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DAS SCHULBERATUNGSSYSTEM IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

Kurt A. Heller 
Pädagogisches Seminar der Universität Köln 
- Abteilung Pädagogische Psychologie -

1. Die Ausgangssituation 

Die ersten schulpsychologischen Dienste i n Nordrhein-Westfalen wurden zwi
schen 1 958 und 1 963 i n den Städten Köln, Düsseldorf und Dortmund gegründet. 
Ihnen f o l g t e n sehr bald weitere Beratungsstellen i n verschiedenen k r e i s f r e i 
en Städten und Kreisen, ohne daß a l l e r d i n g s b i s heute e i n flächendeckendes 
BeratungsSystem aufgebaut werden konnte. Nicht nur fehlen i n wichtigen Groß
städten des Ruhrgebiets (z. B. Essen, Gelsenkirchen oder Bochum) entspre
chende Einrichtungen, noch schlimmer i s t d i e S i t u a t i o n i n den Landregionen 
fernab der großen Ballungszentren, wo nur v e r e i n z e l t - regionale - Schulbe
r a t u n g s s t e l l e n e x i s t i e r e n . Diese Entwicklung läßt sich zum T e i l damit e r 
klären, daß d i e I n i t i a t i v e zur Errichtung schulpsychologischer Beratungs
s t e l l e n i n Nordrhein-Westfalen von Anfang an bei den Städten l a g . Zur Zeit 
e x i s t i e r e n ca. 40 Schulpsychologische Dienste bzw. regionale Schulberatungs
s t e l l e n . An diesen arbeiten r d . 175 diplomierte Schulpsychologen, davon 50 
im Landesdienst. Ihr Hauptaufgabenfeld i s t nach wie vor d i e psychologische 
E i n z e l f a l l h i l f e . 
E r s t zu Beginn dieses Jahrzehnts hat das Land von si c h aus I n i t i a t i v e n zum 
Auf- und Ausbau der nordrhein-westfälischen Schulberatung e r g r i f f e n . Diese 
sind i n engem Zusammenhang mit den Gesamt- und Kollegschulversuchen zu se
hen. S e i t 197 8 e x i s t i e r t an jeder Gesamtschule eine schulpsychologische Be
r a t u n g s s t e l l e , deren Arbeitsschwerpunkte i n der "Schullaufbahn- und D i f f e -
renzierungsberatung" l i e g e n . 
Das Nebeneinander von kommunalen und s t a a t l i c h e n Schulberatungsstellen (mit 
entsprechenden Koordinierungsproblemen und Kon f l i k t q u e l l e n ) e i n e r s e i t s so
wie das Fehlen eines flächendeckenden Schulberatungsnetzes andererseits 
führten schließlich Anfang 1976 zur Konstituierung einer "Planungskommis
sion Schulberatung" durch den Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Ihr Auftrag umfaßte d i e Aufgabe, "für Nordrhein-Westfalen eine Gesamtkonzep
t i o n der Schulberatung i n a l t e r n a t i v e n Modellen, d i e die f i n a n z i e l l e Ent
wicklung einbeziehen, zu erarbeiten" (Bericht der Planungskommission, 1978, 
S. 1) . Die wic h t i g s t e n Inhalte dieses Kommissionsgutachtens, das i n der end
gültigen Fassung - nach Einarbeitung der r d . 40 Stellungnahmen einschlägiger 
Verbände und I n s t i t u t i o n e n (u. a. auch des BDP und der DGfPs) - Ende 1978 
i n der S c h r i f t e n r e i h e des Kultusministers "Strukturförderung im Bildungswe
sen des Landes Nordrhein-Westfalen" erscheinen wird, seien im folgenden 
kurz r e f e r i e r t . 
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2. Gesamtkonzeption der Schulberatung für das Land Nordrhein-Westfalen 

2.1. Grundlagen der nordrhein-westfälischen Schulberatung 
In Ubereinstimmung mit den Aussagen zur Beratung im "Strukturplan für das 
Bildungswesen" des Deutschen Bildungsrates von 1970, dem "Bildungsgesamt-
plan" der Bund-Länder-Kommission (BLK) von 1973 und dem Beschluß der Stän
digen Konferenz der Ku l t u s m i n i s t e r (KMK) vom 14.9.1973 zum Thema "Beratung 
i n Schule und Hochschule" sind für d i e Schulberatung i n Nordrhein-Westfalen 
folgende F u n k t i o n s z i e l e bestimmend: 
- o r i e n t i e r u n g s - und E n t s c h e i d u n g s h i l f e bei der Verwirklichung angestrebter B i l 

dungsziele , 
- I n n o v a t i o n s h i l f e für d i e innere und äußere Bildungsreform, 
- Beratung im Dienste der Selbstverwirklichung jedes einzelnen ( a u g m e n t a t i v e 

F u n k t i o n der Schulberatung) , 
- Beratung zur Verringerung des Bildungsaufwandes (ökonomische F u n k t i o n ) . 

Tragendes P r i n z i p i s t und b l e i b t d i e F r e i w i l l i g k e i t der Inanspruchnahme schu
l i s c h e r Beratungsdienste, d i e ih r e H i l f e a l l e n Schülern sowie deren E l t e r n 
und Lehrern anbieten. A l s Be s t a n d t e i l des Bildungswesens s o l l e n s i e dazu 
beitragen, den pädagogischen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Auftrag der Schule zu 
ve r w i r k l i c h e n . 
Für d i e Schulberatung ergeben s i c h somit folgende A u f g a b e n b e r e i c h e : 

- E i n s c h u l u n g s - und S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g , besonders beim Wechsel von Lerngruppen 
(z. B. Übergang zwischen den Schulformen/-stufen, Wahl zwischen d i f f e r e n 
zierenden Lernangeboten im SekundärschuIbereich), 

- I n d i v i d u a l b e r a t u n g oder p s y c h o l o g i s c h e E i n z e l f a l l h i l f e f etwa b e i i n d i v i d u e l l e n 
Lernschwierigkeiten, Leistungsschwächen oder Verhaltensauffälligkeiten, 

- B e r a t u n g v o n s c h u l e und L e h r e r n , z. B. im Sinne der Systemberatung, der Ver
besserung des c u r r i c u l a r e n Angebots, der Leistungsbeurteilung usw., 

- Z u s a m m e n a r b e i t m i t a n d e r e n B e r a t u n g s d i e n s t e n , vor allem der Berufs- und Studien
beratung, der Erziehungsberatung, dem ärztlichen Gesundheitsdienst, der 
Drogenberatung u. ä. 

2.2. Strukturelemente des bestehenden bzw. geplanten Schulberatungssystems 
2.2.1. I n s t i t u t i o n e n der Schulberatung 
D e r z e i t i g f i n d e t Schulberatung i n Nordrhein-Westfalen sowohl a l s s c h u l i n - -

teme Beratung (durch Lehrer bzw. Beratungslehrer und Schulpsychologen) a l s 
auch i n der Form s c h u l e x t e r n e r Beratung (durch die regionalen Schulberatungs
s t e l l e n bzw. Schulpsychologischen Dienste der Städte und Kreise) s t a t t . Die 
Einbeziehung der bestehenden Beratungsdienste i n e i n e i n h e i t l i c h e s , flächen
deckendes Schulberatungssystem erscheint deshalb n i c h t nur aus f i n a n z i e l l e n 
Überlegungen heraus angebracht, sondern i s t auch im H i n b l i c k auf d i e Ar
beitsschwerpunkte der verschiedenen Beratungseinrichtungen zweckmäßig: 
Während di e s c h u l i n t e r n e Beratung vorab mit Problemen der Lern- und Unter
richtsberatung, der Begabungs- und Schulleistungsförderung sowie der Schul
laufbahnberatung und Schülerbeurteilung i . e. S. befaßt i s t , kann s i c h d i e 
schul externe Beratung verstärkt der psychologischen E i n z e l f a l l h i l f e sowie 
der Beratung von Schule und Lehrern widmen. Eine solche A r b e i t s t e i l u n g bzw. 
Schwerpunktbildung wird a l l e r d i n g s nur dann fu n k t i o n i e r e n , wenn a) an jeder 
Schule e i n Beratungsdienst e i n g e r i c h t e t i s t , b) d i e regionalen Schulbera-
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t u n g s s t e i l e n flächendeckend über das ganze Land hinweg ausgebaut sind und 
c) eine reibungslose Koordination von interner und externer Schulberatung 
gewährleistet i s t . Wichtige Rahmenbedingungen sind weiterhin eine b e f r i e d i 
gende Regelung der Dienst- und Fachaufsicht, d i e Klärung einer Reihe von 
r e c h t l i c h e n Problemen (z. B. Geheimnisschutz, Haftung, Testeinsatz) sowie 
die Sicherung der Trägerschaft bzw. f i n a n z i e l l e n Basis des rasch expandie
renden Beratungssystems ( v g l . Kap. 3). Neben internen und externen Bera
t u n g s s t e l l e n wird von der Planungskommission noch eine z e n t r a l e Einrichtung 
der Bildungsberatung vorgeschlagen. Diese hätte vor allem Koordinierungs-
und AufSichtsfunktionen (Fachaufsicht) sowie Aufgaben im Rahmen der Bera
teraus- und - f o r t b i l d u n g zu übernehmen und müßte u. a. e i n Methodenreferat 
(mit Evaluierungs- und Forschungsaufgaben) einschließen. Denkbar wäre d i e 
Anbindung einer Z e n t r a l s t e l l e für Schulberatung beim neuorganisierten Düs
s e l d o r f e r L a n d e s i n s t i t u t für Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung und 
Weiterbildung. 

2.2.2. Die verschiedenen Berater und i h r e Aufgaben 
Die M i t g l i e d e r der Planungskommission "Schulberatung" gingen davon aus, daß 
Beratung i n der Schule zunächst Aufgabe eines jeden Lehrers i s t . Diese Auf
fassung wurde j a b e r e i t s im "Strukturplan" v e r t r e t e n , wo dem Lehrer neben 
den "klassischen" Aufgaben des Unterrichtens und Erziehens so beratungsspe
z i f i s c h e Funktionen wie B e u r t e i l e n , Innovieren, Orientierungs- und Ent
scheidung s h i l f e zugeordnet werden. Die Beratungsarbeit des Lehrers muß j e 
doch durch besonders q u a l i f i z i e r t e Beratungsexperten unterstützt werden. 
Als Agenten der Schu^beratung kommen deshalb neben dem Lehrer vor allem sog. 
Beratungslehrer und Schulpsychologen/Bildungsberater ( i n der Regel Diplom-
Psychologen) i n Frage. 
Die Aufgabenstellung der Beratung i s t für den Lehrer e i g e n t l i c h n i c h t neu 
und hängt eng mit seinem Erziehungsauftrag zusammen. Im Zuge der Verwissen
schaftlichung der Lehrerausbildung, insbesondere im Grund- und Hauptschul
bereich, aber auch vor dem Hintergrund eines s i c h wandelnden Rollenverständ
nisses des Lehrers besteht d i e Gefahr, daß elementare Aufgabenfunktionen 
des Lehrers aus dem Auge verl o r e n und/oder an andere Instanzen d e l e g i e r t 
werden. Dazu gehört auch der Aufgabenkomplex "Beratung". Ohne die von v i e 
len Pädagogen befürchtete "De q u a l i f i z i e r u n g " des Lehrers a l s Gefahr zu über
sehen, muß jedoch andererseits nüchtern f e s t g e s t e l l t werden, daß das Aufga
benfeld der Schule zunehmend d i f f e r e n z i e r t e r und umfangreicher geworden i s t , 
dem d i e heutige Lehrerbildung n i c h t oder höchst unzulänglich gerecht wird. 
Darüber hinaus i s t - aus den verschiedensten Gründen - e i n Anwachsen jener 
Beratungsfälle zu verzeichnen, deren Behandlung s p e z i e l l e Wissens- und Hand
lungskompetenzen e r f o r d e r t , über d i e nur der Schulpsychologe verfügt. Dieser 
hinwiederum i s t auf die M i t a r b e i t des Lehrers angewiesen, der den Schüler 
k o n t i n u i e r l i c h im U n t e r r i c h t beobachten kann sowie unmittelbar a l s ers t e 
Kontaktperson und Beratungsinstanz zur Verfügung steht. Die Beratungsaufga
ben des Lehrers erstrecken s i c h somit einmal auf sein unmittelbares A r b e i t s 
f e l d (z. B. Lernberatung, Schülerbeurteilung und Schullaufbahnberatung), zum 
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anderen auf di e Vermittlung fachkundiger Beratungshilfen (durch Beratungs
l e h r e r bzw. Schulpsychologen, Studienberater, Berufsberater u. a.). Daraus 
ergeben s i c h notwendigerweise bestimmte Forderungen für die gesamte Lehrer
aus- und - f o r t b i l d u n g , d i e b e r e i t s an anderer S t e l l e ausführlich d i s k u t i e r t 
wurdenJ^ 
Neben dem Lehrer übernimmt der für Beratungsaufgaben besonders q u a l i f i z i e r 
te B e r a t u n g s l e h r e r wichtige Aufgaben i n der Schulberatung. Beratungslehrer 
sind im Hauptamt Lehrer und im Nebenamt a l s Berater tätig, wofür s i e i n der 
Regel eine Deputatsermaßigung von fünf Wochenstunden erhalten. Nur i n Aus
nahmefällen können Beratungslehrer i n Nordrhein-Westfalen a l s V o l l z e i t b e r a 
t e r (an der regionalen Schulberatungsstelle bzw. an Schulzentren) auf Z e i t 
- maximal fünf Jahre - tätig werden. Ihre Hauptaufgabe i s t d i e Schullauf
bahnberatung sowie die Beratung von Schule und Lehrerkollegen, soweit diese 
Aufgaben n i c h t von Schulpsychologen wahrgenommen werden. Unter Berücksich
tigung der Beratungskompetenzen und im H i n b l i c k auf den e r f o r d e r l i c h e n Z e i t 
aufwand kann der Beratungslehrer nur i n begrenztem Umfange, vor allem bei 
" l e i c h t e r e n " Problemfällen, d i e Diagnose und Behandlung von Lern-, Leistungs
und Verhaltensstörungen sowie Aufgaben der Konfliktberatung u. ä. überneh
men. Die I d e n t i f i z i e r u n g entsprechender Problemfälle und di e Vermittlung 
fachkundiger Beratungshilfen werden h i e r a l s w i c h t i g s t e Aufgabe des Bera
tungslehrers angesehen. 
Um geeignete Lehrer ( a l l e r Schulstufen/-formen) mit der e r f o r d e r l i c h e n Wis
sens- und Handlungskompetenz für die Übernahme der s k i z z i e r t e n Beratungs
aufgaben auszustatten, sind i n Nordrhein-Westfalen innerhalb der l e t z t e n 
Jahre mehrere Modellversuche durchgeführt worden. Größte Bedeutung erlangt 
h i e r b e i der DIFF-Fernstudienlehrgang "Ausbildung zum Beratungslehrer", des
sen zwei- bzw. zweieinhalb jähr ige Erprobungsphase M i t t e 1 97 9 ausläuft. Da
nach werden i n größerem Umfange (der nächste Kurs wird ca. 1 50 Teilnehmer 
umfassen) k o n t i n u i e r l i c h Beratungslehrer nach diesem Modell ausgebildet. 
In der vorliegenden Gesamtkonzeption i s t der S c h u l p s y c h o l o g e i n der R o l l e a l s 
s p e z i e l l e r Fachmann i n Fragen der Schulberatung unumstritten. Der Schwer
punkt seiner A r b e i t l i e g t auch künftig i n der psychologischen E i n z e l f a l l 
h i l f e . Von dort aus e r g i b t s i c h der Zugang zur Schullaufbahnberatung sowie 
zur Beratung von Schule und Lehrern bzw. Systemberatung. Der Schulpsychologe 
a r b e i t e t a l s V o l l z e i t b e r a t e r und i s t sowohl an den regionalen Schulberatungs
s t e i l e n ( i n der externen Schulberatung) a l s auch an Schulzentren u. ä. ( i n 
der internen Schulberatung) tätig. 
Voraussetzung für d i e E i n s t e l l u n g a l s Schulpsychologe - im kommunalen oder 
s t a a t l i c h e n Dienst - i s t f a s t ausnahmslos ein mit der Diplom-Hauptprüfung 
abgeschlossenes Psychologiestudium. Hingegen wird die zusätzliche Befähigung 
für e i n Lehramt i n Nordrhein-Westfalen n i c h t g e n e r e l l gefordert. 

1) V g l . X. H e l l e r ( H r s g . ) : H a n d b u c h d e r B i l d u n g s b e r a t u n g , Bd. I . S t u t t g a r t : K l e t t , 1 9 7 5 . 
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2.2.3. Formen der inneren und äußeren Zusammenarbeit 
Die Zusammenarbeit i n n e r h a l b des Schulberatungssystems e r s t r e c k t s i c h vor 
allem auf d i e S c h u l l e i t e r , Klassen- bzw. Fachlehrer, Beratungslehrer und 
Schulpsychologen (sowohl im internen a l s auch im externen Beratungsdienst) . 
Dabei sind Schwierigkeiten verschiedenster A r t denkbar, etwa Kompetenz
s t r e i t i g k e i t e n , V o r u r t e i l e gegenüber dem Schulberater, R o l l e n k o n f l i k t e 
(besonders des Beratungslehrers) u. d g l . m. Diese Probleme bedürfen des
halb besonderer Aufmerksamkeit, sowohl b e i der Lehreraus- und - f o r t b i l d u n g 
al s auch b ei der Beraterausbildung. Arbeitsgemeinschaften für Beratungs
l e h r e r , Supervisionsgruppen für Schulpsychologen und Beratungsteams (z. B. 
an größeren Schulen mit mehreren Beratungslehrern) sind geeignete Möglich
keit e n zur Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Schulberatung. 
Die Koordination zwischen interner und externer Schulberatung könnte a l s 
Aufgabe von der Z e n t r a l s t e l l e wahrgenommen werden. Eine präzise Regelung 
hierzu steht noch aus. 
In einer Reihe von Beratungsfällen i s t d i e K o o p e r a t i o n m i t a n d e r e n B e r a t u n g s 

e i n r i c h t u n g e n unerläßlich. Längerfristige Therapiemaßnahmen im Rahmen der 
psychologischen E i n z e l f a l l h i l f e übersteigen häufig d i e Kapazitäten der 
schulpsychologischen Dienste, so daß s i c h h i e r eine Delegierung an d i e da
für besser ausgestatteten Erziehungsberatungsstellen anbietet. Darüber 
hinaus i s t eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulberatung und Berufsbera
tung e r f o r d e r l i c h . Grundlage hierfür sind d i e Rahmenvereinbarung zwischen 
der Bundesanstalt für A r b e i t und der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
(KMK) sowie ergänzende Vereinbarungen und R i c h t l i n i e n des Kultusministers 
von Nordrhein-Westfalen. Weitere Kooperationspartner der Schulberatung sind 
die Studienberatung, d i e Drogen- bzw. Suchtberatung, der ärztliche Gesund
h e i t s d i e n s t u. a. 

2.2.4. Dienst- und Fachaufsicht 
Die u n t e r s c h i e d l i c h e Trägerschaft der schulpsychologischen Dienste i n Nord
rhein-Westfalen erschwert eine e i n h e i t l i c h e Dienst- und Fachaufsicht. Vor 
allem d i e Fachaufsicht der Schulpsychologen und Beratungslehrer i s t b i s l a n g 
unzulänglich oder überhaupt n i c h t (z. B. Schulpsychologen der kommunalen 
Dienste) geregelt. S i n n v o l l erschiene d i e Anbindung der Fachaufsicht b e i 
der geplanten Z e n t r a l s t e l l e für Schulberatung im L a n d e s i n s t i t u t oder zumin
dest auf einer höheren Ebene, etwa den Regierungspräsidenten. Unabdingbare 
Voraussetzung für die Fachaufsicht der Schulpsychologen i s t jedoch d i e For
derung nach entsprechender Q u a l i f i k a t i o n , d. h. d i e Besetzung dieser Funk
t i o n s s t e l l e (n) mit Diplom-Psychologen. 
Schwieriger noch erweist s i c h die AufSichtsregelung für d i e Beratungslehrer. 
Beim Abwägen verschiedener Alternatiworschläge dürfte s i c h der Kompromiß 
einer gespaltenen Dienst- und Fachaufsicht l e t z t l i c h a l s p r a k t i k a b e l s t e 
- wenn auch n i c h t ideale - Lösung anbieten. 
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3. Z i e l e für den weiteren Ausbau der Schulberatung i n Nordrhein-Westfalen 

Die Planungen des weiteren Ausbaus eines Schulberatungssystems i n Nordrhein-
Westfalen z i e l e n i n zwei Richtungen: d i e Intensivierung der Bemühungen um 
den Aufbau der schulinternen Beratung (was vor allem eine Beschleunigung 
der Beratungslehrerausbildung erfordert) und die Ausweitung der vorhandenen 
regionalen schulpsychologischen Beratungsstellen auf bisher unversorgte 
oder vernachlässigte Gebiete zu einem flächendeckenden Netz (was zusätzli
che S t e l l e n für Schulpsychologen nötig macht). 

3.1. Z e i t l i c h e Planung 
Um den v o l l e n Ausbaustand der Schulberatung i n Nordrhein-Westfalen zu er
rei c h e n , werden mindestens 10 b i s 15 Jahre benötigt. Bei einer Z i e l r e l a t i o n 
von 1 zu 500 für Beratungslehrer und 1 zu 5000 für Schulpsychologen e r g i b t 
s i c h i n den nächsten Jahren e i n zusätzlicher Bedarf von ca. 2000 Beratungs
lehrern und ca. 450 Schulpsychologen. Der tatsächliche Bedarf, vor allem 
an ausgebildeten Beratungslehrern, dürfte jedoch weit höher l i e g e n , da e r 
fahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum e i n gewisser Schwund (z. B. 
durch A u f s t i e g i n höhere F u n k t i o n s s t e l l e n oder natürliche Abgänge bedingt) 
e i n k a l k u l i e r t werden muß. 

3.2. Kostenaspekte 
A l l e i n d i e Personalkosten für Beratungslehrer und Schulpsychologen im Lan
desdienst werden von 1,4 Mio. DM im Jahre 1977 über 4,5 Mio. DM im Jahre 
1978 v o r a u s s i c h t l i c h auf r d . 50 Mio. DM im Jahre 1990 ansteigen. Hinzukom
men Personalkosten für ni c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e s Personal und Sachmittel i n 
beträchtlicher Höhe. Die Anstrengungen, d i e e i n Bundesland zur Finanzierung 
seines Schulberatungssystems unternehmen muß, sind also n i c h t gering. Ande
r e r s e i t s s o l l t e man s i c h an den BLK-Vorschlag aus dem Jahre 1973 erinnern, 
wonach eine a n t e i l i g e Erhöhung des j e w e i l i g e n Bildungsbudges von 0,17 % für 
das Jahr 1975, von 0,36 % für das Jahr 1980 und von 0,49 % für das Jahr 1985 
das geplante Bildungsberatungssystem f i n a n z i e r e n würde. Ich meine, daß e i n 
halbes Prozent vom Bildungsbudget a l s Finanzierungsaufwand für das s c h u l i 
sche Beratungswesen n i c h t zu v i e l i s t , zumal auch d i e Funktionsfähigkeit 
des Schulsystems davon p r o f i t i e r e n würde. 
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