischen Übungsreihen.

Die nächste Stufe ist die Verknüpfung der Aktionsweisen mit den Sinnrichtungen Gesundheit, Mit-
einander, Wagnis, Eindruck, Ausdruck, Leistung (Kurz). Diese Verbindung ermöglicht ein mehrper-
spektivisches Vermitteln der Bewegungen entsprechend einem intermediären Didaktikmodell (Balz). Die
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pädagogische Ausrichtung soll nach der Leitidee Erziehen mit der Bewegung und Erziehen zur Bewe-
gung (Trebels, Kiphard) umgesetzt werden. Eine Anpassung der Rahmenbedingungen (Geräte, Halle) ist
eine notwendige und fundamentale Voraussetzung für jeden Vermittlungsprozess und führt zu sinnorien-
tierten Bauweisen und Einrichtungen (Bewegte Sporthalle).

Zielebene

Im Bewegungsdialog Mensch-Welt entwickeln sich aus den vielfältigen Körper-, Bewegungs- und Mate-
rialerfahrungen verschiedene aber nicht voneinander unabhängige Handlungskompetenzen (Motorische,
Emotionale, Soziale Kompetenz) in einem mehrdimensionalen Prozess. In den sich bildenden Hand-
lungskompetenzen konkretisiert sich die Selbstwahrnehmung in einem Selbstwertgefühl, Selbstkonzept
und in der Kontrollüberzeugung als sogenannte Identität (Hausser, 1983; Böhm, 1988). Sie ist gekenn-
zeichnet durch zwei Dimensionen als personale und soziale Identität. (Baumann & Diener, 1999, 47-50).
Demnach entspricht das mehrdimensionale turndidaktische Konzept in seiner Zielsetzung einer Bewe-
gungserziehung mit bildungstheoretischer Grundlage und erfüllt das Kriterium in der „Orientierungs-
breite“ eines didaktischen Konzeptes für den Sportunterricht aller Schulformen eine „Planungshilfe“ zu
sein (Balz, 2009).

Die Dimension Raum und Bewegung nach dem MTK

Das mehrdimensionale turndidaktische Konzept (MTK) von Baumann & Diener eröffnet in der Dimen-
sion Bewegung und Raum neue Perspektiven. „Bewegung erfordert und produziert spezifische Sport-
und Bewegungsräume“ (Wetterich, Eckl, & Schabert 2009, S. 58-59). Aus der Bewegungsperspektive
stehen Raum und Bewegung in einem wechselseitigen Verhältnis. Es ist ein Kreisprozess, weil Raum-
erfahrung auf Wahrnehmung durch Bewegung basiert (Hildebrandt-Stramann, 2012). Nach dem MTK
werden Kindgemäßheit, Sinnorientierung und Multifunktionalität als Leitideen für die Gestaltung von
Turngeräten und Einrichtungen einer Sporthalle gefordert. Jedes Turngerät hat seine eigene Geschichte.
Konstruktion und Bauweise entwickelten sich im Laufe ihres Werdeganges vorwiegend auf leistungs-
und wettkampforientierte Bewegungsmöglichkeiten. Die vielfältigen Konstruktionsänderungen führten
zu einer beabsichtigten Leistungssteigerung und Optimierung turnerischer Fertigkeiten. Aus dem Urgerät
entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte ein hochtechnisiertes Turngerät. Die normfreie Elementarbe-
wegung wurde immer mehr von der Technikform, der normierten Bewegung, verdrängt. Die Primärbe-

Abbildung 20.1: Balancieren am Indoor-Seilgarten in der Bewegten Sporthalle.

dürfnisse der Kinder (Nickel) verlangen nach einem freien sich Bewegen an Geräten. Turngeräte, die
vorwiegend für ein formgebundenes Turnen konstruiert sind, werden dieser Forderung nicht gerecht.
Meist sind Größe, Nutzungsmöglichkeit und Handhabung nicht kindgemäß. Sie müssen daher für einen
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spiel- und gestaltungs-orientierten Einsatz umgebaut und ihre Sinngebung neu gedeutet werden. Nur so
können sie in die Bewegungswelt der Kinder Eingang finden. Bewegungen werden von ihnen spiele-
risch in Erfahrung gebracht. Spiellandschaften lassen Kinder ihren Bewegungsraum wahrnehmen und
in Erfahrung bringen. Die Geräte müssen ihrer Vorstellungs- und Phantasiewelt über Natur und Umwelt
in einem Bewegungsdialog entsprechen. Erst Gerätekombinationen und Gerätearrangements führen zu
kindgemäßen Erlebnis-situationen und erschließen den Kindern in Bewegungslandschaften ihre Spring-,
Kletter- und Schaukel-Welt (Stegemann, 1999).

Auch die stationären Einrichtungen einer Sporthalle (Reck, Kletterstangen, Klettertaue, Schaukelrin-
ge) sind nach einer vielfältigen Sinnorientierung auszurichten. Erst durch Umdeuten und Neuentwick-
lungen von Adaptersystemen, Bodenverankerungen, Deckenkonstruktionen u.a. können aus den konven-
tionellen Einrichtungen neue Raumstrukturen mit sinnvollen Bewegungsgelegenheiten (Viereck-Reck,
Trapez, Indoor-Seilgarten u.a.) entstehen. Die Verteilung und Anordnung von Turngeräten ist in einer
Sporthalle nach den Richtlinien für den Schulsport bzw. nach Empfehlungen für den Wettkampfsport
(IAKS) festgelegt. Die Gestaltung von Bewegungslandschaften und eine gleichzeitige Abstimmung auf
den Trainings- und Wettkampfbetrieb ergeben ein neues Raumerleben und eine neue Raumkonstitution
(Erhorn, 2010).

Jede Aktionsform (Spielen, Gestalten, Wettkämpfen, Leisten) benötigt ihre speziellen Bewegungs-
möglichkeiten sowohl an mobilen als auch an den stationären Turngeräten. Eine kindgemäße, sinn-
orientierte und multifunktionale Ausrichtung der Rahmenbedingungen, wie im Modellprojekt „Beweg-
te Sporthalle“ realisiert, schafft die fundamentale Voraussetzung für einen mehrperspektivischen Ver-
mittlungsprozess. Mit der Verleihung eines Innovationspreises des Bayerischen Landessportverbandes
(2008), der Durchführung von Erlebnisturn-Aktionen an unterschiedlichen Schularten (seit 2007), mit
dem Forschungsprojekt der Universität Würzburg (Lange & Noe, 2009) sowie mit den Sporthallen-
einrichtungen nach dem Muster der Bewegten Sporthalle an drei Schulen in Erlangen (David, 2010),
Straubing, Eggenfelden (2013/14) wurde die MTK-Idee mit ihrer bewegungsräumlichen Auswirkung
umgesetzt und erfolgreich bestätigt.
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21. Bewegungsbewusstsein beim Turnen - Verbale Informationen und
Aufmerksamkeitsmanagement bei der Bewegungsrealisierung.

Ulrich Nickel
Stiftung Universität Hildesheim

Mit der Öffnung der Kindertagesstätten auch für Krippenkinder und der wachsenden Zahl gut ausgestat-
teter Bewegungsräume, insbesondere auch mit herkömmlichen Gymnastik- und Turngeräten, hat sich
der erste Kontakt mit elementaren Formen des Turnens in die frühe Kindheit vorverlagert. Regelmäßi-
ge Bewegungseinheiten mit kindgemäßen Übungsprogrammen stehen auf dem Wochenplan und fordern
eine entsprechende Aus- und Fortbildung der Erzieherinnen, nicht nur im Wissen um die psychomo-
torische Entwicklung in ihrer jeweils unterschiedlichen Ausprägung, sondern auch im entwicklungs-
und bedürfnisgerechten Einsatz der vielfältigen Materialien und Geräte. Im Kontext einer umfassenden
frühkindlichen Bildung kommen auf kommunikativer Ebene schon die Zwei- und Dreijährigen mit ver-
schiedensten verbalen Bewegungsaufforderungen, Hinweisen, Bestätigungen, Belobigungen oder Kor-
rekturen in Berührung, hören Begriffe, die sie mit dem eigenen oder fremden Bewegungsgeschehen in
Einklang bringen müssen und selber verwenden werden.

Im Vor- und Grundschulalter, insbesondere beim Kinderturnen im Verein, erweitert sich das Reper-
toire an Bewegungen und Bezeichnungen. Mit dem Erwerb auch feinmotorischer Kompetenzen entwi-
ckelt sich ganz individuell ein differenzierteres Wahrnehmungsvermögen der Bewegungshandlung, aber
auch die Fähigkeit, einzelne Komponenten begrifflich zu benennen bzw. zu erklären. Dabei zeigen sich
zwischen den Bewegungsbereichen in der Umsetzung von sprachlichen Elementen auf mentaler und kör-
perlicher Ebene erhebliche Unterschiede. Während die rudimentären Formen des Laufens, Springens und
Werfens dem Verständnis relativ geringe Schwierigkeiten bieten, erfordern Bewegungen mit komplexe-
ren koordinativen Anforderungen eine erhöhte spontane Aufmerksamkeit und eine detailliertere Vorstel-
lung vor ihrem Beginn. Dies gilt, wenn die aufrechte Haltung verlassen wird, bei Kopfüber-Kopfunter-
Bewegungen, bei Rotationen und Sprungbeschleunigungen, aber auch beim Erlernen der Ballspiele oder
einer Schwimmfertigkeit.

Bei stärkerer Hinwendung zum (Geräte-)Turnen im späten Kindes- und beginnenden Jugendalter
können die ersten Berührungen mit Leistungsüberprüfungen (Schulsport-Notenvergabe, DTB-Gerätturn-
Abzeichen) erfolgen. Im Bewusstsein der Kinder fixieren sich nunmehr gesprochene Anweisungen, ge-
naue Aufgabentexte in Begleitung bildlicher Darstellungen aus der seitlichen Perspektive und verlangen
nach einer Transformation in den Prozess von mentaler Vorwegnahme, Sinneswahrnehmungen des Be-
wegens, Bewegungssteuerung, emotionaler Gestimmtheit und Beurteilung.

Im situativen Bewegungsbewusstsein vermischt sich demzufolge eine Informationsmenge, die im
frühen Lernstadium nur zu einem groben Bewegungsentwurf führt und nach der Realisierung bis auf
Spuren im motorischen Gedächtnis kaum deutlich formulierbare Eindrücke hinterlässt. Dies umso mehr
bei risikobehafteten Elementen.

Die fortschreitende Bewegungsbeherrschung artikuliert sich in verfeinerter Bewegungssteuerung
und –kontrolle, kognitionsbezogen ausgedrückt, entwickelt sich ein Aufmerksamkeits-Management, das
innerhalb der Bewegungshandlung die Konzentration/Fokussierung auf Teilhandlungen ermöglicht (vgl.
bereits bei Kohl, K.: „Zentrierung im anschaulichen Gesamtfeld“. 1956,59) Diese wiederum werden im
spontanen Sollwert-Istwert-Vergleich – z.B. auch in Form eines Selbstgespräches - als gelungen oder
misslungen bewusst – neurophysiologisch gesehen eine schnell einschießende dopaminerge Reaktion,
die sich direkt oder rückverfolgend als freudige oder enttäuschende Empfindungen äußert: Ein charakte-
ristisches Merkmal des Turnens als erlebnisbetonter Sportart (Gerling, I. 6/2009, 31).
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In der Praxis des Lehrens- und Lernens beim Gerätturnen aber auch bei freien, offenen Gestaltungen
(Parcour) incl. der Kampfrichterausbildung und –tätigkeit (vgl. die Liste der Kurz-Symbole) sind somit
vielfältige Aspekte verbaler Informationen zu berücksichtigen:

1. Elemente der Turnsprache , Ansammlung von Fachausdrücken (s. Herold, Göhler, Fluch, 2/1980,
7) entstammen unterschiedlichen Quellen:

• körperbezogen: Hocke, Ellgriff, Auskugeln. . .
• mechanikbezogen: Rad, Felge, Schraube, Rolle. . .
• erfinderisch, zufällig: Flick-Flack, Hecht, Yamashita. . .
• biomechanisch: Breitenachse, Körperschwerpunkt, Kraftstoß. . .

Die Begriffe müssen im Verständnis des Turnenden die entsprechende Bewegung hervorrufen, d.h.
(bewegungs-)bewusstseinsfähig werden.

2. Beschreibungen aus unterschiedlichen Bedeutungsebenen: Impulse, Knotenpunkte (vgl. EBER-
SPÄCHER, H. 1990) der Bewegungssteuerung (dynamisches Relief der Bewegungshandlung),
z.B. beim beidbeinigen Absprung, beim synchronen Handabdruck oder beidbeinigen Landen.

3. Fehlerdiagnostik und Korrekturhilfen: z.B. beim Kopfverdrehen, Kopfeinziehen, bei reflektori-
scher Körperkrümmung etc.

An praktisch demonstrierten Elementen kann veranschaulicht werden, wie durch ein gezieltes Aufmerk-
samkeitsmanagement auf der Grundlage bewusstseinsfähiger Beschreibungen turnbezogene Bewegungs-
handlungen besser verstanden, gesteuert und gefestigt werden können:

• Rollbewusstsein an der Purzelbank,

• Blickachse beim „Rad“,

• Flugbahn beim Unterschwung,

• Handstand an der Wand mit Drehung: Wanderung der Aufmerksamkeit in die untere (jetzt obere)
Körperregion,

• visuelle Kontrolle, Bewusstseinsphasen beim Salto rückwärts,

• Rotationsbeschleunigung im unteren Extremitätenbereich beim Salto vorwärts,

• mentale Vorbereitung bei komplexen Bewegungen durch variable Vorstellungsperspektiven,

• Gleichgewichtsbewusstsein durch Wahrnehmung der körperbezogenen Perzeptionsareale,

• verbale Erläuterung und Bewegungsbewusstsein: Sprung mit ein Viertel Salto vorlings rückwärts
mit einer halben Drehung um die Körperlängsachse,

• Blackoutverhinderung durch Bewussstmachung entscheidender Steuerphasen etc

• nicht bewusstseinsfähig: die Steuerung des senkrecht gesprungenen Saltos

Hierbei können vielfältige visuelle, akustische Hilfsmittel ebenso wie körperliche Unterstützung Wert-
volles leisten. Zusammenfassend kann eine Intensivierung des Bewegungsbewusstseins durch flexibles
Aufmerksamkeitsmanagement, sich auf die Knotenstellen der Turnbewegung richtend, erreicht werden.
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22. Hilfestellung im Gerätturnen für Schule und Wettkampfsport

Rainer Schrempf
Olympiastützpunkt Stuttgart

Überblick

Das o.a. Thema soll (stark praxisorientiert) die Möglichkeiten aufzeigen, mit denen auf verschiedenen
Niveaustufen (abhängig von biomechanischen Gesetzmäßigkeiten, organisatorischen Gegebenheiten und
sinnvollen Zielen) zeitsparende und effektive Formen des Lernens und Lehrens im Gerätturnen gefunden
werden können. Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Bereichen Sicherheit und Motivation.

Ablauf

Nach einer allgemeinen Darstellung der Thematik durch eine Powerpoint-Präsentation werden ausge-
wählte Techniken (im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten) mit Hilfe von Kindern in der Praxis an-
gewandt. Vorrang bei der Demonstration werden Gruppen von Elementen haben, die sowohl geräts-
pezifische Gemeinsamkeiten haben als auch an anderen Turngeräten möglich sind. Gerätübergreifende
Elementgruppen und damit auch gerätübergreifende Hilfestellungstechniken sollen verdeutlichen, wie
im Gerätturnen ökonomisch und effektiv gearbeitet werden kann (Transfer). Querverweise zu den dafür
notwendigen konditionellen Voraussetzungen können nach Bedarf anhand von Videomaterial gegeben
werden.

Es wird unterschieden zwischen aktiver (durch Menschen) und passiver (durch methodische Hilfs-
mittel) „Hilfestellung“ und die Methoden sind so gewählt, dass innerhalb der Turngruppen die aktive
Hilfestellung durch Turnkameraden bis zu einem bestimmten Niveau möglich ist. Der Trainer/Lehrer
soll frei sein für den Überblick bzw. für die schwierigen und gefährlicheren Hilfestellungsaufgaben.

Um die Zielgruppe bei dieser Veranstaltung nicht einzuschränken, kann den Teilnehmern angeboten
werden Themen vorzuschlagen. Dies kann bei Bedarf auch ad hoc erfolgen.

Sollten keine Wünsche zur Hilfestellung bei bestimmten Elementen vorliegen wird der Bereich
Akrobatik am Boden und die Grundschwünge an verschiedenen Geräten in der Praxis umgesetzt.

Literatur
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