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Kurzzusammenfassung 

Es ist wichtig zu verstehen, aus welchen Gründen ein Sport- oder Bewegungsangebot von 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen angenommen wird. Aus diesen 

Erkenntnissen können neue Sport- und Bewegungsprogramme erstellt werden. In dieser 

Arbeit wird untersucht, welchen Antrieb SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen 

und deren TrainerInnen haben, an Special Olympics Sportveranstaltungen teilzunehmen 

und ein regelmäßiges Training durchzuführen. Die konkrete Forschungsfrage lautet:  

α²ŜƭŎƘŜ aƻǘƛǾŜ ƘŀōŜƴ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ Ƴƛǘ intellektuellen Behinderungen und deren 

TrainerInnen, ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭȊǳƴŜƘƳŜƴΚά  

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden die TeilnehmerInnen (76 SportlerInnen 

mit intellektuellen Behinderungen und 12 TrainerInnen) des Panther Cup Finales in 

Schladming 2017 unter Verwendung von quantitativen und qualitativen Methoden 

befragt. Zur Erhebung der Sportmotivation wurde ein von Pellerier et al. (1995, 52f) 

entwickelte und von Sajute (2002)an die Bedürfnisse von Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen angepasste Fragebogen verwendet. Weiter wurden ExpertInnen-

Interviwes mit den TrainerInnen durchgeführt und nach den Regeln vom Mayring (2010) 

analysiert.  

Anhand der Fragebogenauswertung zeigte sich, dass die intrinsische Motivation (IM) und 

die extrinsische identifizierend regulierte Motivation (IR) signifikant ausgeprägter sind als 

die extrinsische extern regulierte Motivation (ER) und die Amotivation (A). Bei den 

qualitativen Ergebnissen dominieren bei SportlerInnen und TrainerInnen die IM zur 

Teilnahme am Panther Cup. 

Am Beispiel einer Special Olympics Sportveranstaltung wurde gezeigt, dass bei einem 

wöchentlichen Training die Hauptmotivation im sportlichen Tun und in der sportlichen 

Betätigung liegt. Man darf dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass es auch 

extrinsiche Motive (extern reguliert) eine Rolle für die SportlerInnen spielen.  
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Einleitung 

Durch das erstellen dieser Masterarbeit soll das Thema Sport und Bewegungsangebote für 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen in den wissenschaftlichen Mittelpukt rücken. 

Mithilfe der Erkentnisse aus dieser Arbeit, wird die Qualität von Sport und 

Bewegungsangeboten für SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen gesteigert. 

werden, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben mit Freude und Spaß an 

einem Sport oder Bewegungsangebot teilzunehmen. 

Die Untersuchung wird im Rahmen des Panther Cup Finales in Schladming 2017 mit den 

teilnehmenden SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen und deren TrainerInnen 

durchgeführt. Der Panther Cup ist ein österreichweites von Special Olympics Österreich 

organisiertes Fußballturnier für SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen. 

Der Theoriteil beinhaltet drei große Bereiche durch deren Erörterung die Ergebnisse besser 

verstanden werden.   

½ǳŜǊǎǘ ƎŜƘǘ Ŝǎ ƛƳ YŀǇƛǘŜƭ αSport- und Bewegungsangebote für Menschen mit intelektuellen 

BehinderungenάΣ ŘŀǊǳƳ ǿƛŜ ƛƴǘŜƭƭŜƪǘǳŜƭƭŜ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘ ƛǎǘ ǳƴŘ ǿŜƭŎƘŜ ǇƻǎƛǘǾŜƴ 

Effekte durch regelmäßige Sport- und Bewegungsangebote entstehen.  

5ŀƴƴŀŎƘ ǿƛǊŘ ƛƳ YŀǇƛǘŜƭ αMotive an Sport- und Bewegungsangeboten teilzunehmenά, über 

die Motive zur Sportteilnahme geschrieben. Ein großer Punkt in diesem Kapitel ist die 

Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985), dort wird beschrieben welche 

Motivformen es gibt und wie die Umsetzung in der Praxis aussieht. Der Abschluss dieses 

Kapitel beschreibt Motive zur Teilnahme an Sport- und Bewegungsangeboten von 

SportlerInnen mit Behinderungen.  

LƳ YŀǇƛǘŜƭ α{ǇŜŎƛŀƭ hƭȅƳǇƛŎǎά ǿƛǊŘ ŘƛŜ ²ŜƭǘǿŜƛǘ ƎǊǀǖǘŜ .ŜǿŜƎǳƴƎ ŦǸǊ {ǇƻǊǘ Ǿƻƴ aŜƴǎŎƘŜƴ 

mit intellektuellen Behinderungen vorsgestellt (Special Olympics Österreich, 2018m). Im 

Speziellen wird auf Besonderheiten im Regelwerk von von Special Olympics eingegangen 

und ausgewählte Programme vorgestellt. 

Der empirischen Teil besteht aus einem quantitativen Fragebogen und zum anderen aus 

qualitativen ExpertInnen-Interviews.  

Mit den SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen, wird ein quantitativer Fragebogen 

über die Motivformen (Intrinsisch Motiviert, Extrinsisch Motiviert (identifizierend reguliert), 
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Extrinsisch Motiviert (external reguliert), Amotivation) durchgeführt und zur Überprüfung 

der Ergebnisse mit einer offenen Frage abgeschlossen. Mit den TrainerInnen wird der selbe, 

aber an die TrainerInnen angepasster quantitativer Fragebogen durchgeführt und zusätzlich 

ein ExpertInnen-Interview durchgeführt. Dieses gibt Aufschlüsse über die 

Herausforderungen und Möglichkeiten für SportlerInnen, die durch Teilnahme am Panther 

Cup entstehen. Weiters wird noch über die Motive und Ziele der TrainerInnen gesprochen 

eine Sportgruppe für SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen zu trainieren. 

Mit Hilfe dieser beiden Teile soll die Hauptforschungsfrage, α²ŜƭŎƘŜ aƻǘƛǾŜ ƘŀōŜƴ 

SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen und deren TrainerInnen am Panther Cup 

teilzunehmen?άΣ ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
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1 Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit intelektuellen 

Behinderungen 

Ein körperlich aktiver Lebensalltag ist für alle Menschen, ob jung oder alt, wichtig, um die 

Gesundheit zu fördern bzw. zu erhalten (Titze et al., 2010, S. 5). Dies gilt auch für Menschen 

mit intellektuellen Behinderungen. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese 

Personengruppe mehr Zeit als die Durchschnittsbevölkerung mit sitzenden Tätigkeiten 

verbringt (Melville et al., 2017, S. 69) sowie ein erhöhtes Adipositas-Risiko aufweist (Hsieh, 

Rimmer & Heller, 2014).  Dairo, Collett, Dawes und Oskrochi (2016, S. 855) konnten in ihrer 

Überblicksstudie über das Aktivitätsniveau von Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen zeigen, dass diese im Vergleich zur Gesamtbevölkerung inaktiver sind, wobei 

jene Personen mit Behinderungen, die aktiv sind, lediglich das Niveau von weniger aktiven 

Menschen der Durchschnittsbevölkerung erreichen. Im Schnitt beweget sich  nur etwa ein 

Zehntel der Personen mit Behinderungen 150 Minuten mit mittlerer Intensität pro Woche 

(Dairo et al., 2016, S. 215). Gründe hierfür könnten sein, dass Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen einen erschwerten Zugang zu Sportangeboten haben. Bode und Seo, (2009, 

S. 62) zeigten in einer Überblicksstudie, dass fehlende finanzielle Mittel, fehlende 

Unterstützung, Transportprobleme und der Mangel an adäquaten Angeboten für Menschen 

mit intellektuellen Behinderungen den Zugang zu Sportangeboten erschwert. 

In diesem Kapitel wird beschrieben wie Behinderung definiert wird, welche positiven Effekte 

regelmäßige Bewegung im Allgemeinen und im Speziellen für Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen hat. 
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1.1 Definition intellektuelle Behinderungen 

"Geistige Behinderung bedeutet eine signifikant verringerte Fähigkeit, neue oder komplexe 

Informationen zu verstehen und neue Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden 

(beeinträchtigte Intelligenz). Dadurch verringert sich die Fähigkeit, ein unabhängiges Leben 

zu führen (beeinträchtigte soziale Kompetenz). Dieser Prozess beginnt vor dem 

Erwachsenenalter und hat dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung. Behinderung ist 

nicht nur von der individuellen Gesundheit oder den Beeinträchtigungen eines Kindes 

abhängig, sondern hängt auch entscheidend davon ab, in welchem Maße die vorhandenen 

Rahmenbedingungen seine vollständige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben 

begünstigen" (Weltgesundheitsorganisation, 2018). 

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, um nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz 

ŀƭǎ αaŜƴǎŎƘ Ƴƛǘ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎά Ȋǳ ƎŜƭǘŜƴ ǳƴŘ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ƴŜƘƳŜƴ Ȋǳ ŘǸǊŦŜƴΥ 

 αόмύ aŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎ ǎƛƴŘ aŜƴǎŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ƴƛŎƘǘ 

nur vorübergehenden Beeinträchtigung ihrer physischen Funktion, 

intellektuellen Fähigkeit, psychischen Gesundheit oder Sinnesfunktionen 

an der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft benachteiligt sind. 

(2) Als nicht nur vorübergehend im Sinne des Abs. 1 gilt ein Zeitraum von 

voraussichtlich mehr als sechs Monaten. 

(3) Als (nicht nur vorübergehende) Beeinträchtigungen gelten alle 

Beeinträchtigungen, die im Ausmaß und Schweregrad von der 

gleichaltrigen Bevölkerung erheblich abweichen. 

(4) Nicht als Beeinträchtigungen im Sinne des Abs. 1 gelten 1. chronische 

Erkrankungen, solange der Krankheitsverlauf ς ausgenommen bei 

chronischen psychischen Erkrankungen ς noch beeinflussbar ist; 2. 

vorwiegend altersbedingte Beeinträchtigungen. 

(5) Menschen mit Behinderung gleichgestellt sind Personen, bei denen eine 

solche Beeinträchtigung nach den Erkenntnissen der Wissenschaft in 

ŀōǎŜƘōŀǊŜǊ ½Ŝƛǘ ŜƛƴǘǊŜǘŜƴ ǿƛǊŘΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ YƭŜƛƴƪƛƴŘŜǊά (Das Land 

Steiermark, 2018, S. 3). 
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Nach Lingg und Theunissen (2008, S. 19) ŦƛƴŘŜǘ Ƴŀƴ αƎŜƛǎǘƛƎŜ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎά ƛƴ ŘŜǊ 

αLƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ YƭŀǎǎƛŦƛƪŀǘƛƻƴ ŘŜǊ YǊŀƴƪƘŜƛǘŜƴά όL/5-млύ ƛƳ YŀǇƛǘŜƭ αtǎȅŎƘƛǎŎƘŜ ǳƴŘ 

±ŜǊƘŀƭǘŜƴǎǎǘǀǊǳƴƎŜƴά ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ tǳƴƪǘ αLƴǘŜƭƭƛƎŜƴȊƳƛƴŘŜǊǳƴƎά όCтл-F79) .  

Mit einem IQ Test wird die intellektuelle Funktionsfähigkeit der Person ermittelt und in eine 

von vier Stufen eingeteilt, welche das Ausmaß der Intelligenzminderung beschreiben (F70-

F73).  Es gibt dabei die Einstufung αƭŜƛŎƘǘŜǊ LƴǘŜƭƭƛƎŜƴȊƳƛƴŘŜǊǳƴƎϦ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ Lv der zwischen 

50-69 liegt, bis zu einer αǎŎƘǿŜǊǎǘŜƴ LƴǘŜƭƭƛƎŜƴȊƳƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴά wo der IQ unter 20 ist. Wenn 

die Bewertung mit dem Standard Verfahren nicht durchführt werden kann, wird eine der 

YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ α!ƴŘŜǊŜ LƴǘŜƭƭƛƎŜƴȊƳƛƴŘŜǊǳƴƎά ǳƴŘ αbƛŎƘǘ ƴŅƘŜǊ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜ 

LƴǘŜƭƭƛƎŜƴȊƳƛƴŘŜǊǳƴƎά όCту ǳƴŘ Cтфύ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘ. αDŜƛǎǘƛƎŜ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎά ist keine 

Diagnose, es gibt aber bei den Punkten F70-Cто ƛƳƳŜǊ ŘƛŜ !ƴƳŜǊƪǳƴƎ αLƴƪƭǳǎƛǾŜΥ DŜƛǎǘƛƎŜ 

.ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎά  (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, 2016, S. 237ff).  

5ƛŜ αInternatƛƻƴŀƭŜ YƭŀǎǎƛŦƛƪŀǘƛƻƴ ŘŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘΣ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎ ǳƴŘ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘά όL/Cύ 

ist ein weiteres Modell der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zum Vergleich zur ICD-10 

Beurteilung welche Defizite orientiert ist, beschreibt die ICF Klassifikation die Fähigkeiten 

einer Person. Dabei werden die Gesichtspunkte des Körpers, des Individuums und der 

Gesellschaft berücksichtigt. Es werden die Funktionen- und Strukturen des Körpers, sowie 

die gesellschaftliche Teilhabe und die Aktivitäten einer Person beschrieben (WHO, 2005, S. 

9f).  

5ƛŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ .ŜƎǊƛŦŦŜǎ αDŜƛǎǘƛƎŜ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎά ǿƛǊŘ ǎǘŀǊƪ ŘƛǎƪǳǘƛŜǊǘΣ ǿŜƛƭ durch die 

Bezeichnung das Negative eines Menschen betont und die Person dadurch stigmatisiert 

wird. Seit der Einführung des Begriffes in den 50er Jahren hat er sich immer wieder 

verändert. Bis dahin wurde von αSchwachsinn, Blödsinn, Idiotie oder Oligophrenieά (Lingg & 

Theunissen, 2008, S. 13) gesprochen. Inzwischen sind ŀǳŎƘ ŘƛŜ .ŜƎǊƛŦŦŜ αƛƴǘŜƭƭŜƪǘǳŜƭƭŜ 

.ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎά ǳƴŘ αaŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ [ŜǊƴǎŎƘǿƛŜǊƛƎƪŜƛǘŜƴά ŀƭǎ Synonym in Gebrauch (Lingg & 

Theunissen, 2008, S. 13ff).  

In den großen Behinderteneinrichtungen der Steiermark werden die Begriffe "Menschen mit 

Behinderungen" (Lebenshilfen-SD, 2018)Σ αaŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎά (alpha nova, 2018; 

Jugend am Werk, 2018; Mosaik, 2018) ǳƴŘ αLƴǘŜƭƭŜƪǘǳŜƭƭ ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘŜ aŜƴǎŎƘŜƴά 

(Barmherzige Brüder, 2018) verwendet, um die Zielgruppe zu beschreiben. Innerhalb von 

Special Olympics Österreich wird der BegrifŦ αaŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ ƳŜƴǘŀƭŜǊ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎά 
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(Special Olympics Österreich, 2018m) benutzt, beim Österreichischen 

.ŜƘƛƴŘŜǊǘŜƴǎǇƻǊǘǾŜǊōŀƴŘ ǎǇǊƛŎƘǘ Ƴŀƴ Ǿƻƴ αaŜƴǘŀƭ ōŜƘƛƴŘŜǊǘŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴά (ÖBSV, 2018). 

Lƴ ŘƛŜǎŜǊ !ǊōŜƛǘ ǿƛǊŘ ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αaŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴά ōȊǿΦ αaŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ 

ƛƴǘŜƭƭŜƪǘǳŜƭƭŜƴ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴά ƭŀǳǘ ŘŜƴ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ 9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎŜƴ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎƘƛƭŦŜ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ  

verwendet (Brandstaetter, 2017, S. 2). 
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1.2 Positive Effekte regelmäßiger körperlicher Aktivität 

Um von den gesundheitlichen Effekten regelmäßiger Bewegung zu profitieren, muss ein 

Mindestmaß an körperlicher Aktivität erreicht werden. Nach der österreichischen 

Empfehlung für gesundheitswirksame Bewegung sind das bei Erwachsenen pro Woche 

mindestens 150 Minuten Bewegung mit mittlerer Intensität. Zusätzlich sollte man zweimal 

pro Woche muskelkräftigende Übungen absolvieren, bei denen möglichst viele 

Muskelgruppen beansprucht werden. Wenn man sich im hoch intensiven Bereich bewegt 

halbiert sich die empfohlene Mindestzeit aerober Bewegung auf 75 Minuten (Titze et al., 

2010, S. 7). Von mittlerer Belastungsintensität spricht man, wenn man während der Tätigkeit 

noch in ganzen Sätzen sprechen kann, singen aber nicht mehr möglich ist. Bei Bewegungen 

mit hoher Intensität kann man nur mehr einzelne Wörter oder kurze Sätze sagen, ohne die 

Belastung zu reduzieren (Titze et al., 2010, S. 11).  

 

1.2.1 Gesundheitseffekte durch regelmäßige Körperliche Aktivität 

Der gesundheitliche Nutzen durch regelmäßige körperliche Aktivität für einen Menschen ist 

vielfältig und sehr umfangreich. In den Physical Activity Guidlines des U.S. Department of 

Health and Human Service (2018, S. 69) sind folgende positive Gesundheitseffekte durch 

regelmäßige körperliche Aktivität bei Kindern festgehalten: 

¶ Verbesserung der kognitiven Funktion 

¶ Verbesserung der kardiorespiratorischen und muskulären Fitness 

¶ Verbesserung der Knochengesundheit 

¶ Verringerung des Risikos von Erkrankungen des Herzkreislaufsystems 

¶ Verbesserung des Gewichtsstatus und Adipositas Prävention 

¶ Reduzierung der Symptome einer Depression 

 

Folgende positive Gesundheitseffekte konnten durch regelmäßige körperliche Aktivität bei 

Erwachsenen festgestellt werden (2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 

2018, S. 69): 

¶ Geringeres Risiko für das Eintreten eines vorzeitigen Todes 

¶ Reduzierung von Herzerkrankungen 
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¶ Reduzierung des Risikos von Schlaganfällen 

¶ Geringeres Risiko von Bluthochdruck 

¶ Geringere Häufigkeit von Typ-2-Diabetes 

¶ Geringere Häufigkeit von Blasen-, Brust-, Dickdarm-, Gebermutter-, Speiseröhren-, 

Nieren-, Magen- und Lungenkrebs 

¶ Reduziertes Demenzrisiko 

¶ Verbesserung der kognitiven Funktion 

¶ Verbesserung der kognitiven Funktion nach regelmäßiger aerober Aktivität  

¶ Verbesserung der Lebensqualität 

¶ Verbesserung der Schlafqualität 

¶ Reduzierung von Angst- und Depressionsgefühlen bei gesunden Personen und bei 

Personen mit bestehenden klinischen Syndromen 

¶ Reduziertes Risiko von Depressionen 

¶ Reduziertes Risiko einer übermäßigen Gewichtszunahme 

¶ Vermeidung von Gewichtszunahme nach einer Reduktion des Körpergewichts 

¶ Gewichtsverlust, vor allem in Kombination mit verringerter Kalorienzufuhr 

 

Durch regelmäßige körperliche Aktivität konnten folgende zusätzliche positiven Effekte auf 

die Gesundheit bei älteren Menschen festgestellt werden (2018 Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee, 2018, S. 69): 

¶ Reduzierung der Anzahl von Stürzen 

¶ Reduzierung von sturzbedingten Verletzungen 

¶ Verbesserte körperliche Funktionalität bei älteren Personen mit und ohne 

Gebrechlichkeit 

Regelmäßige körperliche Aktivtäten haben nicht nur einen positiven Einfluss auf gesunde 

Menschen, sondern können auch bei bereits bestehenden Erkrankungen hilfreich sein. 

Pedersen & Saltin, (2015, S. 1ff) haben für insgesamt 26 chronische Erkrankungen 

Therapievorgaben erstellt, die auf positive, durch wissenschaftliche Studien belegte, Effekte 

durch körperliches Training beruhen. Es werden in den Bereichen psychiatrische 

Erkrankungen (Depression, Angst, Stress, Schizophrenie), neurologische Erkrankungen 

(Demenz, Parkinson, Multiple Sklerose), Stoffwechselerkrankungen (Adipositas, 

Hyperlipidämie, metabolisches Syndrom, Syndrom der polyzystischen Ovarien, Typ-2-
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Diabetes, Typ-1-Diabetes), kardiovaskuläre Erkrankungen (Hypertonie, koronare 

Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, Schlaganfall und Claudicatio intermittierend), 

Lungenerkrankungen (chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Asthma, Mukoviszidose), 

Muskel-Skelett-Erkrankungen (Osteoarthritis, Osteoporose, Rückenschmerzen, 

ǊƘŜǳƳŀǘƻƛŘŜ !ǊǘƘǊƛǘƛǎύ ǳƴŘ YǊŜōǎ ƪƻƴƪǊŜǘŜ !ƴǿŜƛǎǳƴƎŜƴ ŦǸǊ α¢ǊŀƛƴƛƴƎ ŀƭǎ aŜŘƛȊƛƴά ƎŜƎŜōŜƴΦ 

 

1.2.2 Auswirkungen von Trainingsangeboten für Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen 

Wie oben kurz beschrieben, sind Menschen mit Behinderungen im Mittel körperlich nicht 

so aktiv wie die Durchschnittsbevölkerung (Dairo et al., 2016, S. 855). Das hängt allerdings 

nicht damit zusammen, dass es für Menschen mit Behinderungen körperlich nicht möglich 

wäre, aktiver zu sein bzw. zu werden. In diesem Kapitel wird gezeigt wie Training für 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen aussehen kann, um positive Effekte in den 

Bereichen Ausdauer, Kraft, Balance und Lebensqualität zu erreichen.   

In Tabelle 1 sind die Studien, die in diesem Kapitel beschrieben werden, abgebildet. Die 

Studien sind nach zwei Kriterien ausgewählt worden. Zum einem muss die Studie mit 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen durchgeführt worden sein und zum anderen 

muss es zu positiven Effekten in zumindest einem der Bereiche Ausdauer, Kraft, Balance 

oder Lebensqualität gekommen sein.  

Das folgende Kapitel ist so aufgebaut, dass die Studien bei denen Effekte in den Bereichen 

Ausdauer, Kraft, Balance und Lebensqualität aufgetreten sind zusammengefasst dargestellt 

worden sind. Zum Schluss gibt es noch den tǳƴƪǘ α.ŜǿŜƎǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘŜάΣ wo Studien 

beschrieben sind, in denen es um die Auswirkungen von regelmäßigen 

Bewegungsangeboten geht und eine Verbesserung in mindestens einem der Bereiche 

Ausdauer, Kraft, Balance oder Lebensqualität festgestellt werden konnte. 
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Tabelle 1. Studienbeschreibungen über die Auswirkungen von Trainingsangeboten für 
Menschen mit intellektuellen Behinderungen 
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Ausdauertraining 

Rimmer, Heller, Wang und Valerio (2004) sowie Varela, Bettencount-Sardinha und Pitetti 

(2001) zeigten, dass sich durch Ausdauertraining die Kondition der StudienteilnehmerInnen 

im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant verbesserte.  Im Genauen wurden eine 

signifikante Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme, eine Verlängerung der 

Dauer einer standardisierten Belastung bis zum Abbruch und eine Verbesserung der 

maximalen Leistung bei 30 Personen mit Trisomie 21 festgestellt. Varela et al. (2001) zeigten 

zudem in einer Studie, die über 16 Wochen lief, dass die StudienteilnehmerInnen durch  

regelmäßiges Ausdauertraining die Belastung mit einem Ruderergometer länger 

durchhielten, dabei eine längere Distanz zurücklegten und dies mit mehr Wiederstand als 

die Kontrollgruppe schafften.  

Durch regelmäßiges Krafttraining ist bei Menschen mit Behinderungen eine signifikante 

Steigerung des Kraftniveaus feststellbar (Carmeli, E., Kessel, Coleman & Ayalon, 2002; 

Carmeli, E., Zinger-Vaknin, Morad & Merrick, 2005; Rimmer et al., 2004; Tsimaras & 

Fotiadou, 2004).  

Carmeli und KollegInnen (2002) haben in einer Studie mit 16 Personen mit Trisomie 21 

zeigen können, dass infolge eines Laufbandtrainings das über einen Zeitraum von 25 

Wochen drei Mal die Woche für 10 bis 45 Minuten durchgeführt wurde, eine signifikante 

Verbesserung des Kraftniveaus der Beinmuskulatur feststellbar war.  

 

Krafttraining  

Im Rahmen einer Studie über die Auswirkungen von Kraftübungen für Beine und Rumpf 

konnten Carmeli et al., (2005) nachweisen, dass sich das Kraftniveau der 

StudienteilnehmerInnen, zehn Personen mit intellektuellen Behinderungen signifikant 

verbesserte. Das Trainingsprogramm lief über einen Zeitraum von sechs Monaten, innerhalb 

derer wurde drei Mal die Woche für ca. 45 Minuten trainiert wurde.  

Rimmer und KollegInnen (2004) haben nachgewiesen, dass durch ein Krafttraining im 

Rahmen dessen die großen Muskelgruppen des Körpers mit Hilfe von Fitnessgeräten 

trainiert werden, ein signifikanter Kraftzuwachs zu erkennen ist. In der Interventionsgruppe 

dieser Studie nahmen 30 Personen mit Trisomie 21 teil und es wurde über einen Zeitraum 

von zwölf Wochen drei Mal die Woche trainiert.  

Im Rahmen eines Trainingsprogrammes in welchem balance- und plyometrischen 
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Sprungübungen mit dem eigenen Körpergewicht über einen Zeitraum von zwölf Wochen 

drei Mal die Woche durchgeführt wurden, konnten Tsimaras und Fotiadou (2004) eine 

signifikante Verbesserung der Beinmuskulatur der StudienteilnehmerInnen aufzeigen.   

 

Balancetraining 

In den Studien von Carmeli et al. (2005), Tsimaras und Fotiadou (2004) wurde gezieltes 

Gleichgewichtstraining durchgeführt. An der Studie von Carmeli und KollegInnen (2005) 

nahmen zehn Menschen mit intellektuellen Behinderungen teil und es wurden über einen 

Zeitraum von sechs Monaten drei Mal die Woche für 45 Minuten diverse Balance-Übungen 

ausgeführt und ein Krafttrainingsprogramm abgehalten. Die Untersuchung von Tsimaras 

und Fotiadou (2004) lief über einen Zeitraum von 12 Wochen, dabei wurden drei Mal die 

Woche für 45 Minuten Balance-Übungen und plyometrische Sprünge durchgeführt. 

Insgesamt nahmen 25 Personen mit Trisomie 21 an der Untersuchung teil. 

Carmeli und KollegInnen (2002, S. 107) verweisen jedoch darauf, dass sich auch 

regelmäßiges Training ohne speziellen Fokus auf das Gleichgewicht positiv auf die 

Entwicklung des Gleichgewichts auswirkt. Dies wurde in einer Studie mit 16 Personen mit 

Trisomie 21 gezeigt. Hierbei wurde ein Laufbandtraining, welches anfangs Einheiten von 10 

bis 15 Minuten aufwiesen, welche mit der Zeit auf 45 Minuten je Einheit gesteigert wurden.  

Lebensqualität 

Weiters hat regelmäßiges Training nicht nur einen positiven Einfluss auf die körperliche 

Gesundheit von Personen mit intellektuellen Behinderungen, sondern führt auch zu einer 

Steigerung der Lebensqualität (Carmeli, E. et al., 2005; Carmeli, E., Barak, Morad & Kodesh, 

2009; Heller, Hsieh & Rimmer, 2004). In einer Untersuchung von Blick, Saad, Goreczny, 

Roman und Sorensen (2015) konnte gezeigt werden, dass Personen mit intellektuellen 

Behinderungen, die öfter als 11-mal pro Monat körperlich aktiv sind, besser in den 

Lebensalltag ihrer Umgebung integriert sind und daher aktiver an der Gesellschaft teilhaben 

können. 

 

Bewegungsangebote 

Es muss nicht immer gezieltes Kraft-, Ausdauer- oder Balancetraining durchgeführt werden, 

um positive Gesundheitseffekte zu erzielen. Baran et al. (2013, S. 701) fanden heraus, 
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dass sich unter den TeilnehmerInnen eines Unified1 Fußballteams die Fitnesswerte der 

SportlerInnen mit Behinderungen bei 5 von 7 Tests signifikant verbesserten. Das Team 

bestand zum Zeitpunkt der Untersuchung aus 23 Personen mit und 23 Personen ohne 

intellektuelle Behinderungen. Der Beobachtungszeitraum lief über acht Wochen und es 

wurde drei Mal wöchentlich für 1,5 Stunden ein Fußballtraining abgehalten.  

Infolge eines regelmäßigen und angeleiteten Bewegungsangebotes, das von Personen mit 

Behinderungen über einen Zeitraum von sechs Monaten durchgeführt wurde, konnten Wu 

et al. (2010) des Weiteren zeigen, dass sich das Körpergewicht und der BMI der Personen 

signifikant verringerte und sich in den Bereichen Kraft und Ausdauer Verbesserungen 

einstellten.  

 

 

 

  

                                                      

1 Menschen mit und ohne Behinderungen treiben als gleichwertige PartnerInnen Sport 
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2 Motive an Sport- und Bewegungsangeboten teizunehmen 

Es gibt unterschiedliche Motive, mit einem Sport- und Bewegungsangebot zu beginnen und 

die Teilnahme aufrechtzuerhalten. Dazu gehören Leistungsmotive, Machtmotive und 

Geselligkeitsmotive. Diese Motive sind über die Lebensspanne sehr stabil und können 

Einfluss darauf haben, wie eine Person mit bestimmten Ereignissen umgeht (Fuchs, 1997, 

S. 22). Gabler, Nitsch, Singer und Munzert (2004, S. 205) definieren Motive daher wie folgt: 

αaƻǘƛǾŜ ǎƛƴŘ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎǸōŜǊŘŀǳŜǊƴŘŜΣ ȊŜƛǘƭƛŎƘ ǸōŜǊŘŀǳŜǊƴŘŜ ǳƴŘ ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘƪŜƛǘǎǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ 

²ŜǊǘǳƴƎǎŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴŜƴά 5ƛŜ ƘŅǳŦƛƎǎǘŜƴ aƻǘƛǾŜ ȊǳǊ !ǳǎǸōǳƴƎ Ǿƻƴ {ǇƻǊǘ ǎƛƴŘ ƛƴ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ 

laut (Pratscher, 2000, S. 20) αCǊŜǳŘŜ ŀƴ .ŜǿŜƎǳƴƎάΣ αDŜǎǳƴŘ Ȋǳ ōƭŜƛōŜƴάΣ α9ƴǘǎǇŀƴƴǳƴƎΣ 

{ǘǊŜǎǎŀōōŀǳάΣ αbŀǘǳǊŜǊƭŜōƴƛǎά ǳƴŘ α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ƛƴǎ ƘƻƘŜ !ƭǘŜǊάΦ 

Ein Motiv wird wirksam, wenn es eine Situation gibt, in der es aktiviert wird. Das Ergebnis 

dieses Vorgangs ist die aktuelle Motivation (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 6). Der 

Begriff Motivation ƭŅǎǎǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦ Řŀǎ ƭŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ ±ŜǊō αƳƻǾŜǊŜά ȊǳǊǸŎƪŦǸƘǊŜƴΣ Ŝs steht für 

αōŜǿŜƎŜƴάΣ αŀƴǘǊŜƛōŜƴά ǳƴŘ αƳŜƛƴǘ ŘƛŜ ŀƪǘƛǾƛŜǊŜƴŘŜ !ǳǎǊƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǎ ƳƻƳŜƴǘŀƴŜƴ 

[ŜōŜƴǎǾƻƭƭȊǳƎǎ ŀǳŦ ŜƛƴŜƴ ǇƻǎƛǘƛǾ ōŜǿŜǊǘŜǘŜƴ ½ƛŜƭȊǳǎǘŀƴŘά (Rheinberg, Vollmeyer, Leplow & 

Selg, 2012, S. 15). 

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die sogenannte Zielorientierung oder Quelle der 

Motivation. Dabei geht es um die interne oder externe Zielsetzung bei der Ausübung einer 

Aktivität (Fuchs, 1997, S. 22). Die interne Zielsetzung wird auch als implizites Motiv 

bezeichnet. Implizite Motive sind im Kindesalter gelernte Präferenzen, sich im Lebensverlauf 

immer wieder mit bestimmten Arten von Anreizen auseinander zu setzen (McClelland, 

Koestner & Weinberger, 1989, S. 700). Die externe Zielsetzung wird auch als explizites Motiv 

bezeichnet. Explizite Motive können bewusst formuliert werden und geben die Selbstbilder, 

Werte und Ziele einer Person wieder (Brunstein, J, C, 2010, S. 239). 

Dazu zwei Beispiele:   

Bei Person A ist das Leistungsmotiv stark ausgeprägt. Diese Person zieht ihre Motivation bei 

einem Marathon daraus, schneller als alle anderen zu sein. Die Zielorientierung wäre in 

diesem Fall eine externe, weil die Person besser als die anderen sein möchte.  

Bei Person B ist das Geselligkeitsmotiv stark ausgeprägt. Diese Person zieht ihre Motivation 

bei einem Marathon daraus, dass sie das Gemeinschaftserlebnis genießt. Die 
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Zielorientierung wäre in diesem Falle eine internale, weil sie für ihr eigenes Wohlempfinden 

am Bewerb teilnimmt. 

 

2.1 Selbstbestimmungstheorie ς Motivformen 

In der Selbstbestimmungstheorie von (Deci & Ryan, 1985) wird beschrieben, dass es 

verschiedene Arten der Motivation gibt. Zum einem gibt es die intrinsische Motivation, bei 

der der Genuss der Aktivität im Vordergrund steht und zum anderen die extrinsische 

Motivation, wobei sich durch die Ausübung einer Aktivität ein anderer erwarteter positiver 

Effekt einstellt oder ein negativer vermieden wird.  

Es hat zeigt sich, dass die Qualität der Durchführung einer Aktivität abhängig davon ist, ob 

eine Person intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist. Ist eine Person intrinsisch motiviert, 

kann ein hochqualitatives Lernen stattfinden und sich die Kreativität entfalten (Ryan & Deci, 

2000, S. 55).  

Es gibt drei Motivationstypen: Amotivation, extrinsische Motivation und intrinsische 

Motivation. Diese Typen unterscheiden sich im Grad der Selbstbestimmung voneinander. 

Der Anteil an Selbstbestimmung steigt von links (Amotivation ς keine Selbstbestimmung) 

nach rechts (Intrinsische Motivation ς Selbstbestimmt) an (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1. Einteilung der menschlichen Motivation in Anlehnung an (Ryan & Deci, 2000, S. 61) 

 

Amotivation ist in Wirklichkeit keine echte Form von Motivation, vielmehr wird damit der 

Zustand beschrieben, wenn kein Ziel oder keine Absicht für eine Aktivität vorhanden ist. Eine 

amotivierte Person fühlt sich in ihrer Tätigkeit inkompetent und es besteht gegenüber dieser 
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keine Wertschätzung (Ryan & Deci, 2000, S. 61). Eine beispielhafte Aussage für Amotivation 

ǿŅǊŜΥ αCǳǖōŀƭƭ ƛǎǘ ŦǸǊ ƳƛŎƘ ǊŜƛƴŜ ½ŜƛǘǾŜǊǎŎƘǿŜƴŘǳƴƎάΦ 

Bei der extrinsische Motivation ist das Ziel einer Aktivität nicht die Aktivität selbst, sondern, 

dass ein anderes Ergebnis dadurch erreicht wird. Extrinsische Verhaltensweisen treten in 

der Regel nicht spontan auf (Ryan & Deci, 2000, S. 60)Φ α!ƭƭŜ  !ƪǘƛǾƛǘŅten,  die auf  den  Anreiz  

Ǿƻƴ ½ƛŜƭŜƴ  ƻŘŜǊ  9ǊƎŜōƴƛǎǎŜƴ  ƎŜǊƛŎƘǘŜǘ ǎƛƴŘΣ  ǎƛƴŘ  ŘŀƳƛǘ ŜȄǘǊƛƴǎƛǎŎƘά (Rheinberg et al., 2012, 

S. 149). Es gibt innerhalb der extrinsischen Motivation insgesamt vier Formen der 

Regulation: 

Bei der (1) externalen Regulation wird eine Aktivität durchgeführt, weil ein externer 

Anreiz dafür vorliegt. Dies kann zum einem geschehen, wenn man dafür eine 

Gegenleistung, zum Beispiel in Form von Geld, erhält oder wenn dadurch 

Konsequenzen wie etwa eine Strafe vermieden werden können (Ryan & Deci, 2000, 

S. 61)Φ αLŎƘ ǎǇƛŜƭŜ CǳǖōŀƭƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ŘŀŘǳǊŎƘ ǊŜƛŎƘ ǿŜǊŘŜƴ ƳǀŎƘǘŜΦά 

Eine (2) introjizierte Regulation liegt vor, wenn eine Aktivität von jemand anderen 

oder einem selbst erwartet wird oder man sich verpflichtet fühlt, diese 

durchzuführen. Die Motivation ist dabei die Anerkennung für eine geleistete 

Handlung. (Ryan & Deci, 2000, S. 62)Φ αLŎƘ ǎǇƛŜƭŜ CǳǖōŀƭƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜΣ Řass meine 

CǊŜǳƴŘŜ Ǿƻƴ ƳƛǊ ŘŜƴƪŜƴΣ Řŀǎǎ ƛŎƘ Ŝƛƴ ƎǳǘŜǊ CǳǖōŀƭƭŜǊ ōƛƴΦά 

Im Falle der (3) identifizierenden Regulation liegt der Fokus bei der Durchführung 

einer Aktivität bei sich selbst. Man identifiziert die Tätigkeit mit seinen 

grundliegenden Werten und nimmt es in sein Selbstbild auf (Ryan & Deci, 2000, 

S. 62)Φ αLŎƘ ǎǇƛŜƭŜ CǳǖōŀƭƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ƳŜƛƴŜ CǊŜǳƴŘŜ ǘǊŜŦŦŜƴ ƳǀŎƘǘŜ ǳƴŘ Ŧƛǘ ōƭŜƛōŜƴ 

ǿƛƭƭΦά 

Von (4) integrierter Regulation spricht man, wenn eine Aktivität mit den eigenen 

Werten und Bedürfnissen übereinstimmt. Die Tätigkeit wird widerspruchsfrei in das 

eigene Weltbild aufgenommen (Ryan & Deci, 2000, S. 63)Φ αLŎƘ ǎǇƛŜƭŜ CǳǖōŀƭƭΣ ǿŜƛƭ 

ich mich selbst als guten FǳǖōŀƭƭŜǊ ǎŜƘŜΦά 

Intrinsische Motivation ist das Ergebnis einer selbstbestimmten Aktivität. Dabei liegt der 

Fokus auf dem persönlichen Vergnügen und nicht auf den externen Konsequenzen, die 

durch die Tätigkeiten entstehen (Ryan & Deci, 2000, S. 56)Φ αLƴǘǊƛƴǎƛǎŎƘ ƳƻǘƛǾƛŜǊǘ ǎƛƴŘ ƴǳǊ 

ǎƻƭŎƘŜ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴΣ ŘƛŜ ŀƭƭŜƛƴŜ ǳƳ ŘŜǎ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘǎǾƻƭƭȊǳƎǎ ǿŜƎŜƴ ŀǳǎƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴά 
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(Rheinberg et al., 2012, S. 149)Φ 9ƛƴ .ŜƛǎǇƛŜƭ ŘŀŦǸǊ ǿŅǊŜΣ αLŎƘ ǎǇƛŜƭŜ Fußball, weil es mir Spaß 

ƳŀŎƘǘ ǳƴŘ ƳƛǊ ŘƛŜ {ǇŀƴƴǳƴƎ ŘŀōŜƛ ƎŜŦŅƭƭǘΦά  

Extrinsische Motivation kann ähnliche Eigenschaften wie intrinsische Motivation annehmen, 

wenn die Aktivität als selbstbestimmt wahrgenommen wird. Andererseits werden 

Tätigkeiten, die durch schlechte Leistungen, geringes Wohlbefinden oder allgemein als 

negativ wahrgenommen werden, zu einer geringeren Internalisierung führen. Eine Aktivität, 

für die zunächst keine Motivation vorlag, wird dann internalisiert, wenn man sich durch die 

Ausführung kompetent, wertgeschätzt und selbstbestimmt fühlt (Schneider, 2014, S. 1512). 

Diese Anpassung ist auf die Befriedigung der drei universellen menschlichen 

Grundbedürfnisse Zugehörigkeit, Kompetenz und Autonomie zurückzuführen (Ryan & Deci, 

2000, S. 65). 

 

2.2 Selbstbestimmungstheorie ς Umsetzung in der Praxis 

Nach Ryan, Williams und Deci, (2009, 119f) ergeben sich aus der Selbstbestimmungstheorie 

einige Punkte die man als TrainerIn im Trainingsalltag berücksichtigen soll: 

1. Wenn man bei körperlicher Aktivität intrinsisch motiviert ist, wird sie leichter über 

einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. 

2. Intrinsische Motivation kann durch das Bekräftigen von Selbstständigkeit und der 

Handlungskompetenz der SportlerInnen gefördert werden. Dieser Effekt kann durch 

die TrainerInnen mit Hilfe einer positiven aber relevanten Rückmeldung und durch 

das Zulassen von Selbstständigkeit der SportlerInnen erreicht werden. 

3. Körperliche Aktivität ist oft extrinsisch motiviert, variiert jedoch im Grad ihrer 

Selbstbestimmtheit. Je stärker die Aktivität identifiziert und integriert reguliert ist, 

desto wahrscheinlicher wird es, dass die Aktivität als positive Erfahrung 

wahrgenommen wird. Durch die Erhöhung des Grades der Selbstbestimmtheit steigt 

die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktivität längerfristig aufrechterhalten bleibt. 

4. Die identifizierente und integrierente Regulation werden durch Förderung der drei 

menschlichen Grundbedürfnisse (Zugehörigkeit, Kompetenz und Autonomie) 

unterstützt. 
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5. SportlerInnen verfolgen unterschiedliche Ziele mit körperlichen Aktivitäten. Der 

Fokus kann dabei auf internen (z.B. die Gesundheit betreffende) oder externen (z.B. 

das Aussehen betreffende) Zielsetzungen liegen. 

6. Interne Zielsetzungen stehen mit der Steigerung des Wohlbefindens und dem 

Ergebnis der Zielsetzung in Verbindung. Bei externen Zielsetzungen stehen positive 

Erfolge mit der Zielsetzung nicht in Verbindung, auch wenn das Ziel erreicht wird. 

7. TrainerInnen können eine größere Bedürfnisbefriedigung und Selbstbestimmung der 

SportlerInnen erreichen indem sie Selbstständigkeit zulassen, unterstützend 

einwirken und Ziele intrinsisch formulieren. 

8. Körperliche Aktivität wird mit einer Steigerung der Vitalität in Verbindung gebracht, 

aber nur wenn man sich selbständig dazu motiviert. 

9. Trainingstherapeutische Motivations-Maßnahmen sind effektiver, wenn man die 

Selbstständigkeit und Handlungskompetenz der Patienten und Patientinnen stärkt. 

Dadurch wird die Verinnerlichung und Aufrechterhaltung einer Verhaltensänderung 

gestärkt (Ryan et al., 2009, 119f). 

 

2.3 Motive von Sportlern und Sportlerinnen mit Behinderungen 

Eine qualitative Befragung von 38 Special Olympics SportlerInnen über die Gründe zur 

Teilnahme an Sportprogrammen hat ergeben, dass αŘŜǊ ¢ǊŀƛƴŜǊκ ŘƛŜ ¢ǊŀƛƴŜǊƛƴά sowie, 

αCǊŜǳƴŘŜΣ ŘƛŜ ŀƳ ¢ǊŀƛƴƛƴƎ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴά und der α²ŜǘǘƪŀƳǇŦά die am häufigsten genannten  

Motive sind (Farrell, Crocker, Peter R, E., McDonough & Sedgwick, 2004, S. 158). Harada und 

Siperstein (2009, S. 76) haben im Zuge von Interviews mit 579 Special Olympics 

SportlerInnen gezeigt, dass α{Ǉŀǖ ǳƴŘ ±ŜǊƎƴǸƎŜƴά das stärkste Motiv zur Teilnahme an 

Trainings war und von mehr als der Hälfte der SportlerInnen genannt wurde. Circa ein 

Fünftel der befragten SportlerInnen nannte αCǊŜǳƴŘǎŎƘŀŦǘά als Motiv und ca. ein Zehntel 

α9ǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ Ȋǳ ǎŜƛƴάΦ   

Nach der Selbstbestimmungstheorie wurden folgende intrinsische Motive der Special 

Olympics SportlerInnen identifiziert: α{ǇŀǖάΣ α{ǇƛŜƭŜƴάΣ αƴŜǳŜ {ŀŎƘŜƴ ƭŜǊƴŜƴάΣ 

α{ŜƭōǎǘǾŜǊǘǊŀǳŜƴ ŀǳŦōŀǳŜƴάΦ Extrinsische Motive (identifizierend reguliert) sind: 

αCǊŜǳƴŘǎŎƘŀŦǘŜƴ ŀǳŦōŀǳŜƴάΣ α²ŜǘǘƪŀƳǇŦάΣ α.ŜȊƛŜƘǳƴƎen aufōŀǳŜƴάΣ αŀƪǘƛǾ ǳƴŘ Ŧƛǘ Ȋǳ ǎŜƛƴά 

ǳƴŘ ŘƛŜ αaǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ŀƴŘŜǊŜƴ Ȋǳ ƘŜƭŦŜƴάΦ Extrinsische Motive (external reguliert) sind: 
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αaŜŘŀƛƭƭŜƴ Ȋǳ ƎŜǿƛƴƴŜƴάΣ αwŜƛǎŜƴάΣ α9ǾŜƴǘά ǳƴŘ αōŜǊǸƘƳǘŜ tŜǊǎƻƴŜƴ Ȋǳ ǘǊŜŦŦŜƴά (Farrell et 

al., 2004, S. 163). 

Eine Studie von tƻȌŤǊƛŜƴŤΣ !ŘƻƳŀƛǘƛŜƴŤΣ hǎǘŀǎŜǾƛőƛŜƴŤΣ wŤƪƭŀƛǘƛŜƴŤ und YǊŀƎƴƛŜƴŤ (2008, 

S. 71) über die Motive zur Teilnahme an Sportprogrammen von 102 Special Olympics 

SportlerInnen ergab, dass die extrinsische Motivation (identifizierend reguliert) im Vergleich 

zur intrinsischen Motivation signifikant stärker ausgeprägt ist. Die Amotivation ist im 

Vergleich zu allen anderen getesteten Motivationstypen - intrinsisch motiviert, extrinsisch 

motiviert (identifizierend reguliert) und extrinsisch motiviert (external reguliert) - signifikant 

seltener. Die fünf stärksten Motive waren bei dieser Studie: αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ aŜŘŀƛƭƭŜƴ 

DŜǿƛƴƴŜƴάΣ αƛŎƘ ōƛƴ ŀƴ {ǇƻǊǘ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛŜǊǘάΣ αƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜ {Ǉŀǖ ƘŀōŜƴάΣ αƛch möchte gut 

ǘǊŀƛƴƛŜǊǘ ǎŜƛƴά ǳƴŘ αƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜ CǊŜǳƴŘŜ ǘǊŜŦŦŜƴά. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch Shapiro 

et al. (2003, S. 156) bei einer Befragung von 147 Special Olympics SportlerInnen. Hierbei 

waren die fünf stärksten Motive: αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ aŜŘŀƛƭƭŜƴ ƎŜǿƛƴƴŜƴάΣ αƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜ Ƴƛǘ ƳŜƛƴem 

¢ŜŀƳ ǎǇƛŜƭŜƴάΣ αƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜ ƳƛŎƘ ōŜǿŜƎŜƴάΣ αƛŎƘ ƳŀŎƘŜ ŜǘǿŀǎΣ Řŀǎ ƛŎƘ Ǝǳǘ ƪŀƴƴά und αƛŎƘ 

ƳǀŎƘǘŜ {Ǉŀǖ ƘŀōŜƴάΦ  

Harada und Siperstein (2009, S. 78) konnten bei der Befragung von 276 Special Olympics 

SportlerInnen, die das Training eingestellt haben, zeigen, welche Gründe es gibt, das Training 

zu beenden. Vier von zehn SportlerInnen beendeten das Trainingsangebot, weil sich deren 

Interessen änderten. Ein Drittel der SportlerInnen gab an, dass der Zugang zum Training 

nicht mehr möglich war und ca. ein Achtel beendete das Training aufgrund von 

gesundheitlichen Gründen. Weitere Gründe waren die Möglichkeit, an anderen Bewerben 

teilzunehmen, die An- und Abreise vom Training, sozialer Druck und Änderung des 

Wohnortes. Basierend auf ihren Ergebnissen sind Harada und Siperstein (2009, S. 81) der 

Meinung, dass SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen Sport aus denselben 

Gründen ausüben oder auch beenden wie SportlerInnen ohne Behinderungen. 

Für die Praxis in der Arbeit mit SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen werden von 

Hutzler und Korsensky (2010, S. 783) folgende Empfehlungen formuliert: 

1. Das Programm sollte sorgfältig gestaltet sein, um das Fitness und 

Geschicklichkeitsniveau gleichermaßen zu trainieren. 

2. Das Trainingsklima sollte gruppenorientiert und nicht wettkampforientiert sein. 
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3. Das soziale Umfeld der SportlerInnen sollte für eine aktive Trainingsgestaltung 

miteinbezogen werden. 

4. SportlerInnen sollen regelmäßig in gruppenübergreifende Angebote miteinbezogen 

werden. 

5. Um eine stärkere Trainingsbeteiligung zu schaffen, sollten die TrainerInnen eine 

zielgruppenspezifische Ausbildung erhalten. 
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3 Special Olympics 

Special Olympics ist weltweit die größte Sportbewegung für Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen (Special Olympics Österreich, 2018m). Weltweit gab es 2017 im Jahr 

5.169.489 SportlerInnen, die in 174 Ländern aktiv waren (Special Olympics International, 

2018b)Φ  5ƛŜ ǿŜƭǘǿŜƛǘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛǎǘ ǎƻ ŀǳŦƎŜōŀǳǘΣ Řŀǎǎ ŀƴ ŘŜǊ {ǇƛǘȊŜ α{ǇŜŎƛŀƭ hƭȅƳǇƛŎǎ 

LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭά ǎǘŜƘǘ ǳƴŘ Ŝǎ ŘŀǊǳƴǘŜǊ ǎƛŜōŜƴ Regionale Programme gibt. Österreich gehört 

zur Regiƻƴ α{ǇŜŎƛŀƭ hƭȅƳǇƛŎǎ 9ǳǊƻǇŜκ 9ǳǊŀǎƛŀά (Special Olympics Österreich, 2018g).   

Im Jahr 1968 wurde Special Olympics von Eunice Kennedy Shriver in den USA gegründet und 

wird seit dem Jahr мфуу ǾƻƳ αLƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ hƭȅƳǇƛǎŎƘŜƴ YƻƳƛǘŜŜά ŀƴŜǊƪŀƴƴǘΦ  

Special Olympics Österreich ist 1993 gegründet worden und ist die erste Nation, die 

außerhalb der USA zweimal die Special Olympics Weltspiele veranstaltet hat. Diese Spiele 

haben 1993 in Salzburg und Schladming mit ca. 1600 TeilnehmerInnen und 2017 in 

Schladming, Graz und Ramsau mit ca. 3000 TeilnehmerInnen stattgefunden (Special 

Olympics Österreich, 2018j). Weltspiele finden alle zwei Jahre statt, wobei Winter- und 

Sommerspiele abwechselnd abgehalten werden. Ein Jahr vor den Weltspielen werden in 

Österreich nationale Spiele durchgeführt (Special Olympics Österreich, 2015h). Die letzten 

nationalen Spiele fanden 2018 in Vöcklabruck statt, wo ca. 1500 aktive SportlerInnen 

teilnahmen (Special Olympics Österreich, 2018e).  

In den folgenden Subkapiteln werden die Entwicklung von Special Olympics Österreich, die 

Besonderheiten des Special Olympics Regelwerks und einige ausgewählte Special Olympics 

Programme vorgestellt.  
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3.1 Special Olympics Österreich 

Special Olympics Österreich ist eine von drei ordentlichen Mitgliedern der österreichischen 

α.ǳƴŘŜǎǎǇƻǊǘƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴάΣ ǳƴŘ ǎƛŎƘ ŦǸǊ {ǇƻǊǘŀƴƎŜōƻǘŜ ŦǸǊ aŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴ 

einsetzen (BSO, 2018). Der Sitz dieses gemeinnützigen Behindertensportvereins ist in 

Schladming (Special Olympics Österreich, 2018c) und es werden folgende Ziele verfolgt: 

α¢ǊŀƛƴƛƴƎǎŀƴƎŜōƻǘŜ für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung in 

Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen, Familien, Schulen und 

Vereinen aufbauen und begleiten 

Integrative Bewegungs- und Sportprojekte einrichten und fördern 

Lokale, regionale und nationale Sportveranstaltungen organisieren und 

unterstützen 

Gesundheitsprogramme in Zusammenarbeit mit Universitäten und 

Gesundheitsinstituten anbieten 

Familienprogramme über den Sport installieren 

Freiwillige Helfer [sic!] ansprechen, schulen und im Sport, in Schulen und 

im Behindertenbereich einsetzen 

Trainerschulungen [sic!] anbieten 

Internationale Sportevents beschicken 

Vertretung der Anliegen von Menschen mit mentaler Behinderung auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen 

Verstärkte Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Probleme von 

aŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ ƳŜƴǘŀƭŜǊ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎά (Special Olympics Österreich, 

2018l). 

Es gibt bei Special Olympics insgesamt 21 Sommer-, 8 Winter- und 3 

Demonstrationssportarten. Für diese Sportarten werden in ganz Österreich Trainings 

angeboten, sowie Wettbewerbe organisiert (Special Olympics Österreich, 2018h). Wie in 
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Abbildung 2 zu sehen, veranstaltete Special Olympics Österreich im Jahr 2017 85 

Wettbewerbe in den 32 unterschiedlichen Sportarten (Special Olympics Österreich, 2018k).  

 
Abbildung 2. Entwicklung der von Special Olympics Österreich durchgeführten Veranstaltungen    
(Special Olympics Österreich, 2018k) 

 

Um möglichst vielen AthletInnen zu ermöglichen, an diesen Wettbewerben gut vorbereitet 

teilzunehmen, organisierte und unterstützte Special Olympics im Jahr 2017 130 

unterschiedliche Trainingsangebote (Abbildung 3), die regelmäßig über das ganze Jahr 

verteilt stattfanden (Special Olympics Österreich, 2017, S. 22ff). 

 
Abbildung 3. Entwicklung der von Special Olympics Österreich unterstützen Trainingsangebote 
(Special Olympics Österreich, 2014, 2015, 2016b, 2017) 
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Für die Teilnahme an den Trainingseinheiten und Bewerben ist es nötig, mindestens 8 Jahre 

ŀƭǘ Ȋǳ ǎŜƛƴΣ ŜƛƴŜ α{ǇƻǊǘƭŜǊƭƛȊŜƴȊά Ȋǳ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴ ǳƴŘ Ŝƛƴ ŅǊȊǘƭƛŎƘŜǎ !ǘǘŜǎǘ ȊǳƳ bŀŎƘǿŜƛǎ ŜƛƴŜǊ 

intellektuellen Behinderung vorweisen zu können (Special Olympics Österreich, 2018a). 

 

3.2 Special Olympics Regelwerk - Artikel 1 

In Artikel 1 werden die allgemeinen, nicht sportartspezifischen Regeln beschrieben, die die 

Grundlage für Special Olympics Trainings und Wettbewerbe sind. Hierbei werden 

unteranderem Mindesttrainingsstandards, Bedingungen für die Teilnahme bei Special 

Olympics, ein Verhaltenskodex, die offiziell anerkannten Sportarten, Standards für die 

Durchführung von Bewerben, sowie medizinische und sicherheitstechnischen 

Anforderungen geregelt. Für jede Sportart gibt es zusätzlich ein eigenes sportartspezifisches 

Regelwerk, das aber immer Artikel 1 untergeordnet ist (Special Olympics Österreich, 2016a, 

S. 2). Um es den SportlerInnen zu ermöglichen gegen möglichst gleichstarke GegnerInnen in 

ŘŜƴ {ǇƻǊǘƭƛŎƘŜƴ ²ŜǘǘƪŀƳǇŦ Ȋǳ ǘǊŜǘŜƴΣ ǿƛǊŘ Řŀǎ tǊƛƴȊƛǇ ŘŜǎ α5ƛǾƛǎƛƻƴƛƴƎά ŀƴƎŜǿŀƴŘǘΦ 5ŀǎ 

αDivisioningά funktioniert in den einzelnen Disziplinen unterschiedlich und hängt davon ab 

ob Zeiten und Strecken gemessen werden können oder ob das Leistungsvermögen eines 

Teams bewertet wird. Wenn Zeiten und Strecken gemessen werden können, gilt die 15% 

Empfehlung. Dies Bedeutet das sich die schnellste Zeit oder weiteste Distanz in einer Gruppe 

nicht größer als 15% der langsamsten Zeit oder Distanz sein darf. Wenn der 

Leistungsunterschied größer als 15% ist, wird eine neue Gruppe gebildet. Bei 

Teamsportarten gebt es Sichtungsspiele und eine Fachjury teilt die einzelnen Teams in 

homogene Gruppen ein (Special Olympics Österreich, 2016a, S. 16). Um sicherzustellen, 

Řŀǎǎ ōŜƛƳ 5ƛǾƛǎƛƻƴƛƴƎ ŘƛŜ ƳŀȄƛƳŀƭƭŜ ǎǇƻǊǘƭƛŎƘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎ ŜǊōǊŀŎƘǘ ǿƛǊŘΣ Ǝƛōǘ Ŝǎ ŘƛŜ αIƻƴŜǎǘ 

9ŦŦƻǊǘά wŜƎŜƭΦ 9ǎ ǿƛǊŘ ŜǊǿŀǊǘŜǘΣ Řŀǎǎ ōŜƛƳ ±ƻǊōŜǿŜǊō ŘƛŜ ōŜǎǘƳǀƎƭƛŎƘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎ ŀōƎŜǊǳŦŜƴ 

wird und es daher nur zu einem minimalen Leistungsunterschied beim Hauptbewerb 

kommen kann. Das Schiedsgericht legt dafür eine maximale erlaubte Leistungssteigerung 

fest, z.B. 5%. Wenn dieser Prozentsatz überschritten wird, kommt es zu einer 

Disqualifikation der betroffenen SportlerIn (Special Olympics Österreich, 2016a, 22f).  
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3.3 Unified Sport 

α{ǇŜŎƛŀƭ hƭȅƳǇƛŎǎ ¦ƴƛŦƛŜŘ {ǇƻǊǘǎά ƛǎǘ Ŝƛƴ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛǾŜǎ {ǇƻǊǘǇǊƻƎǊŀƳƳΣ Řŀǎ {ǇŜŎƛŀƭ hƭȅƳǇƛŎǎ 

AthletInnen (SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen) und Unified PartnerInnen 

(SportlerInnen ohne intellektuellen Behinderungen) zusammenbringt, um gemeinsam zu 

trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen (Special Olympics International, 2012c). Es 

gibt drei Unified Modelle, die für verschieden Leistungsniveaus der AthletInnen und dem 

Entwicklungsstand des Unified Teams angepasst sind: 

1. 5ŀǎ αbŜǳōƛƭŘǳƴƎǎƳƻŘŜƭƭά ŘƛŜƴǘ ŘŀȊǳΣ Řŀǎǎ aŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ ǳƴŘ ƻƘƴŜ ƛƴǘŜƭƭŜƪǘǳŜƭƭŜ 

Behinderungen gemeinsam sportlich aktiv werden können. Die Leistungsniveaus der 

AthletInnen und Unified PartnerInnen müssen nicht gleich sein. Es sollen dabei 25% 

bis 75% der TeilnehmerInnen AthletInnen und der Rest Unified PartnerInnen sein. 

Solche Aktivitäten können zum Beispiel im Sportunterricht, in Freizeitsportgruppen 

oder bei offenen Sportangeboten durchgeführt werden. 

2. 5ŀǎ α{ǇƛŜƭŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƳƻŘŜƭƭά Ƙŀǘ Řŀǎ ½ƛŜƭΣ !ǘƘƭŜǘLƴƴŜƴ ǿŜƛǘŜǊȊǳŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴ ǳƴŘ 

es dem Unified Team zu ermöglichen, an Wettbewerben teilzunehmen. Das 

Leistungsniveau der AthletInnen und Unified PartnerInnen muss dabei nicht gleich 

sein, aber das Alter der Teammitglieder sollte ähnlich sein. Es können dabei 

Regeländerungen vorgenommen werden oder einzelnen SpielerInnen spezielle 

Rollen zugewiesen werden. Dies muss aber immer dem Ziel dienen, dass einzelne 

SportlerInnen sinnvoll in das Spiel eingebunden werden oder die Dominanz einzelner 

SpielerInnen dadurch verhindert wird. Dabei sollten circa gleich viele AthletInnen wie 

Unified PartnerInnen Teil des Teams sein. 

3. .ŜƛƳ α²ŜǘǘōŜǿŜǊōǎƳƻŘŜƭƭά Ƙŀǘ Řŀǎ ¦ƴƛŦƛŜŘ-Team ausreichend sportspezifische und 

taktische Fähigkeiten, um an offiziellen Special Olympics Bewerben teilzunehmen, 

ohne dass es nötig ist, Regelanpassungen durchzuführen. Das Leistungsniveau und 

Alter der AthletInnen und Unified PartnerInnen soll dabei ähnlich sein. Das Team 

besteht aus circa gleich vielen AthletInnen und SportlerInnen. Unified Teams die ein 

solches Niveau, erreicht haben können sich für die Teilnahme an Special Olympics 

Weltspielen qualifizieren (Special Olympics International, 2012a). 

Ein wichtiger Punkt bei der Durchführung eines Unified Angebotes ist es, darauf zu achten, 

dass das Prinzip der sinnvollen Beteiligung eingehalten wird. Das bedeutet, dass alle 

SportlerInnen - AthletInnen so wie Unified PartnerInnen - eine sinnvolle Rolle im Team 
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spielen und alle eine Möglichkeit bekommen, ihre individuellen Fähigkeiten und Qualitäten 

ins Team einzubringen (Special Olympics International, 2012b).  

Das Unified Sport-Programm wird weltweit angeboten und ist seit 1989 ein offizielles 

Programm von Special Olympics International (Special Olympics International, 2012c). Im 

Jahr 2017 gab es weltweit insgesamt 872.303 aktive Unified PartnerInnen (Special Olympics 

International, 2018b). 

2019 werden bei den Special Olympics Weltsommerspielen in Abu Dhabi folgende 

österreichischen Unified-Teams vertreten sein: Fußball, Bowling, Segeln und Golf (Special 

Olympics Österreich, 2018i). 
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3.5 Healthy Athlets 

5ŀǎ α{ǇŜŎƛŀƭ hƭȅƳǇƛŎǎ IŜŀƭǘƘȅ !ǘƘƭŜǘǎά tǊƻƎǊŀƳƳ ƛǎǘ ǿŜƭǘǿŜƛǘ Řŀǎ ƎǊǀǖǘŜ 

Gesundheitsprogramm für Menschen mit intellektuellen Behinderungen. Dabei werden im 

Rahmen von Special Olympics Veranstaltungen kostenlose Untersuchungen für die 

SportlerInnen angeboten und gegebenenfalls kostenlose Hilfsmittel wie z.B. Brillen und 

Hörhilfen zur Verfügung gestellt (Special Olympics Österreich, 2018b). Im Jahr 2017 hat 

es weltweit insgesamt 195.471 kostenlose Gesundheits-Screenings im Rahmen des Healthy 

Athlets Programms gegeben (Special Olympics International, 2018a).  

Die Ziele des Healthy Athlets Programms sind: 

¶ α±ŜǊōŜǎǎŜǊǘer Zugang zur Gesundheitsversorgung für Athleten 

[sic!] während Special Olympics Veranstaltungen und bei anderen 

Gesundheitseinrichtungen 

¶ Empfehlung von geeigneten Gesundheitsexperten 

¶ Aufklärung der Gesundheitsexperten [sic!], Studenten [sic!] und 

anderer über die Bedürfnisse und die Behandlung von Menschen 

mit mentaler Beeinträchtigung 

¶ Sammeln, Analysieren und Verbreiten von Informationen über den 

Gesundheitszustand und die Bedürfnisse von Menschen mit 

mentaler Behinderung 

¶ Für die Verbesserung von Gesundheitsprogrammen für Menschen 

Ƴƛǘ ƳŜƴǘŀƭŜǊ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎ ŜƛƴǘǊŜǘŜƴά (Special Olympics 

Österreich, 2018b). 

 



   Seite 35 

3.6 Panther Cup 

Der Panther Cup ist ein österreichweit von Special Olympics organisiertes Fußballturnier und 

ist in die Regionen Süd2 und West3 aufgeteilt (Special Olympics Österreich, 2018f). Das 

Turnier wird innerhalb von ein bis vier ganztägigen Veranstaltungen durchgeführt. Beim 

ŜǊǎǘŜƴ ¢ǳǊƴƛŜǊ ǿƛǊŘ Ŝƛƴ α5ƛǾƛǎƛƻƴƛƴƎά ό9ƛƴǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǊ ¢ŜŀƳǎ ƛƴ DǊǳǇǇŜƴ ƴŀŎƘ ŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ 

Leistungsniveaus) durchgeführt. An jedem folgenden Turniertag spielt man einmal gegen 

jedes Team aus seiner Gruppe. Die Ergebnisse werden fortlaufend gesammelt und am 

letzten Turniertag gibt es eine Siegerehrung, im Rahmen derer die Platzierungen jeder 

Gruppe bekanntgegeben werden. Es wird nach dem Regelwerk von Special Olympics 

gespielt. Dieses umfasst Artikel 1 (Allgemeine Erklärung) und Artikel 8 (Fußball) (Special 

Olympics Österreich, 2013, S. 1ff).   

Das Turnier wurde 2010 das erste Mal ausgetragen und hat bis 2017 jährlich sattgefunden 

(Abbildung 4). 2010 startete der Panther Cup mit einem Pilotprojekt in der Steiermark, 93 

Personen haben daran teilgenommen. Von 2011 bis 2013 fand der Panther Cup in den 

Regionen Süd, West und Mitte4 statt. Seit 2014 nur noch in den Regionen Süd und West. 

2017 haben 19 Teams aus der Region Süd und 6 Teams aus der Region West mitgespielt. 

 
        Abbildung 4. TeilnehmerInnen-Entwicklung Panther Cup 

                                                      

2 Burgenland, Steiermark, Kärnten ς Wien, Niederösterreich, Oberösterreich können sich in beiden Regionen 
anmelden 
3 Vorarlberg, Tirol, Salzburg - Wien, Niederösterreich, Oberösterreich können sich in beiden Regionen 
anmelden 
4 Wien, Niederösterreich, Oberösterreich 
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Insgesamt haben einschließlich dem Jahr 2017 691 SportlerInnen am Panther Cup 

teilgenommen (Abbildung 5).  

 
       Abbildung 5. Teilnahmen der einzelnen SportlerInnen am Panther Cup (n=691) 

Im Jahr 2017 haben 55 SportlerInnen das erste Mal mitgespielt. 
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3.8 Panther Cup Finale 

Das Panther Cup Finale ist anders als der Panther Cup ein zweitägiges Fußballturnier, bei 

dem Teams aus ganz Österreich gegeneinander spielen. Und stellt den Abschluss der 

Fußballsaison dar. Der Ablauf des Turniers ist derselbe wie beim Panther Cup. 

Das Turnier wurde 2011 das erste Mal ausgetragen und hat bis 2017 sechs Mal 

stattgefunden (Abbildung 6). 2017 haben 14 Teams am Panther Cup Finale teilgenommen. 

 
     Abbildung 6. TeilnehmerInnen-Entwicklung Panther Cup Finale 

Insgesamt haben einschließlich dem Jahr 2017 253 SportlerInnen am Panther Cup Finale 

teilgenommen (Abbildung 7).  

 
      Abbildung 7. Teilnahmen der einzelnen SportlerInnen am Panther Cup Finale (n=253) 

Im Jahr 2017 haben 32 SportlerInnen das erste Mal mitgespielt. 

53

103
99

0

89
82

91

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T
e

iln
e

h
m

e
rI

n
n

e
n

Jahr

135

53

25
17

11 12

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6

T
e

iln
e

h
m

e
rI

n
n

e
n

Teilnahmen



   Seite 38 

3.9 Inklusionsschulsport in Österreich 

Mit dem Inklusionsschulsport wird das Ziel verfolgt, dass jeder und jede SchülerIn Sport 

ausüben kann, ohne, dass jemanden dabei ausgeschlossen wird, egal ob es körperliche oder 

intellektuelle Unterschiede gibt.  

Folgende Ziele werden mit den Inklusionsschulsportveranstaltungen verfolgt: 

1. Durch gemeinsame Aktivitäten werden Vorurteile gegenüber Kindern mit 

intellektuellen Behinderungen abgebaut.  

2. Es wird Aufklärungsarbeit über die Möglichkeiten von Special Olympics geleistet. 

3. Die Planung, Organisation und Durchführung von Schulsportportveranstaltungen 

wird von Special Olympics unterstützt. Dabei wird das Ziel verfolgt, dass Kinder mit 

und ohne Behinderungen gemeinsam an sportlichen Aktivitäten teilnehmen (Special 

Olympics Österreich, 2018d). 

 
   Abbildung 8. Entwicklung Inklusiver Schulsportveranstaltungen (BISI, 2018) 

Im Schuljahr 2017/18 gab es insgesamt 22 inklusive Schulsportveranstaltungen (Abbildung 

8) (BISI, 2018). 
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Teil II ς Empirischer Teil  
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4 Forschungsfragen 

Die Hauptfrage lautet:  

α²ŜƭŎƘŜ aƻǘƛǾŜ ƘŀōŜƴ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ Ƴƛǘ intellektuellen Behinderungen und deren 

¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭȊǳƴŜƘƳŜƴΚά 

 

4.1 Quantitativer Teil 

Die Informationen aus der quantitativen Befragung werden genützt, um folgende 

Detailfragen zu beantworten.  

Fragen - SportlerInnen: 

1) Welche der folgenden vier getesteten Motivformen, Intrinsische Motivation, 

extrinsische Motivation (identifizierend reguliert), extrinsische Motivation (extern 

reguliert) und Amotivation, ist bei SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen 

am ausgeprägtesten? 

2) Unterscheiden sich die Motivationsformen der SportlerInnen, die am Panther Cup 

teilnehmen, nach Alter? 

3) Unterscheiden sich die Motivationsformen der SportlerInnen, die am Panther Cup 

teilnehmen, nach Geschlecht? 

4) Hat die Anzahl der Teilnahmen an den Panther Cup Finalbewerben in Schladming 

Einfluss auf die Motivationsform der SportlerInnen?  

5) Hat die Anzahl der Teilnahmen an regionalen Panther Cup Bewerben Einfluss auf die 

Motivationsform der SportlerInnen? 

6) Zeigen sich Unterschiede in der Ausprägung der Motivationsform zwischen 

SportlerInnen, die als Lieblingssport Fußball angeben, zu den SportlerInnen, die 

Fußball nicht als Lieblingssport nennen? 

7) Unterscheiden sich die Motivationsformen der SportlerInnen, die am Panther Cup 

teilnehmen, hinsichtlich der Anzahl der genannten Lieblingssportarten? 

8) Unterscheiden sich die Motivationsformen der SportlerInnen nach Region5? 

                                                      

5 SportlerInnen aus folgenden Regionen haben an der Befragung teilgenommen - Süd (Burgenland, 
Steiermark), West (Vorarlberg). 
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Fragen - TrainerInnen: 

1) Welche der folgenden vier getesteten Motivformen, intrinsische Motivation, 

extrinsische Motivation (identifizierend reguliert), extrinsische Motivation (extern 

reguliert)und Amotivation, ist bei TrainerInnen von SportlerInnen mit intellektuellen 

Behinderungen am ausgeprägtesten? 

2) Unterscheiden sich die Motivationsformen der TrainerInnen, die am Panther Cup 

teilnehmen, nach Alter? 

3) Unterscheiden sich die Motivationsformen der TrainerInnen, die am Panther Cup 

teilnehmen, nach Geschlecht? 

4) Zeigen sich Unterschiede in der Ausprägung der Motivationsform zwischen 

TrainerInnen, die als Lieblingssport Fußball angeben, zu den TrainerInnen, die 

Fußball nicht als Lieblingssportart nennen? 

 

4.2 Qualitativer Teil 

Die Informationen aus den Interviews werden genützt, um folgende Detailfragen zu 

beantworten: 

Welche Motivform für die Teilnahme am Panther Cup ist bei den SportlerInnen bzw. 

TrainerInnen am ausgeprägtesten? 

Fragen ς TrainerInnen: 

1. Welche Herausforderungen gibt es in der Arbeit mit Sportgruppen für Menschen mit 

intellektuellen Behinderungen? 

2. Welche Möglichkeiten entstehen durch die Teilnahme am Panther Cup für 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen? 

3. Welche Ziele verfolgen TrainerInnen in der Arbeit mit Sportgruppen für 

SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen? 
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5 Methode 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 

Panther Cup Finales in Schladming 2017 unter Verwendung von quantitativen und 

qualitativen Methoden befragt. 

Mit Hilfe der quantitativen Daten wird untersucht, welche Motive die SportlerInnen mit 

intellektuellen Behinderungen sowie deren TrainerInnen haben am Panther Cup 

teilzunehmen. 

Um die im quantitativen Teil gewonnenen Antworten zu den Motiven besser zu verstehen, 

wurden die SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen und deren TrainerInnen im 

qualitativen Teil noch einmal nach ihren Motiven, am Panther Cup teilzunehmen, befragt. 

Die TrainerInnen wurden zusätzlich gefragt, was der persönliche Antrieb ist, SportlerInnen 

mit intellektuellen Behinderungen zu trainieren, welche Herausforderungen dabei auftreten 

und welche Ziele damit verfolgt werden. 

 

5.1 Studiendesign und Stichprobe 

Die Querschnittsstudie umfasst einen quantitativen- und qualitativen Teil. 

Im Sommer 2017 wurde mit dem Veranstalter des Panther Cup Finales 2017 in Schladming 

vereinbart, dass die Erhebung im Rahmen dieses Fußballturnieres durchgeführt werden 

kann und Räumlichkeiten für die Durchführung zur Verfügung gestellt werden. 

Zwei Wochen vor der Befragung wurden alle hauptverantwortlichen TrainerInnen über die 

wissenschaftliche Erhebung im Rahmen des Panther Cups Finales benachrichtigt. Dabei 

wurde darum gebeten, die SportlerInnen über dieses Vorhaben zu informieren und im 

Speziellen darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist und 

jederzeit abgebrochen werden kann. 

Für die Befragung der SportlerInnen und TrainerInnen, welche im Rahmen des Special 

Olympics Panther Cup Finales im Herbst 2017 in Schladming stattfand, kamen alle 

SportlerInnen (n = 91) in Frage, die an diesem zweitägigen Fußballturnier teilgenommen 

haben. Von den TrainerInnen (n = 12) wurden lediglich, jene befragt, die für das jeweilige 
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Team hauptverantwortlich waren. Insgesamt nahmen 76 SportlerInnen und alle 12 in Frage 

kommenden TrainerInnen an der Studie teil. 
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5.2 Messinstrumente 

Zur Datenerhebung der SportlerInnen wurde ein für die Zielgruppe angepasster 

quantitativer Fragebogen zur Feststellung der Sportmotivation sowie eine zusätzliche 

qualitative Frage verwendet (Abbildung 9). Für die Befragung der TrainerInnen wurde der 

Fragebogen angepasst (siehe Kapitel Qualitative Studie). Zusätzlich wurde mit den 

TrainerInnen ein leitfadengestütztes Interview durchgeführt. 

 
Abbildung 9. Fragebogen - SportlerInnen 
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Im Rahmen des Panther Cup Finales in Schladming konnten insgesamt 52 SportlerInnen und 

sechs TrainerInnen befragt werden. 

Für die Personen die im Rahmen des Panther Cup Finales nicht befragt wurden, gab es die 

Möglichkeit eines zweiten Erhebungstermines. Dieser wurde im Rahmen eines regulären 

Trainings der jeweiligen Fußballteams abgehalten. Dazu ist der Interviewer zu jedem noch 

fehlenden Team gereist und hat vor Ort die Befragungen durchgeführt. Es wurden dabei 

insgesamt 24 SportlerInnen und sechs TrainerInnen befragt. 15 SportlerInnen waren bei 

dieser zweiten Testrunde nicht anwesend und konnten daher für die Studie nicht 

berücksichtigt werden. 

Der Retest wurde 19 Tage nach dem ersten Test mit sechs der sieben in Frage kommenden 

Personen durchgeführt. Ein Sportler war bei der Testung nicht anwesend und konnte daher 

nicht befragt werden. 

Das Alter und die Lieblingssportart der 15 nicht befragten SportlerInnen wurde im Rahmen 

einer Special Olympics Sportveranstaltung, an der diese Personen teilgenommen haben, 

recherchiert. Diese Daten wurden zur genaueren Stichprobenbeschreibung der 

TeilnehmerInnen und Nicht-TeilnhmerInnen an der Befragung verwendet. 

 

5.2.1 Quantitative Studie 

Für die Befragung der SportlerInnen und TrainerInnen wurde eine für die Zielgruppe 

ǸōŜǊŀǊōŜƛǘŜǘŜ ±ŜǊǎƛƻƴ ŘŜǊ α{ǇƻǊǘ-Motivation-{ƪŀƭŀά ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ. 5ƛŜ α{ǇƻǊǘ-Motivation-

{ƪŀƭŀάΣ ŘƛŜ Ǿƻƴ Pelletier, Tuson, Fortier und Briere (1995) erstellt wurde, ist ein Fragebogen 

mit dem die Sportmotivation festgestellt wird. Der Test besteht aus sieben Subskalen mit je 

vier Fragen. Es werden dabei drei intrinsische, drei extrinsische Motivationsformen und die 

Amotivtion abgefragt.  

Bei der Befragung wurde eine von Sajute (2002) überarbeitete Version für Menschen mit 

intellektuellen Behinderungen verwendet. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte 

±ŀǊƛŀƴǘŜ ŘŜǊ α{ǇƻǊǘ-Motivation-{ƪŀƭŀά Ǿƻƴ Pelletier et al. (1995) in der auf die Bedürfnisse 

von Menschen mit intellektuellen Behinderungen eingegangen wird. Es werden dabei vier 

anstatt sieben Motivformen abgefragt. Die vier Formen sind intrinsische Motivation, 

extrinsische Motivation (identifizierend reguliert), extrinsische Motivation (extern reguliert) 
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ǳƴŘ !ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴΦ LƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳǊ α{ǇƻǊǘ-Motivation-{ƪŀƭŀά ōŜǎǘŜƘǘ ŘƛŜ {ƪŀƭŀ Ǿƻƴ {ŀƧǳǘŜ 

(2002) aus drei anstatt sieben Antwortmöglichkeiten6. 

Es wurden dieselben Hilfsmittel wie bei der Studie von tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦ (2008) über die 

Motivformen von 102 litauischen Special Olympics SportlerInnen verwendet. Um die 

genauen Abläufe und Herausforderungen bei der Befragung von Menschen mit 

intellektuellen Behinderungen kennenzulernen, wurde der Fragebogen (Abbildung 9) mit 

LƴǇǳǘǎ ǎŜƛǘŜƴǎ 5ǊΦ WǳǊŀǘŜ tƻȌŤǊƛŜƴŤ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǎ Y¦²L7 Aufenthaltes an der Lithuanian 

Sports University erstellt. 

Zur Unterstützung der befragten Person wurde jede einzelne Frage ausgeschrieben und mit 

IƛƭŦŜ ŘŜǊ αPictural-Motivation-{ƪŀƭŀά ƎǊŀŦƛǎŎƘ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ ό       Abbildung 10). 5ƛŜ αtƛŎǘǳǊŀƭ-

Motivation-{ƪŀƭŀά ǿǳǊŘŜ ǎǇŜȊƛŜƭƭ Ȋǳr Befragung von Personen mit intellektuellen 

Behinderungen von Reid, Vallerand, Poulin und Crocker (2009) erarbeitet. Als Unterstützung 

ōŜƛ ŘŜǊ .ŜŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ŘŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ CǊŀƎŜƴ ǿǳǊŘŜ ŜƛƴŜ α5ŀǳƳŜƴ о-tǳƴƪǘ {ƪŀƭŀάΣ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ 

(Abbildung 11). Dadurch konnten die befragten Personen nonverbal durch hinzeigen auf das 

jeweilige Symbol oder durch zeigen mit dem Daumen, mitteilen, wie sie die einzelnen Fragen 

ōŜǿŜǊǘŜƴΦ ²ŜƛǘŜǊǎ ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ !ƴǘǿƻǊǘƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ αLŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ƘƛƴȊǳƎŜŦǸƎǘΦ 5ŀŘǳǊŎƘ Ǝŀō 

es für die Testperson die Möglichkeit zu antworten, wenn sie ihre Meinung nicht zur Frage 

äußern möchte oder die Frage nicht verstanden hat.  

                                                      

6 αLŎƘ ǎǘƛƳƳŜ ȊǳάΣ αƛŎƘ ǎǘƛƳƳŜ Ŝǘǿŀǎ Ȋǳά ǳƴŘ αƛŎƘ ǎǘƛƳƳŜ ƴƛŎƘǘ Ȋǳά 
7 Kurzfristige Wissenschaftliche Arbeit 
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                        Abbildung 10. Befragungsmaterialien (exemplarisches Beispiel) - Pictoral-Motivation-Scale 

 

Die Übersetzung des Fragebogens vom Englischen ins Deutsche wurde selbstständig und 

ohne Hilfe eines Fremdsprachenexpertens/ einer Fremdsprachenexpertin durchgeführt. 

Für die Erhebung der TrainerInnen wurden im Vergleich zum Fragebogen der SportlerInnen, 

(Abbildung 9) fünf Fragen geändert:  

¶ Frage 1, αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ¢ŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƳŜƛƴŜ Lƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ƳǀŎƘǘŜΣ Řŀǎǎ ƛŎƘ 

ǘŜƛƭƴŜƘƳŜΦά 

¶ Frage 3, αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜΣ Řŀǎǎ ƳŜƛƴŜ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ 

ƴŜǳŜ CŅƘƛƎƪŜƛǘŜƴ ŜǊƭŜǊƴŜƴΦά 

¶ Frage 6, αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜΣ Řŀǎǎ ƳŜƛƴŜ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ 

Ǝǳǘ ƛƴ CƻǊƳ ǎƛƴŘΦά 

¶ Frage 8, αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ Cup teil, weil mir meine SportlerInnen am Herzen 

ƭƛŜƎŜƴΦά 

¶ Frage 13, αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜΣ Řŀǎǎ ƳŜƛƴŜ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ 

Ǝǳǘ ǘǊŀƛƴƛŜǊǘ ǎƛƴŘΦά 
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                  Abbildung 11. Befragungsmaterialien - Daumen 3-Punkt-Skala 

 

5.2.2 Qualitative Studie 

Der Fragebogen der SportlerInnen wurde im Vergleich zu Originalversion von Sajute (2002) 

um folgende qualitative Frage, α²ŀǊǳƳ ƴƛƳƳǎǘ Řǳ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊ ǘŜƛƭΚάΣ 

erweitert. 

Mit den TrainerInnen wurde im Anschluss an die Befragung mittels Fragebogen ein 

leitfadengestütztes Interview durchgeführt. 

Interviewfragen an die TrainerInnen: 

¶ Seit wann gibt es das Team? 

¶ Seit wann trainierst du das Team? 

¶ Wie oft trainiert ihr in der Woche? 

¶ Aus wie vielen SportlerInnen besteht das gesamte Team im jahres Durchschnitt? 

o Frauen ....... Männer ........ 

¶ Wie viele SportlerInnen nehmen am Turnier teil? 

o Frauen ....... Männer ........ 

¶ Warum nimmst du mit deiner Mannschaft an diesem Fußballturnier teil? 

¶ Was sind für dich die größten Herausforderungen, mit deiner Mannschaft am Panther 

Cup teilzunehmen? 
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¶ Welche Ziele verfolgst du im Allgemeinen mit deinem Team? 

¶ Bekommst du für die Teilnahme am Panther Cup eine finanzielle Entschädigung? 

¶ Was motiviert dich dazu, eine Special Olympics Fußballmannschaft zu trainieren? 

Die Leitfadeninterviews der TrainerInnen wurden nach den Transkriptionsregeln von 

Mayring (2010) transkribiert, siehe Anhang. 
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5.2.3 Ablauf Befragung  

 

SportlerInnen: 

Die Erhebung wurden im Zuge eines face-to-face Settings im Hotel oder direkt am 

Fußballplatz mit den SportlerInnen durchgeführt. Dabei wurde darauf geachtet, dass kein 

zeitlicher Druck für die Testperson bestand und die Befragung in einem ruhigen Rahmen 

ablief. Der Fragebogen wurde vom Interviewer ausgefüllt sowie die Antwort auf die offene 

Frage mitgeschrieben. Jede Frage wurde mit dem Interviewer und der befragten Person 

gemeinsam durchgegangen. Hierbei hatten die SportlerInnen die Möglichkeit die Fragen 

selbst laut vorzulesen oder sich die Frage vom Interviewer vorlesen zu lassen. Zur 

Unterstützung der Probanden und Probandinnen wurde jede einzelne Frage ausgeschrieben 

ǳƴŘ Ƴƛǘ IƛƭŦŜ ŘŜǊ αtƛŎǘǳǊŀƭ-Motivation-{ƪŀƭŀά ƎǊŀŦƛǎŎƘ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ όAbbildung 10). Als 

IƛƭŦŜǎǘŜƭƭǳƴƎ ōŜƛ ŘŜǊ .ŜŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ŘŜǊ CǊŀƎŜ ǿǳǊŘŜ ŜƛƴŜ α5ŀǳƳŜƴ о-tǳƴƪǘ {ƪŀƭŀάΣ welche 

in Abbildung 11 zu sehen ist, verwendet. Wenn die Testperson Unterstützung bei der 

Beantwortung der Frage brauchte, wurde die Frage umformuliert oder an einem Beispiel 

verdeutlicht. Diese Information wurde am Fragebogen notiert. 

TrainerInnen: 

Die Erhebung der TrainerInnen wurden im Zuge eines face-to-face Setting im Hotel oder in 

einem ruhigen Raum am Fußballplatz durchgeführt. Der Fragebogen wurde nach einer 

kurzen Einweisung über die Ziele der Erhebung, durch den Interviewer, von den Trainern 

und Trainerinnen selbständig ausgefüllt. Die Leitfaden-Interviews wurden nach den 

Transkriptionsregeln nach Mayring (2010), durchgeführt. Die gesamten Interviews wurden 

auf Tonband aufgezeichnet. 
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5.3 Auswertung 

Die quantitativen und qualitativen Daten wurden getrennt voneinander ausgewertet. Das 

jeweils spezifische Vorgehen wird in den folgenden Unterkapiteln beschrieben. 

 

5.3.1 Statistische Analyse 

Die Auswertung des quantitativen Teiles der Studie wurde mit der SPSS Version 23 

durchgeführt. 

Die Antworten in den ausgefüllten Fragebögen wurden vorerst in Microsoft Excel 

übertragen und mittels Filter auf Übertragungsfehler, wie zum Beispiel doppelte oder 

unmögliche Werte, Tippfehler und fehlende Werte, durchsucht. 

Anschließend wurden die überprüften Daten in SPSS eingefügt. Dabei wurde die Antwort 

αLŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ŀƭǎ αƳƛǎǎƛƴƎά ǳƳkodiert. 

Wenn es sinnvoll erschien, wurden die Antworten in Gruppen zusammengefasst. Zum 

.ŜƛǎǇƛŜƭ ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α!ƭǘŜǊ ŘŜǊ ¢ŜǎǘǇŜǊǎƻƴŜƴά ƛn drei gleichgroße Gruppen 

aufgeteilt. 

Das Signifikanzniveau ist auf .05 festgelegt worden. 

[ŀƎŜƴ ƪŀǘŜƎƻǊƛŀƭŜ 5ŀǘŜƴ ǾƻǊΣ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ αtŜŀǊǎƻƴ-Chi-vǳŀŘǊŀǘά ¢Ŝǎǘ ŀƴƎŜǿŀƴŘǘΦ ½ǳƳ 

Beispiel: SportlerInnen, die an der Befragung teilnahmen wurden mit den  SportlerInnen, die 

nicht an der Befragung teilnahmen, aber beim Fußball Turnier mitspielten, in Bezug auf 

folgende Variablen verglichen: Alters (dreigeteilt), Geschlecht, Region, fünf häufigsten 

Lieblingsportarten, Anzahl der Lieblingsportarten, Turnierteilnahmen Finale und 

Turnierteilnahmen Regional untersucht. 

Waren die Kriterien für einen T-¢Ŝǎǘ ƴƛŎƘǘ ƎŜƎŜōŜƴΣ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ αaŀƴ-Whitney-¦ά ¢Ŝǎǘ 

verwendet. 

²Ŝƴƴ ŘƛŜ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜ α±ŀǊƛŀƴȊŀƴŀƭȅǎŜά ƴƛŎƘǘ ƎŜƎŜōŜƴ ǿŀǊŜƴΣ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ 

αYǊǳǎƪŀƭ-²ŀƭƭƛǎά ¢Ŝǎǘ angewandt. 

9ƛƴŜ α9ƛƴŦŀƪǘƻǊƛŜƭƭŜ ±ŀǊƛŀƴȊŀƴŀƭȅǎŜ Ƴƛǘ aŜǎǎǿƛŜŘŜǊƘƻƭǳƴƎάΣ ǿǳǊŘŜ ŜƛƴƎŜǎŜǘȊǘΣ ǳƳ ŘƛŜ 

Mittelwerte mehrerer abhängiger Gruppen zu vergleichen. Wenn bei dieser Analyse ein 

signifikanter Unterschied festgestellt wurde, wurde im Anschluss daran ein α.onferroni-
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Post-ƘƻŎά ¢Ŝǎǘ ŀǳǎƎŜŦǸƘǊǘΣ ǳƳ ƘŜǊŀǳǎȊǳŦƛƴŘŜƴΣ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ǿŜƭŎƘŜƴ DǊǳǇǇŜƴ Ŝƛƴ ǎƛƎƴƛŦƛƪŀƴǘŜǊ 

Unterschied besteht.  

Wenn die Voraussetzungen für eine α9ƛƴŦŀƪǘƻǊƛŜƭƭŜ Varianzanalyse mit Messwiederholungά 

ƴƛŎƘǘ ƎŜƎŜōŜƴ ǿŀǊŜƴΣ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ αCǊƛŜŘƳŀƴƴ ¢Ŝǎǘά verwendet. Bei einem signifikanten 

Unterschied, wurde im Anschluss daran ein α.ƻƴŦŜǊǊƻƴƛ-Post-ƘƻŎά ¢Ŝǎǘ durchgeführt, um 

herauszufinden, zwischen welchen Gruppen ein signifikanter Unterschied besteht.  

Der Fragebogen wurde vorab zur Überprüfung der Durchführbarkeit mit sechs Sportlern und 

einem Trainer durchgeführt. Sechs von diesen sieben Personen standen auch für die zweite 

Befragung (zwei Wochen nach der ersten Befragung) zur Überprüfung der Test-Retest 

Reliabilität der Fragebögen zur Verfügung. Mit der αwŀƴƎƪƻǊǊŜƭŀǘƛƻƴǎŀƴŀƭȅǎŜ ƴŀŎƘ 

{ǇŜŀǊƳŀƴά ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ ¢Ŝǎǘ-Retest Reliabilität überprüft. Es zeigte sich, dass sowohl bei den 

SportlerInnen als auch bei den TrainerInnen die Antworten zwischen Test und Retest stark 

korrelierten (rs = .943, p = .005, n = 6). 

 

5.3.2 Auswertung qualitative Studie 

Die Leitfadeninterviews der TrainerInnen und die qualitative Frage an die SportlerInnen 

wurde unter Verwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Dabei 

wird theorie- und regelgeleitetes Textverstehen und das Interpretieren von Texten 

beschrieben (Mayring, 2010, S. 63). Im Speziellen wird dabei die Technik des 

Zusammenfassens bei dieser Auswertungsmethode angewandt. Es werden dabei definierte 

Textbausteine zu Kategorien zusammengefasst und diese anschließend soweit reduziert, 

dass am Ende nur mehr die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben (Mayring, 2010, S. 65)  

Nachdem die Interviews nach den Transkriptionsregeln nach Mayring verschriftlich worden 

sind, wurden - orientiert an den Forschungsfragen sowie an dem vorhandenen 

Interviewmaterial - Kategorien gebildet. Die einzelnen Textpassagen aus den Interviews 

wurden jeweils der passenden Kategorie zugeschrieben. 
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6 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der quantitativen Befragung und der qualitativen 

Interviews aufgeführt. 

 

6.1 Ergebnisse der quantitativen Studie 

Im folgenden Unterkapitel werden die Ergebnisse der quantitativen Befragung dargestellt. 

 

6.1.1 Stichprobenbeschreibung - SportlerInnen 

In Tabelle 2 wird Stichprobe der SportlerInnen, die am Panther Cup Finale 2017 

teilgenommen haben, vorgestellt. Insgesamt wurden 76 von 91 möglichen SportlerInnen 

befragt, was einer Beteiligung von 84% entspricht. 93% der TeilnehmerInnen waren 

männlich und 7% weiblich. Die Altersspanne der teilnehmenden Personen befand sich 

zwischen 10 und 56 Jahren. Zum Zeitpunkt der Befragung waren jeweils rund ein Drittel der 

TeilnehmerInnen in den Altersgruppen 10 bis 16 Jahre, 17 bis 30 und 31 bis 56 Jahre. Die 

SportlerInnen kamen aus zwei Regionen. Befragt wurden Teams aus der Region Süd 

(Steiermark und Burgenland) und der Region West (Vorarlberg). Aus dem Süden nahmen 

rund zwei Drittel der StudienteilnehmerInnen und aus dem Westen rund ein Drittel teil. Bei 

der Frage nach den Lieblingssportarten waren Mehrfachantworten möglich. Fußball war mit 

Abstand am häufigsten genannte Lieblingssportart. 92% aller StudienteilnehmerInnen 

nannten diese Sportart. Alle anderen Sportarten wurden von Җ15% der 

StudienteilnehnerInnen genannt. Bei der Anzahl der Lieblingssportarten nannten knapp die 

Hälfte eine Sportart und je ein Viertel, zwei bis drei Sportarten bzw. mehr als drei Sportarten. 

Am Panther Cup Finale haben rund ein Drittel einmal, ein weiteres Drittel zwei bis dreimal 

und wiederum ein Drittel vier bis sechsmal teilgenommen. Eine leicht abweichende 

Teilnahmehäufigkeit war bei den regionalen Panther Cup Meisterschaften zu beobachten 

(Tabelle 2). 
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                Tabelle 2. Stichprobenbeschreibung - SportlerInnen (n = 91) 

 

 

Die Gruppe der SportlerInnen die nicht an der vollständigen Befragung teilgenommen 

haben, unterscheiden sich von den befragten SportlerInnen nur in zwei Punkten. Wie in 

Tabelle 2 abgebildet, gibt es signifikante Unterscheidungen gemäß dem Pearson-Chi-

Quadrat Test hinsichtlich Region und Anzahl der Lieblingsportarten. 

  

n % n % n % X²

Geschlecht

Männer 83 91 71 93 12 80

Frauen 8 9 5 7 3 20

Alter

10-16 Jahre 30 33 28 37 2 13

17-30 Jahre 31 34 23 30 8 53

31-56 Jahre 30 33 25 33 5 63

Region1

Süd 62 68 47 62 15 100

West 29 32 29 38 0 0

5 häufigste 

Lieblingssportarten²

Fußball 84 92 70 92 14 93 1,000

Schwimmen 14 15 11 15 3 20 0,695

Radfahren 9 10 8 11 1 7 1,000

Tennis 9 10 8 11 1 7 1,000

Skifahren 6 7 6 8 0 0 0,584

Stocksport 8 9 6 8 2 13 0,614

Floorball 6 7 5 7 1 7 1,000

Laufen 6 7 5 7 1 7 1,000

Anzahl der 

Lieblingssportarten

1 41 45 36 48 5 33

2 29 32 20 26 9 60

≥3 21 23 20 26 1 7

Turnierteilnahme 

Finale³

1 32 35 29 38 3 20

2-3 27 30 24 32 3 20

4-6 32 35 23 30 9 60

Turnierteilnahme 

Regional4

0-1 26 29 24 31 2 13

2-4 25 27 21 28 4 27

5-8 40 44 31 41 9 60

X² = Pearson Chi Quadrat

1 Region Süd (Steiermark, Burgenland), Region West (Vorarlberg)
2 Mehrfachantworten
3 Teilnahmen am Panther Cup Finale in Schladming
4 Teilnahmen an den regionalen Panther Cup Meisterschaften Süd/West

0,002

0,013

0,111

0,324

Gesamt (N=91) TeilnehmerInnen (n=76)
Nicht-TeilnehmerInnen 

(n=15)

0,122

0,132
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6.1.3 Ausprägung der einzelnen Motive ς SportlerInnen 

In Tabelle 3 sind die Ausprägungen der Items zur Feststellung der Motivationsformen der 

SportlerInnen zu sehen. Es sind Mittelwerte (M), die Standardabweichung (SD) und der Rang 

für die gesamte Stichprobe und nach  Geschlecht abgebildet. Weitere Informationen sind, 

wie ƻŦǘ αƛŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ƎŜŀƴǘǿƻǊǘŜǘ ǿǳǊŘŜ ǳƴŘ ǿƛŜ ƘŅǳŦƛƎ ŘŜƴ ¢ŜǎǘǇŜǊǎƻƴŜƴ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ CǊŀƎŜ 

weitergeholfen worden ist. 

5ƛŜ ŦǸƴŦ !ƴǘǿƻǊǘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ ƘǀŎƘǎǘŜƴ wŀƴƎ ǎƛƴŘΣ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ 

ŘŜƴƪŜΣ Řŀǎǎ {ǇƻǊǘ ǎǳǇŜǊ ƛǎǘά όa Ґ нΣфоΣ {5 Ґ лΣпоύΦ !ǳf dem zweiten Rang ist die Antwort, 

αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ƳƛŎƘ ŦǸǊ {ǇƻǊǘ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛŜǊŜά (M = 2,89, SD = 0,42). 

Am dritten Platz sind zwei Antworten mit demselben Mittelwert, aber unterschiedlichen 

{ǘŀƴŘŀǊǘŀōǿŜƛŎƘǳƴƎŜƴΣ ŜǊǎǘŜƴǎ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ am Panther Cup teil, weil ich gut in Form sein 

ƳǀŎƘǘŜά όa Ґ нΣууΣ {5 Ґ лΣоспύ ǳƴŘ ȊǿŜƛǘŜƴǎ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ 

ƳŜƛƴŜƴ ¢ǊŀƛƴŜǊκ ƳŜƛƴŜ ¢ǊŀƛƴŜǊƛƴ ƳŀƎΦά όa Ґ нΣууΣ {5 Ґ лΣоффύΦ !ǳŦ ŘŜƳ ŦǸƴŦǘŜƴ wŀƴƎ ƭƛŜƎŜƴ 

ebenfalls zwei Antworten mit demselben Mittelwert, aber unterschiedlichen 

{ǘŀƴŘŀǊŘŀōǿŜƛŎƘǳƴƎŜƴΣ ŜǊǎǘŜƴǎ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ {Ǉŀǖ ƘŀōŜƴ 

ƳǀŎƘǘŜά όa Ґ нΣусΣ {5 Ґ лΣпноύ ǳƴŘ ȊǿŜƛǘŜƴǎ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ Ǝǳǘ 

ǘǊŀƛƴƛŜǊǘ ǎŜƛƴ ƳǀŎƘǘŜά όa Ґ нΣусΣ {5 Ґ лΣпроύ.  

Es gibt ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ǎŜŎƘǎ CǊŀƎŜƴΣ ŀǳŦ ŘƛŜ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ŜƛƴŜ ¢ŜǎǘǇŜǊǎƻƴ αLŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά 

geantwortet hat. Bei acht Fragen musste mindestens bei einer Testperson Hilfestellung 

ƎŜƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ IŅǳŦƛƎǎǘŜ CǊŀƎŜ ŘƛŜ Ƴƛǘ αLŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜǘ ǿǳǊŘŜΣ ƛǎǘ mit 

ȊǿǀƭŦ bŜƴƴǳƴƎŜƴΣ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ƻōǿƻƘƭ ƛŎƘ ƪŜƛƴŜƴ ǿƛǊƪƭƛŎƘŜƴ DǊǳƴŘ 

ƘŀōŜά 5ƛŜ ȊǿŜƛǘƘŅǳŦƛƎǎǘŜ !ƴǘǿƻǊǘ ŘƛŜ Ƴƛǘ αLŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜǘ ǿǳǊŘŜΣ ƛǎǘ Ƴƛǘ ƴŜǳƴ 

bŜƴƴǳƴƎŜƴΣ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ƛǊƎŜƴŘŜǘǿŀǎ ƳŀŎƘŜƴ ƳǳǎǎάΦ Die 

ŘǊƛǘǘƘŅǳŦƛƎǎǘŜ !ƴǘǿƻǊǘ ŘƛŜ Ƴƛǘ αLŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜƴ ǿǳǊŘŜΣ ƛǎǘ Ƴƛǘ ŦǸƴŦ bŜƴƴǳƴƎŜƴ 

αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ƻōǿƻƘƭ ƛŎƘ ŘŀŘǳǊŎƘ ƳŜƛƴŜ ½Ŝƛǘ ǾŜǊǎŎƘǿŜƴŘŜάΦ  
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      Tabelle 3. Befragungsergebnisse Sport-Motivation-Skala - SportlerInnen (n = 76) 
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Wie in Tabelle 3 abgebildet, wurden bŜƛ ŘŜǊ CǊŀƎŜ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ƻōǿƻƘƭ 

ƛŎƘ ƪŜƛƴŜƴ ǿƛǊƪƭƛŎƘŜƴ DǊǳƴŘ ƘŀōŜΣ ǘŜƛƭȊǳƴŜƘƳŜƴά ǿǳǊŘŜ му-mal Hilfestellung gegeben. 15-

mal wurde IƛƭŦŜǎǘŜƭƭǳƴƎ ōŜƛ ŘŜǊ CǊŀƎŜΣ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ƻōǿƻƘƭ ƛŎƘ ŘŜƴƪŜΣ 

Řŀǎǎ ŘŜǊ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ƭŀƴƎǿŜƛƭƛƎ ƛǎǘάΣ ƎŜƎŜōŜƴΦ .Ŝƛ ŘŜǊ CǊŀƎŜ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ 

ǘŜƛƭΣ ƻōǿƻƘƭ ƛŎƘ ŘŀŘǳǊŎƘ ƳŜƛƴŜ ½Ŝƛǘ ǾŜǊǎŎƘǿŜƴŘŜάΣ ǿǳǊŘŜ ф-mal Hilfestellung gegeben. 

 

6.1.4 Ausprägung der Motivformen - SportlerInnen 

In Tabelle 4 sind die Mittelwertberechnungen für die einzelnen Motivformen der 

SportlerInnen bei einem Skalenniveau von eins bis drei zu sehen. Die Ausprägungen der 

aƻǘƛǾŦƻǊƳ αiƴǘǊƛƴǎƛǎŎƘŜ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴά όLaύ ǳƴŘ αextrinsische Motivation (identifizierend 

reguliert)ά όLwύ sind nahezu identisch. Diese beiden Motivformen zeigen die höchsten 

{ƪŀƭŜƴǿŜǊǘŜΦ 5ƛŜ {ƪŀƭŜƴǿŜǊǘŜ ŘŜǊ αextrinsische Motivation (extern reguliert)ά ό9wύ ǎƛƴŘ 

gleich oder etwas niedriger als bei der IM und IR.  Bei der Amotivation (A) liegen die 

niedrigsten Skalenwerte vor. Der höchste Wert der A ist gleichgroß oder kleiner als der 

Median für IM, IR und ER. 

CǸǊ ŘƛŜ aƻǘƛǾŦƻǊƳ αiƴǘǊƛƴǎƛǎŎƘŜ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴά όL5ύ ƭƛŜƎǘ ŘŜǊ aŀȄƛƳŀƭǿŜǊǘ ōŜƛ о ǳƴŘ 

aƛƴƛƳŀƭǿŜǊǘŜ ōŜƛ мΣнрΣ ǎƻǿƛŜ aŜŘƛŀƴ ōŜƛ оΦ CǸǊ αextrinsische Motivation (identifizierend 

reguliert)ά όLwύ ƭƛŜƎǘ ŘŜǊ aŀȄƛƳŀƭǿŜǊǘ ōŜƛ о ǳƴŘ ŘŜǊ aƛƴƛƳŀƭǿŜǊǘ ōŜƛ мΣмрΣ ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ aŜŘƛŀƴ 

ōŜƛ оΦ 5ŜǊ aŀȄƛƳŀƭǿŜǊǘ ŦǸǊ αextrinsische Motivation (extern reguliert)ά ό9wύ ƭƛŜƎǘ ōŜƛ о ǳƴŘ 

der Minimalwert bei 1,5 sowie der Median bei 2,5. Für dƛŜ α!ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴά ό!ύ ƭƛŜƎǘ ŘŜǊ 

Maximalwert bei 2,5 und der Minimalwert bei 1, sowie der Median bei 1,25. 

     Tabelle 4. Ausprägungen Motivationsformen - SportlerInnen (n = 76) 

 

Der Fragebogen beinhaltet für jede Motivform8 vier Items. Die Mittelwerte für jede einzelne 

Motivform dieser Fragen sind in Abbildung 12 nach den Häufigkeiten und der Verteilung auf 

einer Skala von eins bis drei grafisch abgebildet. Der höchste Mittelwert für die Motivform 

                                                      

8 Intrinsische Motivation, Identifizierende Regulierung, Externe Regulierung und Amotivation 

Motivform Median 25 75 Min. Max

Intrinsische Motivation 3,00 2,75 3,00 1,25 3,00

Extrinsische Motivation (identifizierend reguliert) 3,00 2,75 3,00 1,75 3,00

Extrinsische Motivation (extern reguliert) 2,50 2,25 3,00 1,50 3,00

Amotivation 1,25 1,00 1,50 1,00 2,50
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IM liegt mit 64% bei drei. Bei der IR liegt der höchste Mittelwert mit 57% bei drei. Der 

höchste Mittelwert für ER liegt mit 30% bei drei. Für A ist der höchste Mittelwert mit 30% 

bei drei. 

 

      Abbildung 12. Mittelwertsvergleiche Motivformen - SportlerInnen (n = 76) 

 

Hinsichtlich der Hauptfrage α²ŜƭŎƘŜ ŘŜǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ ǾƛŜǊ ƎŜǘŜǎǘŜǘŜƴ aƻǘƛǾŦƻǊƳŜƴΥ Intrinsische 

Motivation, extrinsische Motivation (identifizierend reguliert), extrinsische Motivation 

(extern reguliert) und Amotivation ist bei SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen am 

ŀǳǎƎŜǇǊŅƎǘŜǎǘŜƴΚάΣ zeigen sich gemäß ANOVA Testung, dass es signifikante Unterschiede 

zwischen den einzelnen Motivformen der SportlerInnen gibt (F = 318.960, p = .000, n = 76). 

IM unterscheidet sich signifikant von ER und A (p = jeweils .000). IR unterscheidet sich jeweils 
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signifikant von ER und A (p = jeweils .000). ER unterscheidet sich jeweils signifikant von IM, 

IR und A (p = jeweils .000). A unterscheidet sich jeweils signifikant von IM, IR und ER (p = 

jeweils .000).  

In dieser Stichprobe gibt es signifikante Unterschiede in der Ausprägung der einzelnen 

Motivationsformen (Abbildung 13). 

 

 
 Abbildung 13. ANOVA ς Ausprägung der Motivationsformen - SportlerInnen (n = 76) 

 

6.1.5 Einflüsse auf die Motivationsformen - SportlerInnen 

Bezüglich der ersten Frage α¦ƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎŦƻǊƳŜƴ ŘŜǊ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴΣ ŘƛŜ 

ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴΣ ƴŀŎƘ !ƭǘŜǊΚά, zeigten sich gemäß Kruskal-Wallis-Test keine 

signifikanten Unterscheidungen zwischen den Altersgruppen und Motivationsformen: 

Intrinsische Motivation (IM): z = .853, p = .653, extrinsische Motivation (identifizierend 

reguliert) (IR): z = 2.373, p = .305, extrinsische Motivation (extern reguliert) (ER): z = .757, p 

= .899, Amotivation (A): z = 212, p = .899).  
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In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsformen 

zwischen den Altersgruppen. 

5ƛŜ ȊǿŜƛǘŜ CǊŀƎŜ α¦ƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜƴ sich die Motivationsformen der SportlerInnen, die am 

Panther Cup teilnehmen, nach GeschlechtΚάΣ zeigt sich laut Man-Whitney-U-Test keine 

signifikante Unterscheidung zwischen dem Geschlecht und Motivationsformen: (IM: U = 

159.500, p = .645, IR: U = 163.500, p = 743, ER: U = 95.500, p = .080, A: U = 163.000, p = 

.755) .  

In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsformen 

zwischen den Geschlechtern. 

.Ŝƛ ŘŜǊ ŘǊƛǘǘŜƴ CǊŀƎŜ αIŀǘ ŘƛŜ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƴ ŘŜƴ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ Cƛƴŀlbewerben in 

Schladming Einfluss auf die Motivationsform der SportlerInnenΚά, zeigt sich entsprechend 

Kruskal-Wallis-Test keine signifikanten Unterscheidungen zwischen der Anzahl der 

Finalbewerbsteilnahmen und Motivationsformen: (IM: z = 2.280, p = .320, IR: z = 1.454, p = 

.483, ER: z = .155, p = .925, A: z = 2.563, p = .278).  

In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsformen 

zwischen der Anzahl der Finalbewerbsteilnahmen. 

Betreffend der vierten Frage αHat die Anzahl der Teilnahme an regionalen Panther Cup 

Bewerben Einfluss auf die Motivationsform der SportlerInnen?άΣ zeigt sich nach Kruskal-

Wallis-Test keine signifikanten Unterscheidungen zwischen der Anzahl der regionalen 

Turnierteilnahmen und Motivationsformen: (IM: z = 2.375, p = .305, IR: z = .332, p = .847, 

ER: z = 5.019, p = .081, A: z = 1.346, p = .510) .  

In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsformen 

zwischen der Anzahl der regionalen Turnier teilnahmen., 

Die Frage fünf α½ŜƛƎŜƴ ǎƛŎƘ ¦ƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜ ƛƴ ŘŜǊ !ǳǎǇǊŅƎǳƴƎ ŘŜǊ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎŦƻǊƳ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 

SportlerInnen, die als Lieblingssport Fußball angeben, zu den SportlerInnen, die Fußball nicht 

als Lieblingssport nennen?άΣ zeigt sich gemäß Man-Whitney-U-Test keine signifikante 

Unterscheidung zwischen den Gruppen und Motivationsformen: (IM: U = 193.000, p = .689, 

IR: U = 163.500, p = .317, ER: U = 170.000, p = .432, A: U = 202.000, p = .874) .  

In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsformen 

zwischen der Nennung Lieblingssportart Fußball und der nicht Nennung. 



   Seite 61 

Bei der Frage sechs αUnterscheiden sich die Motivationsformen der SportlerInnen, die am 

Panther Cup teilnehmen hinsichtlich der Anzahl der genannten LieblingssportartenάΣ zeigen 

sich laut Kruskal-Wallis-Test keine signifikanten Unterscheidungen zwischen der Anzahl der 

Lieblingssportarten und Motivationsformen: (IM: z = 1.430, p = .489, IR: z = 1.578, p = .454, 

ER: z = 2.421, p = .298, A: z = .476, p = .788) .  

In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsform 

zwischen der Anzahl der Lieblingssportarten. 

Bei der siebenten Frage αUnterscheiden sich die Motivationsformen der SportlerInnen, nach 

Region9?άΣ zeigt sich entsprechend Man-Whitney-U-Test keine signifikante Unterscheidung 

zwischen der Region und Motivationsform: (IM: U = 672.00, p = .901, IR: U = 672.500, p = 

.914, ER: U = 644.500, p = .687, A: U = 626.500, p = .546) .  

In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsform 

zwischen der Region. 

 

                                                      

9 SportlerInnen aus folgenden Regionen haben an der Befragung teilgenommen - Süd (Burgenland, 
Steiermark), West (Vorarlberg). 
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6.1.6 Stichprobenbeschreibung - TrainerInnen 

In Tabelle 5 ist die Stichprobe der befragten TrainerInnen zu sehen. Insgesamt wurden 12 

TrainerInnen befragt, wovon fünf Sechstel Männer und ein Sechstel Frauen waren. Zum 

Zeitpunkt der Befragung lag das Durchschnittsalter bei 37 Jahren (SD = 9,41). Die 

TrainerInnen kamen aus zwei Regionen. Befragt wurden Teams aus der Region Süd 

(Steiermark und Burgenland) und der Region West (Vorarlberg). Aus dem Süden nahmen 

rund drei Viertel der StudienteilnehmerInnen und aus dem Westen rund ein Viertel teil. Bei 

der Frage nach den Lieblingssportarten waren Mehrfachantworten möglich. Fußball war mit 

sieben Nennungen die Häufigste Lieblingssportart der TrainerInnen. Die restlichen 

Sportarten wurden ein bis maximal zweimal genannt.  

                Tabelle 5. Stichprobenbeschreibung - TrainerInnen (n = 12) 

 

 

6.1.7 Ausprägung der einzelnen Motive ς TrainerInnen 

In  Tabelle 6 sind die Ausprägungen der Items zur Feststellung der Motivationsformen der 

TrainerInnen zu sehen. Es sind Mittelwerte (M), die Standardabweichung (SD) und der Rang 

ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜǎŀƳǘŜ {ǘƛŎƘǇǊƻōŜ ŀōƎŜōƛƭŘŜǘΦ ²ŜƛǘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǎƛƴŘΣ ǿƛŜ ƻŦǘ αƛŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά 

geantwortet wurde und wie häufig den Tetspersonen bei einer Frage weitergeholfen 

worden ist. 

Die Antworten mit dem höchsten Rang ƛǎǘ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ Cup teil, weil ich Spaß 

ƘŀōŜƴ ƳǀŎƘǘŜά, αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ŘŜƴƪŜΣ Řŀǎǎ {ǇƻǊǘ ǎǳǇŜǊ ƛǎǘά und 

αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜΣ Řŀǎǎ ƳŜƛƴŜ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ Ǝǳǘ ƛƴ CƻǊƳ ǎƛƴŘά 

(jeweils, M = 3,00, SD = 0,00). 

Geschlecht

Männer, n (%) 10 (83,3)

Frauen, n (%) 2 (16,7)

Alter (Jahre, SD) 37,25 (9,41)

Region1

Süd, n (%) 9 (75,0)

West, n (%) 3 (25,0)

Lieblingssportarten²

Fußball, n (%) 7 (58,3)

Radfahren, n (%) 2 (16,7)

Tennis, Skifahren, Eishockey, Laufen, n (%) 1 (8,3)

TrainerInnen (n=12)

1 Region Süd (Steiermark, Burgenland), Region West (Vorarlberg)
2 Mehrfachantworten

n = Anzahl, SD = Standardabweichung
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9ǎ Ǝŀō ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ŜƛƴŜ αLŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά bŜƴƴǳƴƎΣ αLŎƘ ƴŜƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭΣ ƻōǿƻƘƭ 

ich denke, dass der Panther Cup ƭŀƴƎǿŜƛƭƛƎ ƛǎǘΦά Es wurde bei keiner Frage Hilfestellung 

gegeben. 

   Tabelle 6. Befragungsergebnisse Sport-Motivation-Skala - TrainerInnen (n = 12) 

 

 

6.1.8 Ausprägung der Motivformen TrainerInnen 

In  Tabelle 7 sind die Mittelwertsberechnungen für die einzelnen Motivformen der 

TrainerInnen bei einem Skalenniveau von eins bis drei zu sehen. Die Ausprägungen der 

aƻǘƛǾŦƻǊƳ αiƴǘǊƛƴǎƛǎŎƘŜ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴά όLaύ ǳƴŘ αextrinsische Motivation (identifizierend 

reguliert)ά όLwύ ǎƛƴŘ ƴŀƘŜȊǳ ƛŘŜƴǘƛǎŎƘΦ 5ƛŜǎŜ ōŜƛŘŜƴ aƻǘƛǾŦƻǊƳŜƴ ȊŜƛƎŜƴ ŘƛŜ ƘǀŎƘǎǘŜƴ 

{ƪŀƭŜƴǿŜǊǘŜΦ 5ƛŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŘŜǊ αextrinsische Motivation (extern reguliert)ά ό9wύ ǎƛƴŘ Ŝǘǿŀǎ 

niedriger als bei der IM und IR.  Bei der Amotivation (A) liegen die niedrigsten Skalenwerte 

vor. Der höchste Wert der A ist kleiner als der niedrigste Skalenwert für IM, IR und ER. 

Ich nehme am Panther Cup teil, (weil)…
M SD Rang

Ich 

weiß 

nicht

Hilfe-

stellung1

Intrinsische Motivation

ich Spaß haben möchte. 3,00 0,000 1 0 0

ich die Spannung mag. 2,92 0,289 4 0 0

ich mich für Sport interessiere. 2,92 0,289 4 0 0

ich denke, dass Sport super ist. 3,00 0,000 1 0 0

Extrinsische Motivation (identifizierend reguliert)

ich möchte, dass meine SportlerInnen neue Fähigkeiten erlernen.2,92 0,289 4 0 0

ich möchte, dass meine SportlerInnen gut in Form sind. 2,92 0,289 4 0 0

ich Freunde treffen möchte. 2,83 0,389 8 0 0

ich möchte, dass meine SportlerInnen gut trainiert sind. 2,83 0,389 8 0 0

Extrinsische Motivation (extern reguliert)

ich möchte, dass meine SportlerInnen neue Fähigkeiten erlernen.2,42 0,669 10 0 0

ich möchte, dass meine SportlerInnen gut in Form sind. 3,00 0,000 1 0 0

ich Freunde treffen möchte. 1,25 0,452 13 0 0

ich möchte, dass meine SportlerInnen gut trainiert sind. 1,58 0,515 11 0 0

Amotivation

ich irgendetwas machen muss. 1,33 0,651 12 0 0

obwohl ich denke, dass der Panter Cup langweilig ist. 1,00 0,426 14 1 0

obwohl ich dadurch meine Zeit verschwende. 1,00 0,000 14 0 0

obwohl ich keinen wirklichen Grund habe, teilzunehmen. 1,00 0,000 14 0 0

M = Mittelwert, SD = Standardabweichung

TeilnehmerInnen (n=12)

Antwortmöglichkeiten: 3 "Ich stimme zu", 2 "Ich stimme etwas zu", 1 "Ich stimme nicht zu", "Ich weiß nicht"
1 Testperson benötigte Unterstützung bei der Beantwortung der Frage
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 Tabelle 7. Ausprägungen Motivationsformen - TrainerInnen (n = 12) 

 

 

Der Fragebogen beinhaltet für jede Motivform10 vier Items. Die Mittelwerte für jede einzelne 

Motivform dieser Fragen sind in  Abbildung 14 nach den Häufigkeiten und der Verteilung auf 

einer Skala von eins bis drei grafisch abgebildet. Der höchste Mittelwert für die 

Motivationsform IM liegt mit 83% bei drei. Bei der IR liegt der höchste Mittelwert mit 67% 

bei drei. Der höchste Mittelwert für ER liegt mit 33% bei zwei. Für die A ist der höchste 

Mittelwert mit 75% bei eins. 

                                                      

10 Intrinsische Motivation, Identifizierende Regulierung, Externe Regulierung und Amotivation 

Motivform Median 25 75 Min. Max

Intrinsische Motivation 3,00 3,00 3,00 2,75 3,00

Extrinsische Motivation (identifizierend reguliert) 3,00 2,75 3,00 2,25 3,00

Extrinsische Motivation (extern reguliert) 2,00 1,81 2,44 1,75 3,00

Amotivation 1,00 1,00 1,19 1,00 1,50
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   Abbildung 14. Mittelwertvergleiche Motivationsformen - TrainerInnen (n = 12) 

 

Hinsichtlich der Hauptfrage α²ŜƭŎƘŜ ŘŜǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ ǾƛŜǊ ƎŜǘŜǎǘŜǘŜƴ aƻǘƛǾŦƻǊƳŜƴΥ LƴǘǊƛƴǎƛǎŎƘŜ 

Motivation, extrinsische Motivation (identifizierend reguliert), extrinsische Motivation 

(extern reguliert)und Amotivation ist bei TrainerInnen von SportlerInnen mit intellektuellen 

Behinderungen ŀƳ ŀǳǎƎŜǇǊŅƎǘŜǎǘŜƴΚά, zeigen sich gemäß Freidman-Test, signifikante 

Unterschiede zwischen den einzelnen Motivformen (p = .000, n = 12). Die IM unterscheidet 

sich signifikant von ER und A (p = .000, p = .034). IR unterscheidet sich signifikant von A (p = 

.000). 

In dieser Stichprobe gibt es signifikante Unterschiede in der Ausprägung der einzelnen 

Motivationsformen (Abbildung 15). 
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 Abbildung 15. Ausprägung der Motivationsformen - TrainerInnen (n = 12)  

 

 

6.1.9 Einflüsse auf die Motivformen - TrainerInnen 

.ŜȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǊ ŜǊǎǘŜƴ CǊŀƎŜ α¦ƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎŦƻǊƳŜƴ ŘŜǊ SportlerInnen, 

die am Panther Cup teilnehmen, nach AlterΚάΣ zeigt sich gemäß Man-Whitney-U-Test keine 

signifikanten Unterscheidungen zwischen den Altersgruppen und Motivationsformen: 

(Intrinsische Motivation (IM): U = 12.000, p = .394, extrinsische Motivation (identifizierend 

reguliert) (IR): U = 17.000, p = .937, extrinsische Motivation (extern reguliert) (ER): U = 

14.500, p = .589, Amotivation (A): U = 9.000, p = .180) .  

In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsformen 

zwischen den Altersgruppen. 

Bei der zweiten Frage α¦ƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎŦƻǊƳŜƴ ŘŜǊ ¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴΣ ŘƛŜ ŀƳ 

tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴΣ ƴŀŎƘ DŜǎŎƘƭŜŎƘǘΚάΣ zeigt sich laut Man-Whitney-U-Test eine 

signifikante Unterscheidung der Amotivation zwischen Frauen und Männern: (IM: U = 8.000, 

p = .758, IR: U = 3.000, p = .182, ER: U = 4.500, p = .273, A: U = .000, p = .030) .  
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In dieser Stichprobe gibt es einen signifikanten Unterschied in der Ausprägung der 

Motivationsformen zwischen den Geschlechtern.  

Die Frage drei α½ŜƛƎŜƴ ǎƛŎƘ ¦ƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜ ƛƴ ŘŜǊ !ǳǎǇǊŅƎǳƴƎ ŘŜǊ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎŦƻǊƳ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 

TrainerInnen, die als Lieblingssport Fußball angegeben, zu den TrainerInnen, die Fußball nicht 

ŀƭǎ [ƛŜōƭƛƴƎǎǎǇƻǊǘŀǊǘ ƴŜƴƴŜƴΚάΣ zeigt sich gemäß Man-Whitney-U-Test keine signifikante 

Unterscheidung  zwischen den Gruppen und Motivationsformen: (IM: U = 12.000, p = .570, 

IR: U = 13.500, p = .683, ER: U = 10.000, p = .368, A: U = 15.500, p = .933). 

In dieser Stichprobe gibt es keinen Unterschied in der Ausprägung der Motivationsformen 

zwischen der Nennung Lieblingssportart Fußball und der nicht Nennung.  
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6.2 Ergebnisse der qualitativen Studie 

Im folgenden Unterkapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring dargestellt. 

 

6.2.1 Beschreibung der Teams 

Wie in Tabelle 8 zu sehen ist, nahmen insgesamt 14 Teams am Turnier teil, die von zwölf 

hauptverantwortlichen TrainerInnen begleitet wurden. In zwei Fällen übernahm ein 

hauptverantwortlicher Trainer oder hauptverantwortliche Trainerin das Coaching von zwei 

Teams.  

Tabelle 8. Beschreibung der Teams, anhand der Interviews mit den hauptverantwortlichen TrainerInnen (n=12)  

 

 

 

Die einzelnen Gruppen bestanden aus 6 bis 30 Personen. Da es üblich ist, dass ein Verein 

mit mehreren Teams an einem Turnier teilnimmt, ist mit der Gruppengröße die 

Gesamtanzahl der SportlerInnen einer Trainingsgruppe gemeint. Die Teams bestehen im 

Seit wann gibt es 

das Team?        

(Jahre)

Seit wann 

begleitest du das 

Team?              

(Jahre)

Wie oft trainiert 

das Team 

(x/Woche)

Wie viele 

SportlerInnen hat 

das gesamte 

Team? (Anzahl)

TrainerIn A 5 5 1 ca. 20

TrainerIn B 2 2 1 ca. 15

TrainerIn C & D 15 15 1 ca. 30

TrainerIn E 16 5 1 ca. 30

TrainerIn F 9 2 2 ca. 25

TrainerIn G 9 1 1 ca. 25

TrainerIn H 9 9 1-2 ca. 25

TrainerIn I 4-5 5 1 25-30

TrainerIn J 2 2 1 9

TrainerIn K & L 3 16 1 19

TrainerIn M 12 7 1 7

TrainerIn N 4 2

1x/Monat und 

zusätzlich 1x in 

der Woche vor 

Turnieren

6-7

TrainerIn K coachte Team K und L 
TrainerIn C coachte Team C und D 
Die farblich markierten Teams gehören zu demselben Verein 
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Durchschnitt seit circa 8 Jahren und werden von ihren TrainerInnen durchschnittlich seit ca. 

8 Jahren trainiert. In der Regel trainiert jedes Team einmal pro Woche.  

 

6.2.2 Sportler und Sportlerinnen 

!ƴƘŀƴŘ ŘŜǊ !ƴǘǿƻǊǘŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ CǊŀƎŜ α²ŀǊǳƳ ƴƛƳƳǎǘ Řǳ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊ ǘŜƛƭΚά 

konnte folgende Verteilung der Motivationsformen bei den befragten SportlerInnen 

ausgemacht werden (Abbildung 16). Die Hälfte aller Aussagen können der intrinsischen 

Motivation eingeordnet werden. Rund ein Drittel der Aussagen sind der extrinsischen 

Motivation (identifizierend reguliert) zuzuschreiben und ein Sechstel extrinsisch motiviert 

(extern reguliert). Es gab insgesamt drei Aussagen, die der Kategorie Amotivation 

zugeordnet wurden. Insgesamt gab es 129 Aussagen die bewertet wurden. Vier Personen 

gaben keine Antwort auf die genannte Fragestellung.  

 
Abbildung 16. α²ŀǊǳƳ ƴƛƳƳǎǘ Řǳ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊ ǘŜƛƭΚά ς Antworten der SportlerInnen sortiert nach 
Motivationstypen (n=76) Mehrfachnennungen möglich. Anzahl der Nennungen in Klammer 

 

Die Antworten der SportlerInnen auŦ ŘƛŜ CǊŀƎŜ α²ŀǊǳƳ ƴƛƳƳǎǘ Řǳ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊ 

ǘŜƛƭΚάΣ ǿǳǊŘŜƴ ŘŜƴ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎŦƻǊƳŜƴ ƛƴǘǊƛƴǎƛǎŎƘŜ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴΣ ŜȄǘǊƛƴǎƛǎŎƘŜ aƻǘƛǾŀǘƛƻƴ 

(identifizierend reguliert), extrinsische Motivation (extern reguliert) und Amotivation 

zugeordnet (Abbildung 17). Bei der intrinsischen Motivation konnten drei Gruppen gebildet 
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werden, (1) α9ǎ ƳŀŎƘǘ {Ǉŀǖά mit 58%, (2) αLŎƘ ƳŀƎ Cǳǖōŀƭƭά mit 39% und (3) α{ƻƴǎǘƛƎŜά mit 

3% gebildet werden. Dazu einige exemplarische Aussagen aus der Befragung. 

Ad. Es macht Spaß 

α9ǎ ƳŀŎƘǘ ŜƛƴŦŀŎƘ {ǇŀǖΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ bс 

α9ǎ ƳŀŎƘǘ {ǇŀǖΣ ŀǳŎƘ ǿŜƴƴ Ƴŀƴ ǾŜǊƭƛŜǊǘΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ !р 

α9ǎ ƳŀŎƘǘ ǊƛŎƘǘƛƎ {ǇŀǖΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ bо 

Ad. Ich mag Fußball 

α²Ŝƛƭ ƛŎƘ ƳŜƛƴ [ŜōŜƴ ƭŀƴƎ ǎŎƘƻƴ ƎŜǊƴŜ Cǳǖōŀƭƭ ƎŜǎǇƛŜƭǘ ƘŀōŜΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ 

I3 

α²Ŝƛƭ ƳƛǊ CǳǖōŀƭƭǎǇƛŜƭŜƴ ǎƻ ǘŀǳƎǘΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ Iн 

αLŎƘ ƎŜǊƴŜ Cǳǖōŀƭƭ ǎǇƛŜƭŜΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ Cн 
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Abbildung 17. α²ŀǊǳƳ ƴƛƳƳǎǘ Řǳ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊ ǘŜƛƭΚά ς Antworten der SportlerInnen sortiert nach 
Motivationsformen (n=76) Mehrfachnennungen möglich. Anzahl der Nennungen in Klammer 
 

 

Bei der extrinsischen Motivation (identifizierend reguliert) wurden fünf Gruppen gebildet. 

(1) αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ CǊŜǳƴŘŜ ǘǊŜŦŦŜƴά mit 38%, (2) αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ ƳƛŎƘ ǎǇƻǊǘƭƛŎƘ ǿŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴά 

mit 31%, (3) αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ [ŜǳǘŜ ƪŜƴƴŜƴƭŜǊƴŜƴά mit 12%, (4) α²Ŝƛƭ Ŝǎ ƴƛŎƘǘ ǎƻ ǾƛŜƭŜ 

aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ Ǝƛōǘ ŀƴ ¢ǳǊƴƛŜǊŜƴ ǘŜƛƭȊǳƴŜƘƳŜƴά mit 12% und (5) α{ƻƴǎǘƛƎŜά mit 7%. Dazu 

einige exemplarische Beispiel aus der Befragung. 

Ad. Ich möchte Freunde treffen 

α²Ŝƛƭ ƛŎƘ ƳŜƛƴŜ CǊŜǳƴŘŜ ǿƛŜŘŜǊǎŜƘŜΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ bм 

Motivationstyp

Regulationstype

Quelle der 
Motivation

Antworten

Intrinsische 
Motivation

Intrinsische 
Regulation

intern

Es macht Spaß 
(37)

Ich mag Fußball 
(25)

Sonstige (2)

Extrinsische Motivation

Identifizierte 
Regulation

eher intern

Ich möchte 
Freunde treffen 

(16)

Ich möchte mich 
sportlich 

weiterentwickeln 
(13)

Ich möchte Leute 
kennenlernen (5)

Weil es nicht so 
viele 

Möglichkeiten 
gibt an Turnieren 
teilzunehmen (5)

Sonstige (3)

Externale 
Regulation

extern

Ich möchte 
gewinnen (5)

Es ist eine 
Abwechslung 
zum Alltag (4)

Ich kann im Hotel 
nächtigen (3)

Ich möchte mich 
für die Weltspiele 
qualifizieren (2)

Ich kann reisen 
(2)

Sonstige (6)

Amotivation

keine Regulation

keine Motivation

Sonstige (3)

Keine Nennung 
(4)
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αaŀƴ ƪŀƴƴ Ƴƛǘ CǊŜǳƴŘŜƴ {ǇƻǊǘ ƳŀŎƘŜƴΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ !м 

Ad. Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln 

α²Ŝƛƭ ƛŎh glaube, dass man technisch und spielerisch noch mehr machen 

ƪŀƴƴΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ /м 

αaŀƴ ƪŀƴƴ ǾƛŜƭŜ ƴŜǳŜ {ŀŎƘŜƴ ƭŜǊƴŜƴΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ !у 

Ad. Ich möchte Leute kennenlernen 

αaŀƴ ƭŜǊƴǘ ƴŜǳŜ [ŜǳǘŜ ƪŜƴƴŜƴΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ bс 

α²Ŝƛƭ ƛŎƘ Yƻƴǘŀƪǘ Ȋǳ ŘŜƴ ŀƴŘŜǊŜƴ ¢ŜŀƳǎ ŀǳŦōŀǳŜƴ ƪŀƴƴΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ /м 

Ad. Weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt, an Turnieren teilzunehmen 

α²Ŝƛƭ Ŝǎ ƴƛŎƘǘ ǎƻ ǾƛŜƭŜ ƎƛōǘΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ Yт 

 

Es konnten insgesamt sechs Aussagen der extrinsischen Motivation (externe Regulierung) 

zugeordnet werden, nämlich (1) αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ DŜǿƛƴƴŜά mit 25%, (2) α9ǎ ist eine Abwechslung 

ȊǳƳ !ƭƭǘŀƎά mit 20%, (3) αLŎƘ ƪŀƴƴ ƛƳ IƻǘŜƭ ƴŅŎƘǘƛƎŜƴά mit 20%, (4) αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ ƳƛŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ 

²ŜƭǘǎǇƛŜƭŜ ǉǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊŜƴά mit 15%, (5) αLŎƘ ƪŀƴƴ ǊŜƛǎŜƴά mit 10% und (6) α{ƻƴǎǘƛƎŜά mit 30%. 

Dazu einige Ausfragen aus der Befragung 

Ad. Ich möchte Gewinnen 

α5ŀǎǎ ƛŎƘ aŜŘŀƛƭƭŜƴ ƎŜǿƛƴƴŜƴ ƪŀƴƴΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ aп 

Ad. Es ist eine Abwechslung zum Alltag 

α¦ƴŘ Řŀ ƪƻƳƳŜ ƛŎƘ ŀǳŎƘ Ƴŀƭ ǊŀǳǎΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ bс 

Ad. Ich kann im Hotel nächtigen 

αLŎƘ ōƛƴ ƘƛŜǊΣ ǿŜƛƭ Řŀǎ IƻǘŜƭ ǎǳǇŜǊ ƛǎǘΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ Yм 

Ad. Ich möchte mich für die Weltspiele qualifizieren 

α²Ŝƛƭ ƛŎƘ ƴŀŎƘ !ōǳ 5Ƙŀōƛ Ȋǳ ŘŜƴ ²ŜƭǘǎǇƛŜƭŜƴ ƳǀŎƘǘŜΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ Wс 

Ad. Ich kann reisen 
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αLŎƘ ƳŀƎ ŀƴŘŜǊŜ {ǘŅŘǘŜ ǳƴŘ [ŅƴŘŜǊΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ Yо 

Drei Aussagen waren amotiviert, nämlich: 

αLƴ ½ǳƪǳƴŦǘ ƳǀŎƘǘŜ ƛŎƘ ƳƛŎƘ ŀōŜǊ ŀǳŦ ŘŜƴ {ǘƻŎƪǎǇƻǊǘ ƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊŜƴΦά 

SportlerIn M5 

α[ŜƛŘŜǊ Ǝƛōǘ Ŝǎ ƪŜƛƴ /ǊƛŎƪŜǘΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ !н 

αLŎƘ ƘŀōŜ ¢ƻǊŜ ōŜƪƻƳƳŜƴΦά {ǇƻǊǘƭŜǊLƴ 5н 
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6.2.3 TrainerInnen 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den 

TrainerInnen dargestellt. 

 

6.2.3.1 Welche Motive für die Teilnahme am Panther Cup sind bei TrainerInnen am 

ausgeprägtesten? 

!ƴƘŀƴŘ ŘŜǊ LƴǘŜǊǾƛŜǿƛƴƘŀƭǘŜ ƪƻƴƴǘŜƴ ŘǊŜƛ aƻǘƛǾŦƻǊƳŜƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛȊƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΥ όLύ αaƻǘƛǾŜ ŦǸǊ 

die Arbeit mit SporǘƭŜǊLƴƴŜƴάΣ όLLύ αaƻǘƛǾŜ ȊǳǊ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇά ǳƴŘ όLLLύ 

αCƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ 9ƴǘǎŎƘŅŘƛƎǳƴƎ ŘŜǊ ¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴάΦ  

Wie in Abbildung 18 zu sehen ist, konnten innerhalb der Motivform Motive für die Arbeit mit 

SportlerInnen sieben Motive ausgemacht werden. Am häufigsten, nämlich die Hälfte der 

TrainerInnen nannte (1) αCǊŜǳŘŜ ϧ {Ǉŀǖά als Motiv. Dazu werden einige exemplarische 

Aussagen aus den Interviews aufgelistet: 

 αLŎƘ ŦƛƴŘŜΣ ŘŀƳƛǘ ƪŀƴƴ Ƴŀƴ ǎŜƘǊ ǾƛŜƭ DǳǘŜǎ ǘǳƴ ǳƴŘ Ŝǎ ƳŀŎƘǘ ƳƛǊ ŀǳŎƘ ǎŜƘǊ 

ǾƛŜƭ {Ǉŀǖά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ !ύΦ 

α5ƛŜ CǊŜǳŘŜ ŘŜǊ !ǘƘƭŜǘŜƴ ȊǳƳ {ǇƻǊǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ /ύΦ 

α5ŀǎ ƛǎǘ ǿƛŜ ōŜƛƳ ǾƻǊƛƎŜƴ ¢ƘŜƳŀΣ Řŀǎǎ Ƴŀƴ ǎƛŜƘǘΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ǿŀǎ ǘǳƴΣ ǿŜƛƭ Ŝǎ 

auch für ihre Gesundheit nicht schlecht ist, dass sie jede Wochen etwas 

tun, dass sie Laufen gehen, dass sie sich bewegen, dass sie motiviert sind, 

dass sie wirklich trainieren. Und man merkt auch, wenn es das Team ist, 

sie halten anders zusammen, die Kommunikation ist anders als im 

Wohnhaus, wenn sie da sind, sie reden anders, sie fühlen sich auch anders, 

dass es ihnen Freude macht, wegen dem mache ich das, weil es ihnen 

ǘŀǳƎǘΣ ƳƛǊ Ƙŀƭǘ ŀǳŎƘΣ Ƴǳǎǎ ƛŎƘ ǎŀƎŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ WύΦ 

 



   Seite 75 

 

Abbildung 18. Motive für die Arbeit mit SportlerInnen mit Behinderungen (n=12) sowie Häufigkeit der 
Nennungen in Klammer 

 

Die Motive (2) α!ǊōŜƛǘ Ƴƛǘ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴάΣ όоύ αHobby zum Beruf gemachtά ǳƴŘ όпύ 

αSinnstiftente Tätigkeitά ǿǳǊŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭǎ Ǿƻƴ ŎƛǊŎŀ ŜƛƴŜm Drittel der TrainerInnen genannt - 

dazu einige exemplarische Aussagen.  

Ad. Arbeit mit SportlerInnen 

αaƛǊ ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘ ƳŀŎƘǘ Ŝǎ ŜƛƴŦŀŎƘ ǊƛŜǎƛƎ ǾƛŜƭ {ǇŀǖΣ Ƴƛǘ ǎƻƭŎƘŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴ 

überhaupt zu arbeiten. Ich glaube, da kann man viel Gutes tun und 

bereichert sich selber auch, dass man ein bisschen anders denkt über das 

[ŜōŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ !ύΦ 

Ad. Hobby zum Beruf gemacht 

α²ŀǎ ƳƻǘƛǾƛŜǊǘ ƳƛŎƘΣ Řŀǎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ƎǳǘŜ CǊŀƎŜΣ ƳƻǘƛǾƛŜǊŜƴΣ ǿŜƛƭ Ŝǎ ƳŜƛƴ 

Iƻōōȅ ƛǎǘΣ ƛŎƘ ƘŀōŜ ƳŜƛƴ Iƻōōȅ ȊǳƳ .ŜǊǳŦ ƳŀŎƘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ώΦΦΦϐά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ 

H). 

αaƛǊ ƳŀŎƘǘ ŘƛŜ !ǊōŜƛǘΣ ŘƛŜ ƛŎƘ ŀƭǎ !ǊōŜƛǘ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ǎƻ ǿŀƘǊƴŜƘƳŜΣ ŀƭǎ 

Trainer total Spaß und ich freue mich immer wieder, bei jedem 

CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊΣ ŘŀōŜƛ ǎŜƛƴ Ȋǳ ŘǸǊŦŜƴ ώΦΦΦϐά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ LύΦ 

Motive für die 
Arbeit mit 

SportlerInnen

Freude & Spaß 
(6)

Arbeit mit 
SportlerInnen 

(5)

Hobby zum 
Beruf gemacht 

(4)

Sinnstiftende 
Tätigkeit (3)

Möglichkeit als 
FußballtrainerIn 
zu arbeiten (2)

Bestehendes 
Team 

übernommen 
(1)

Vereinbarkeit 
mit dem Beruf 

(1)
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Ad. Sinnstiftente Tätigkeit 

 αhŦǘ ƴŜƘƳŜ ƛŎƘ ŀǳŎƘ ƳŜƛƴŜ CǊŜƛȊŜƛǘ ƘŜǊΣ ƎŜƴŀǳ ŀǳǎ ŘƛŜǎŜƳ DǊǳƴŘΣ ǿŜƛƭ ƛŎƘ 

einfach die Freude sehe bei den Kindern und weil es auch für mein 

ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜǎ [ŜōŜƴ {ƛƴƴ ōǊƛƴƎǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ !ύΦ 

²ŜƛǘŜǊŜΣ ǎŜƭǘŜƴŜǊ ƎŜƴŀƴƴǘŜ aƻǘƛǾŜ ǿŀǊŜƴ όрύ αMöglichkeit als FußballtrainerIn zu arbeitenάΣ 

όсύ αōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǎ ¢ŜŀƳ ǸōŜǊƴƻƳƳŜƴά ǳƴŘ όтύ αVereinbarkeit mit dem BerufάΦ  

Ad. Möglichkeit als FußballtrainerIn zu arbeiten 

α9ƛƎŜƴǘƭƛŎƘ ǿŀǊ Ŝǎ ƛƳƳŜǊ ǎŎƘƻƴ Ŝƛƴ ²ǳƴǎŎƘ Ǿƻƴ ƳƛǊΣ CǳǖōŀƭƭǘǊŀƛƴŜǊ Ȋǳ 

ǿŜǊŘŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ LύΦ 

 

Wie in Abbildung 19 zu sehen ist, konnten insgesamt fünf Motive innerhalb der Motivform 

Motive zur Teilnahme am Panther Cup ausgemacht werden. Ein Drittel der TrainerInnen 

ƴŀƴƴǘŜ όмύ αEs ist etwas Besonderesά ŀƭǎ DǊǳƴŘ - dazu wiederum einige exemplarische 

Aussagen aus den Interviews: 

α²ƛǊ ǎƛƴŘ Řŀǎ ŜǊǎǘŜ aŀƭ ŘŀōŜƛΦ 9ǎ Ƙŀǘ ǳƴǎ ƎŜŦŀƭƭŜƴ ǳƴŘ ǿƛǊ ǿǸǊŘŜƴ ƎŜǊƴŜ 

ǀŦǘŜǊǎ ƳƛǘƳŀŎƘŜƴ ōŜƛ ǎƻ ŜƛƴŜǊ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ .ύΦ 

α9ǎ ƳŀŎƘǘ ƳƛǊ ǎŜƘǊ ǾƛŜƭ {Ǉŀǖ ǳƴŘ Ŝǎ ƛǎǘ Ŝǘǿŀǎ !ƴŘŜǊŜǎ ŀƭǎ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭŜά 

(TrainerIn A). 

α9ǊǎǘŜƴǎ ŜƛƴƳŀƭ ǿŜƛƭ Ŝǎ ƳƛǘǘƭŜǊǿŜƛƭŜ Ŝƛƴ IƛƎƘƭƛƎƘǘ ƛǎǘ ŦǸǊ ŘƛŜ [ŜǳǘŜ ǳƴŘ ŀǳŎƘ 

für mich, [...] es ist quasi der krönende Abschluss für die Leute und für 

ƳƛŎƘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ IύΦ 
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Abbildung 19. Motive zur Teilnahme am Panther Cup (n=12) sowie Häufigkeit der Nennungen in Klammer 

 

9ƛƴ ±ƛŜǊǘŜƭ ŘŜǊ ¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴ ƴŀƴƴǘŜ όнύ αPositive Rahmenbedingenά ŘŜǎ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇǎ ŀƭǎ 

Grund zur Teilnahme: 

αaƛǊ ƎŜŦŅƭƭǘ Řŀǎ schon sehr gut, dass Special Olympics schon darauf schaut, 

das sie auf die Beeinträchtigung eingehen, auf das Können. Wo halt nicht 

nur einer gewinnen kann, sondern eben in Gruppen aufgeteilt wird, in 

[ŜǾŜƭǎ ǳƴŘ {ŎƘǿŅŎƘŜǊŜ ŘŀŘǳǊŎƘ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ /ƘŀƴŎŜ ƘŀōŜƴά όTrainerIn H). 

α9ƛƴ ¢Ŝƛƭ ŘŀǾƻƴ ǎŜƛƴ Ȋǳ ŘǸǊŦŜƴΣ Řŀǎ ƎŀƴȊŜ ƘŀōŜƴ ǿƛǊ Ƨŀ ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ 

aufgebaut und geprägt und jetzt sind wir auf dem Standard, den wir jetzt 

ƘŀōŜƴΣ Řŀǎ ƛǎǘ ǎŎƘƻƴ ƪƭŀǎǎŜ ǳƴŘ Řŀǎ ƳƻǘƛǾƛŜǊǘ ŀǳŎƘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ aύΦ 

αLŎƘ ŦƛƴŘŜ Ŝǎ ƎǳǘΣ Řŀǎǎ Ŝǎ Řŀǎ !ƴƎŜbot gibt, weil selbst in der Firma eine 

Fußballmannschaft aufzustellen, wenn man keine Gegner hat oder keinen 

Rahmen, wo man das durchführen kann, ist schwierig, aber dadurch, dass 

es den Panther Cup gibt, hat es schon einen Rahmen, [...] , es ist etwas 

BeǎǘŅƴŘƛƎŜǎ ǳƴŘ Ƴŀƴ ƪŀƴƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ±ŜǊŜƛƴǎŀǊōŜƛǘ ŀǊōŜƛǘŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ bύΦ 

²ŜƛǘŜǊŜΣ ǎŜƭǘŜƴŜǊ ƎŜƴŀƴƴǘŜ aƻǘƛǾŜ ǎƛƴŘ όоύ αSport steht im VordergrundάΣ όпύ 

αErfahrungsaustauschά ǳƴŘ όрύ α.ǊƛƴƎǘ aŜƴǎŎƘŜƴ ȊǳƳ {ǇƻǊǘάΦ 
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Ad. Sport steht im Vordergrund 

αLŎƘ ōƛƴ ŜƛƎŜƴǘƭƛŎh Fußballcoach und ich habe auch Kampfmannschaften 

trainiert, jetzt nicht mehr, ich habe aufgehört, weil das war alles zu 

verbissen und da ist es jetzt wieder die pure Lust an dem Sport. Da geht es 

nicht ums Finanzielle, sondern um den Grundkern vom Fußball, so quasi 

einer gegen den anderen, [...] der Bessere setzt sich durch, der Schlechtere 

schaut halt durch die Finger, aber das ist das einzige, der Grundkern vom 

Cǳǖōŀƭƭ ǳƴŘ ƴƛŎƘǘ Řŀǎ ƎŀƴȊŜ ŘǊǳƳ ƘŜǊǳƳά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ .ύΦ 

Ad. Erfahrungsaustausch 

α5ŜǊ !ǳǎǘŀǳǎŎƘ zwischen den TrainerInnen, wie trainiert ihr, wie motiviert 

ƛƘǊ ŘƛŜ [ŜǳǘŜά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ aύΦ 

Ad. Bringt Menschen zum Sport 

 αLŎƘ ƎƭŀǳōŜ όŘŜǊ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇύΣ ōǊƛƴƎǘ ǾƛŜƭŜ [ŜǳǘŜ ŀǳŦ ŘƛŜ LŘŜŜΣ Řŀǎǎ Ƴŀƴ 

ǎƛŎƘ ǎǇƻǊǘƭƛŎƘ ōŜǘŅǘƛƎǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ bύΦ 

 

Wie in Abbildung 20 zu sehen ist, bekommen zehn TrainerInnen eine finanzielle Entschädigung 

für die Teilnahme am Panther Cup. Drei dieser Personen wiesen explizit darauf hin, dass diese 

für sie nicht im Vordergrund steht. Eine weitere Person konnte nicht klar sagen, ob sie eine 

Entschädigung erhält und eine andere gab an, keine zu erhalten. 
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Abbildung 20. Finanzielle Entschädigung der TrainerInnen für die Teilnahme am Panther Cup (n=12) sowie 
Häufigkeit der Nennungen in Klammer 

 

6.2.3.2 Vor welchen Herausforderungen stehen TrainerInnen in der Arbeit mit 

Sportgruppen für Menschen mit intellektuellen Behinderungen? 

Anhand der Interviewinhalte konnte eine Kategorie, nämlich αIŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŦǸǊ 

¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴά gebildet werden. 

Wie in Abbildung 21 zu sehen ist, konnten insgesamt fünf unterschiedliche 

Herausforderungen, vor denen TrainerInnen in der Arbeit mit Sportgruppen für Menschen mit 

intellektuellen Behinderungen stehen, ausgemacht werden. Etwas mehr als die Hälfte der 

TrainerInnen nannte (1) α¢ŜŀƳƎŜŦǸƎŜά als Herausforderung - dazu einige exemplarische 

Aussagen aus den Interviews:   

α½ǳ ǾŜǊƭƛŜǊŜƴΦ 5ƛŜ WǳƴƎǎ ǳƴŘ ŘƛŜ aŅŘŜƭǎ ƴƻŎƘƳŀƭǎ Řŀƴƴ ǿƛŜŘŜǊŀǳŦȊǳōŀǳŜƴΣ 

weil sie kennen das nicht. Sie gewinnen sehr viel. Gewinnen ist leichter als 

zu verlieren und wenn sie verlieren, sind sie so frustriert und sie dann 

ǿƛŜŘŜǊ ŀǳŦȊǳōŀǳŜƴΣ Řŀǎ ƛǎǘ ǎŎƘǿƛŜǊƛƎά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ CύΦ 

 αDŜǊŀŘŜ ŀƳ !ƴŦŀƴƎ ǿŀǊ ŜƘŜǊ Řŀǎ CǊǳǎǘǊŀǘƛƻƴǎƭŜǾŜƭ ȊƛŜƳƭƛŎƘ ƘƻŎƘΣ ǿŜƴƴ 

man einmal ein Gegentor bekommen hat oder wenn einmal etwas nicht so 

gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Wenn man mit seiner eigenen 

Leistung nicht zufrieden war oder mit der eigenen Leistung total zufrieden 

war und mit der Leistung des Teams nicht zufrieden war. Diese 

Unstimmigkeiten am Anfang zu beseitigen, war eine wirkliche 

Herausforderung, aber durch die lange Zeit und die lange Arbeit haben wir 

Řŀǎ ƎŀƴȊ Ǝǳǘ ƎŜƳŜƛǎǘŜǊǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊ LύΦ 

αLƳ ¢ŜŀƳΣ ǿŜƛƭ Řŀ ȊǿŜƛ IŜƛǖƭŅǳŦŜǊ ŘŀōŜƛ ǎƛƴŘ ǳƴŘ ǿŜƴƴ ǿƛǊ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛŜǊǘŜ 

Kunden und Kundinnen haben die richtige Mannschaftsbildung zu finden, 

dass es im Team gut funktioniert, dass die Stärken bzw. der Stärkegrad 

nicht zu weit auseinander ist und dieses Jahr ist es uns gut gelungen, weil 

die Sportler gleich stark sind. Voriges Jahr haben wir eher zu kämpfen 

gehabt, dass die Guten zu wenig gefordert wurden und die anderen 

vielƭŜƛŎƘǘ ǸōŜǊŦƻǊŘŜǊǘ ǿŀǊŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ bύΦ 
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α5ƛŜ [ŜǳǘŜ Ȋǳ ƳƻǘƛǾƛŜǊŜƴΣ ǎƛŜ ȊǳƳ .ŜǿŜƎŜƴ Ȋǳ ōǊƛƴƎŜƴ ǳƴŘ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ 

CǊŜǳŘŜ ŘŀǊŀƴ ƘŀōŜƴ ŀƴ ŘŜƴ ƎŀƴȊŜƴ {ǇƛŜƭŜƴ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴά 

(TrainerIn M). 

 

 

Abbildung 21. Herausforderungen für TrainerInnen in der Arbeit mit Sportgruppen für Menschen mit 
intellektuellen Behinderungen (n=12) sowie Häufigkeit der Nennungen in Klammer 

Die Hälfte der TrainerInnen nannte (2) αhǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜǊ !ǳŦǿŀƴŘά als Herausforderung: 

α5ƛŜ .ŜǘǊŜǳǳƴƎΣ ǿƻ ƛŎƘ ƳƛǊ Řŀƴƴ oft nicht sicher bin, wenn SportlerInnen 

dazu kommen, ob es für sie passt [...] und auch meine TrainerInnen nicht 

ǸōŜǊŦƻǊŘŜǊǘ ǎƛƴŘ ǳƴŘ ƛƴ ǿŜƛǘŜǊŜǊ CƻƭƎŜ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ IύΦ 

α5ƛŜ YƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴΣ Řŀǎǎ ŀƭƭŜǎ ȊǳǎŀƳƳŜƴǇŀǎǎǘ Ƴƛǘ ŘŜƳ CŀƘǊŜƴ ǳƴŘ ǎƻΣ ώΦ..] 

die Herausforderung ist auch das ganze Organisatorische, das ist auch eine 

IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ WύΦ 

αώΦΦΦϐ ǾƛŜƭƭŜƛŎƘǘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ ŀƴŘŜǊŜƴ aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊ Ȋǳ ǸōŜǊȊŜǳƎŜƴΣ Řŀǎǎ Ŝǎ Ŝǘǿŀǎ 

Cooles ist, weil die immer wieder damit kommen, dass sie die SportlerInnen 

ƴƛŎƘǘ ŜƴǘōŜƘǊŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ǿŜƴƴ ƛǊƎŜƴŘŜƛƴŜ !ǊōŜƛǘ ŀƴǎǘŜƘǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ 9ύΦ  

α5ƛŜ ƎǊǀǖǘŜƴ IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘΣ ŀƭǎƻ ƛŎƘ ǿǸǊŘŜ ƛƳƳŜǊ ƎŜǊƴŜ ƳŜƘǊŜ 

mitnehmen, aber das ist leider nicht immer möglich, weil es sogar 
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manchmal am Finanziellen scheitert. Dieses Mal ist einer nicht dabei, der 

sicher sehr gerne mitgefahren wäre, aber sich das irgendwie nicht leisten 

konnte und deshalb krank wurde und trotzdem glaube ich, wäre er schon 

ƎŜǊƴŜ ŘŀōŜƛ ƎŜǿŜǎŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ .ύΦ 

Weitere, seltener genannte Herausforderungen für die TrainerInnen sind (3) α9ƛƎŜƴŜ 

wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ŦƛƴŘŜƴά ǳƴŘ όпύ αDŜǎŀƳǘǎƛǘǳŀǘƛƻƴά.  

Ad. Eigene Ressourcen finden 

α{ŜƭōŜǊ ½Ŝƛǘ Ȋǳ ŦƛƴŘŜƴΣ ǿŜƛƭ Ŝǎ ŘƻŎƘ !ǊōŜƛǘǎǘŀƎŜ ǎƛƴŘ ǳƴŘ Ŝǎ ƛƳƳŜǊ ǎŎƘǿŜǊŜǊ 

ǿƛǊŘ ώΦΦΦϐά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ 9ύΦ 

αώΦΦΦϐ ǳƴŘ Řŀǎǎ Ƴŀƴ ǎƛŎƘ ŀǳŎƘ ǎŜƭōǎǘ Řie Ressourcen freischaufeln kann, dass 

Ƴŀƴ ŦŀƘǊŜƴ ƪŀƴƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ bύΦ 

Ad. Gesamtsituation 

α9ǎ ƛǎǘ ƻŦǘ ƴƛŎƘǘ ŜƛƴŦŀŎƘΣ ŀōŜǊ Ƴŀƴ ǎŎƘŀǳǘ ƘŀƭǘΣ Řŀǎǎ Ƴŀƴ Řŀǎ .ŜǎǘŜ ŘŀǊŀǳǎ 

ƳŀŎƘǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ DύΦ 

CǸǊ ȊǿŜƛ ¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴ Ǝƛōǘ Ŝǎ όрύ αkeine IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴά ς dazu ein exemplarisches 

Beispiel: 

αEs gibt keine Herausforderungen. Es läuft einfach, wenn es läuft, dann 

ƭŅǳŦǘ Ŝǎά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ /ύΦ 

 

6.2.3.3 Welche Möglichkeiten entstehen durch die Teilnahme an Sportveranstaltungen für 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen? 

Anhand der Interviewinhalte konnten zwei Kategorien identifiziert werden: (Iύ αDǊǸƴŘŜ ŦǸǊ 

{ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ Ƴƛǘ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴΣ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭȊǳƴŜƘƳŜƴά und (II) αaǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŦǸǊ 

SportlerInnen mit Behinderungen durch die ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇά. 

Wie in Abbildung 22 zu sehen ist, konnten insgesamt fünf Gründe für SportlerInnen mit 

Behinderungen, am Panther Cup teilzunehmen, ausgemacht werden. Zwei Drittel der 

TrainerInnen nannte den (1) αtƻǎƛǘƛǾŜƴ 9ƛƴŦƭǳǎǎ ŀǳŦ Řŀǎ ²ƻƘƭōŜŦƛƴŘŜƴ ŘŜǊ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴά als 

Grund - dazu einige exemplarische Aussagen aus den Interviews:   
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α²Ŝƛƭ ƛƘƴŜƴ Řŀǎ {Ǉŀǖ ƳŀŎƘǘ ǳƴŘ ǎƛŜ ŜƛƴƳŀƭ Ŝǘǿŀǎ bŜǳŜǎ ŜǊleben und 

einmal im Mittelpunkt stehen und nicht um irgendetwas anderes, das ist 

eigentlich der Hauptgrund, dass sie einmal neue Dinge erfahren in ihrem 

[ŜōŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ .ύΦ 

α9ǊǎǘŜƴǎ ŜƛƴƳŀƭ ǿŜƛƭ Ŝǎ Ŝƛƴ IƛƎƘƭƛƎƘǘ ƛǎǘ ŦǸǊ ŘƛŜ [ŜǳǘŜ ƳƛǘǘƭŜǊǿŜƛƭŜ ǳƴŘ 

zweitens weil es sich daraus entwickelt hat wie wir damals den Panther-

Cup installiert haben, ist das quasi der krönende Abschluss für die Leute 

ǳƴŘ ŀǳŎƘ ŦǸǊ ƳƛŎƘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ IύΦ 

α9ǎ ƛǎǘ ǎŎƘǀƴ Ȋǳ ǎŜƘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ [ŜǳǘŜ ŜƛƴŜƴ 9ƘǊƎŜƛȊ ȊŜƛƎŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ǎƛŎƘ 

freuen, am Spiel teilzunehmen, auch die Trainings vorher einfordern, damit 

sie zusammenkommen. Der Mannschaftsgeist ist ein sehr guter und vor 

allem sieht man auch die anderen Mannschaften wieder, die anderen 

Spieler und Spielerinnen, zu sehen, dass da Freundschaften entstanden 

sind und sie sich darauf freuen und sich sehr gut unterhalten, die 

Regelmäßigkeit ist doch das A und O, einfach dabei zu sein, darauf freuen 

ǎƛŜ ǎƛŎƘ ŜƛƎŜƴǘƭƛŎƘ ǎŎƘƻƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ bύΦ 

 

 

Abbildung 22. Gründe für SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen, am Panther Cup teilzunehmen (n=12) 
sowie Häufigkeit der Nennungen in Klammer 
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Ein Drittel der TrainerInnen nannte als Grund, die Teilnahme am Panther Cup ist ein (2) 

α¢ǊŀƛƴƛƴƎǎȊƛŜƭά ŦǸǊ ŘƛŜ {ǇƻǊǘƭerInnen: 

α5ƛŜ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ƛǎǘ Řŀǎ ½ƛŜƭ ŦǸǊ Řŀǎ ¢ǊŀƛƴƛƴƎά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ /ύΦ 

α²Ŝƛƭ Ŝǎ ŜƛƴŜ ǎǇƻǊǘƭƛŎƘŜ IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ƛǎǘΣ ǿŜƛƭ Ŝǎ ς meiner Meinung 

nach ς Sozialverhalten, Teamfähigkeit und weitere soziale Eigenschaften 

der Sportler einfach steigert, weil es ein Stück Normalität irgendwie ist, von 

der Institution herauskommt, weil es den Sportlern offensichtlich auch 

Spaß macht und sie sehr gerne zum Panther-Cup fahren, vor allem nach 

Schladming. Das sind ganz lässige Tage und es ist mittlerweile ein Treffen 

mit Freunden hätte ich jetzt gesagt, weil wir einfach in ganz Österreich gut 

ǾŜǊƴŜǘȊǘ ǎƛƴŘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ 9ύΦ 

Weitere Gründe sind (3) αtƻǎƛǘƛǾŜǎ 9ǊƭŜōƴƛǎάΣ όпύ αDŜƳŜƛƴǎŀƳŜǎ !ǳŦǘǊŜǘŜƴ ŀƭǎ ¢ŜŀƳά und (5) 

αSportlerInnen mit Behinderungen treffen andere {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ Ƴƛǘ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴά. 

 Ad. Positives Erlebnis 

α5ŀǎǎ Ŝǎ ƴƛŎƘǘ ǎƻ ǿƛŎƘǘƛƎ ƛǎǘΣ ƻō Ƴŀƴ ƎŜǿƛƴƴǘ ƻŘŜǊ ƴƛŎƘǘΣ ǎƻƴŘŜǊƴ Řŀǎǎ Ƴŀƴ 

wirklich darauf schaut, dass sich jeder freut, dass ich mich freue und dass 

ǿƛǊ Ǝǳǘ ƎŜŀǊōŜƛǘŜǘ ƘŀōŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ DύΦ 

 Ad. Gemeinsames Auftreten als Team 

α9ǎ ǘŀǳƎǘ ƛƘƴŜƴ ŀǳŎƘΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ŀƭǎ 9ƛƴƘŜƛǘ ŀǳŦǘǊŜǘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ Ƴƛǘ ƛƘǊŜƴ 

Dressen, dass sie ein bisschen stolz sind auf das, dass sie ihr Wohnhaus 

ŀǳŎƘ ǾŜǊǘǊŜǘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ǳƴŘ ŘŜǎǿŜƎŜƴ ŦŀƘǊŜƴ ǿƛǊ ǸōŜǊŀƭƭ Ƙƛƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ WύΦ 

Ad. SportlerInnen mit Behinderungen treffen andere SportlerInnen mit 

Behinderungen 

αLŎƘ ŦƛƴŘŜ Ŝǎ ƎŀƴȊ ǿƛŎƘǘƛƎ ŦǸǊ ǳƴǎŜǊŜ {ŎƘǸƭŜǊΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ŀǳŎƘ Ƴƛǘ ŀƴŘŜǊŜƴ 

mehr oder weniger Beeinträchtigten zusammenkommen. Wichtig ist auch, 

zum Beispiel wir Vorarlberger haben die Feldkircher überhaupt nicht 

gekannt, sie schließen Freundschaften mit der Caritas, mit Feldkirch und 

auch mit anderen und je öfter wir teilnehmen, desto mehr Freude haben 

ǎƛŜ ŀǳŎƘΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ŀƴŘŜǊŜ ƪŜƴƴŜƴƭŜǊƴŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ !ύΦ 
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Wie in Abbildung 23 zu sehen ist, konnten insgesamt sechs Möglichkeiten für SportlerInnen 

mit intellektuellen Behinderungen durch die Teilnahme am Panther Cup ausgemacht werden. 

Ein Drittel der TrainerInnen nannte die (1) α{ǇƻǊǘƭƛŎƘŜ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά als Möglichkeit 

durch die Teilnahme am Panther Cup - dazu einige exemplarische Aussagen aus den 

Interviews: 

α[...] zweitens macht es Spaß und da kann man sehen, mit welchem Team 

man konfrontiert ist und dementsprechend sieht man, wo man steht, wie 

haben sich die Jungs und die Mädels entwickelt, in welches Level kommt 

Ƴŀƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ CύΦ 

α.Ŝƛ ŘƛŜǎŜƳ ¢ǳǊƴƛŜǊ ƪƻƳƳŜƴ ŘƛŜ CǳǖōŀƭƭƳŀƴƴǎŎƘŀŦǘŜƴ ŀǳǎ ƎŀƴȊ 

Österreich zusammen und da kann man ganz gut sehen, auf welchem Level 

Ƴŀƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ aŀƴƴǎŎƘŀŦǘ ǎǘŜƘǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ LύΦ 

 

 

Abbildung 23. Möglichkeiten für SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen durch die Teilnahme am 
Panther Cup (n=12) sowie Häufigkeit der Nennungen in Klammer 
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5ƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ όнύ α{ƻȊƛŀƭŜ YƻƴǘŀƪǘŜ ǇŦƭŜƎŜƴά ǳƴŘ όоύ αaƻōƛƭ ǎŜƛƴά wurde jeweils von 

einem Drittel der TrainerInnen genannt. Die Zahl in der Klammer vor dem jeweiligen Zitat ist 

der zuvor genannten Kategorie mit der entsprechenden Zahl zugeordnet. 

Ad. Soziale Kontakte pflegen 

 α{ƛŜ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ CǊŜǳƴŘǎŎƘŀŦǘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ /ŀǊƛǘŀǎΣ Ƴƛǘ CŜƭŘƪƛǊŎƘ ǳƴŘ ŀǳŎƘ Ƴƛǘ 

anderen und je öfter wir gehen, desto mehr Freude haben sie auch, dass 

ǎƛŜ ŀƴŘŜǊŜ ƪŜƴƴŜƴƭŜǊƴŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ !ύΦ 

α±ƻǊ ŀƭƭŜƳ ǎƛŜƘǘ Ƴŀƴ ŀǳŎƘ ŘƛŜ ŀƴŘŜǊŜƴ aŀƴƴǎŎƘŀŦǘŜƴ ǿƛŜŘŜǊΣ ŘƛŜ ŀƴŘŜǊŜƴ 

Spieler und Spielerinnen. Zu sehen, dass da Freundschaften entstanden 

sind und ǎƛŜ ǎƛŎƘ ŘŀǊŀǳŦ ŦǊŜǳŜƴ ǳƴŘ ǎƛŎƘ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ ǳƴǘŜǊƘŀƭǘŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ 

N). 

Ad. Mobil sein 

αLŎƘ ŦƛƴŘŜ Ŝǎ ƎŀƴȊ ŜƛƴŜ ǿƛŎƘǘƛƎŜ {ŀŎƘŜΣ ǿŜƛƭ ǳƴǎŜǊŜ {ŎƘǸƭŜǊ ƻŦǘ ƴƛŜ ŘƛŜ 

Möglichkeit haben, überhaupt wegzufahren, in ein Hotel zu gehen, die 

staunen, wenn sie hierher kommen, pah, tolle Zimmer, tolles Frühstück, 

ǘƻƭƭŜǎ 9ǎǎŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ !ύΦ 

α²Ŝƛƭ Ŝǎ ŜƛƴŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ƛǎǘΣ Ǿƻƴ ŘŜǊ Lƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ƘŜǊŀǳǎȊǳƪƻƳƳŜƴΣ ǿŜƛƭ Ŝǎ 

den Sportlern offensichtlich auch Spaß macht und sie sehr gerne zum 

tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ŦŀƘǊŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ 9ύΦ 

Weitere Möglichkeiten sind (4) α{ƻȊƛŀƭŜ wŜƎŜlƴ ƭŜǊƴŜƴάΣ όрύ α9ƛƴ {ǘǸŎƪ bƻǊƳŀƭƛǘŅǘά und (6) 

αbŜǳŜ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ǎŀƳƳŜƭƴά.  

Ad. Soziale Regeln lernen 

α{ƛŜ ƭŜǊƴŜƴ ŀǳŎƘΣ ǿƛŜ Ƴŀƴ ǎƛŎƘ ōŜƴƛƳƳǘ ƛƳ IƻǘŜƭ ǳƴŘ ŀǳŦ ŘŜƳ {ǇƻǊǘǇƭŀǘȊά 

(TrainerIn A). 

 Ad. Ein Stück Normalität 

α²Ŝƛƭ es Sozialverhalten, Teamfähigkeit und weitere soziale Eigenschaften 

ŘŜǊ {ǇƻǊǘƭŜǊ ŜƛƴŦŀŎƘ ǎǘŜƛƎŜǊǘ ǳƴŘ ǿŜƛƭ Ŝǎ ƛǊƎŜƴŘǿƛŜ Ŝƛƴ {ǘǸŎƪ bƻǊƳŀƭƛǘŅǘ ƛǎǘά 

(TrainerIn E). 
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 Ad. Neue Erfahrungen sammeln 

α²Ŝƛƭ Ŝǎ ƛƘƴŜƴ {Ǉŀǖ ƳŀŎƘǘ ǳƴŘ ǎƛŜ ŜƛƴƳŀƭ Ŝǘǿŀǎ bŜǳŜǎ erleben und einmal 

im Mittelpunkt stehen und nicht um irgendetwas anderes, das ist 

eigentlich der Hauptgrund, dass sie einmal neue Dinge erfahren in ihrem 

[ŜōŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ .ύΦ 

 

6.2.3.4 Welche Ziele verfolgen TrainerInnen in der Arbeit mit Sportgruppen mit 

intellektuellen Behinderungen? 

Anhand der Interviewinhalte konnten zwei Kategorien identifiziert werden: (Iύ α½ƛŜƭŜ ŘŜǊ 

¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴ ŦǸǊ Řŀǎ CǳǖōŀƭƭǘŜŀƳά und (II) αtŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜ ½ƛŜƭŜ ŘŜǊ ¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴά. 

Wie in Abbildung 24 zu sehen ist, konnten insgesamt acht Ziele der TrainerInnen für das Team 

ausgemacht werden. Die Ziele (1) α{ƻȊƛŀƭǾŜǊƘŀƭǘŜƴ ǎŎƘǳƭŜƴά und όнύ α±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 

¢ŜŀƳƎŜŦǸƎŜǎά wurden jeweils von der Hälfte der TrainerInnen genannt - dazu einige 

exemplarische Aussagen aus den Interviews. Die Zahl in der Klammer vor dem jeweiligen 

Zitat ist der zuvor genannten Kategorie mit der entsprechenden Zahl zugeordnet. 

 Ad. Sozialverhalten schulen 

α!ǳŎƘ ǿƛǊƪƭƛŎƘ das Fairplay leben, wenn einmal eine Partie verloren ist, 

dass sie trotzdem freundlich sind und mit dem Shake Hands, das ist schon 

Ŝƛƴ DǊǳƴŘƎŜŘŀƴƪŜά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ IύΦ  

αYŀƳŜǊŀŘǎŎƘŀŦǘΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ŀǳŎƘ ƭŜǊƴŜƴ Ȋǳ ǾŜǊƭƛŜǊŜƴΣ ǿƻōŜƛ ǿƛǊ ƻŦǘ ŘƛŜ 

Besseren sind, dass sie auch lernen zu verlieren, gewinnen Gefühle 

ƪƻƴǘǊƻƭƭƛŜǊŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ .ύΦ 

α5ŀǎǎ Ƴŀƴ ŜƛƴŦŀŎƘ ŘƛŜ {ƻŎƛŀƭ {ƪƛƭƭǎ ƧŜŘŜǎ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ {ǇƛŜƭŜǊǎΣ ƻō Ƴƛǘ ƻŘŜǊ 

ohne Behinderung, oder auch die Social Skills von den anderen Trainern 

etwas trainiert und einfach dŀ ŀǳŎƘ ǎŜƛƴŜƴ IƻǊƛȊƻƴǘ Ŝǘǿŀǎ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘά 

(TrainerIn I). 

 Ad. Verbesserung des Teamgefüges 
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 α5ŀǎǎ ǎƛŜ ƳŜǊƪŜƴΣ Řŀǎǎ Cǳǖōŀƭƭ Ŝƛƴ ¢ŜŀƳǎǇƻǊǘ ƛǎǘΦ DŜǊŀŘŜ ƘŜǳǘŜ ǿŀǊ ǎƻ 

das Ego ein bisschen angekratzt, wenn man verliert und man sucht 

Schuldige und das lernen sie auch, den Zusammenhalt. Es gibt 

Niederlagen, es gibt Ziele, man freut sich zusammen, man ist auch in der 

Niederlage ein Team, man zerfleischt sich nicht so quasi und das lernen sie 

Řŀ ƎǳǘΣ Ŝƛƴ ōƛǎǎŎƘŜƴ Řŀǎ ½ǳǎŀƳƳŜƴƭŜōŜƴ ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ !ύΦ 

α9ƛƴ ½ƛŜƭ ist, dass sie eine Gemeinschaft sind, dass sie wirklich 

zusammenhalten, dass sie gemeinsam trainieren, dass es ihnen Spaß 

ƳŀŎƘǘ ǳƴŘ Řŀǎǎ Ƴƛǘ ŘŜƴ {ƛŜƎŜƴ ƪƻƳƳǘ Řŀƴƴ ŜƘ Ǿƻƴ ŀƭƭŜƛƴŜΣ ŘŜƴƪŜ ƛŎƘ ƳƛǊά 

(TrainerIn J). 

α9ƛƴ ƎǊƻǖŜǎ ½ƛŜƭ ƛǎǘΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ǎƛŎƘ ŀƭǎ ¢ŜŀƳ ǾŜrstehen, gerne miteinander 

Zeit verbringen, dass wir als Team auftreten, sowohl Trainer als auch 

{ǇƻǊǘƭŜǊά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ 9ύΦ 

 

Abbildung 24. Ziele der TrainerInnen für das Team (n=12) sowie Häufigkeit der Nennungen in Klammer 

 

5ƛŜ ½ƛŜƭŜ όоύ αwŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜ ¢ǊŀƛƴƛƴƎǎά und (4) α{Ǉŀǖ ŦǸǊ Řŀǎ ¢ŜŀƳά wurden jeweils von einem 

Drittel der TrainerInnen genannt. 
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αCǸǊ ƳƛŎƘ ƛǎǘ ǿƛŎƘǘƛƎΣ Řŀǎǎ ƧŜŘŜǊ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎ ȊǳƳ ¢ǊŀƛƴƛƴƎ ƪƻƳƳǘά 

(TrainerIn F). 

α9ƛƴŜǊǎŜƛǘǎ ŘƛŜ körperliche Fitness, dass man die kontinuierlich versucht, 

etwas zu steigern oder auf einem hohen Niveau hält, was halt einmal pro 

²ƻŎƘŜ ƳǀƎƭƛŎƘ ƛǎǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ LύΦ 

 Ad. Spaß für das Team 

α5ŀǎǎ ǎƛŜ {Ǉŀǖ ƘŀōŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ƎŜǊƴŜ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ CǊŜǳƴŘŜ 

kŜƴƴŜƴƭŜǊƴŜƴΣ Řŀǎ ƛǎǘ ǎƻ ǉǳŀǎƛ Řŀǎ IŀǳǇǘȊƛŜƭά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ IύΦ 

 α9ƛƴ ½ƛŜƭ ƛǎǘ ŜƛƴŦŀŎƘΣ ŦǸǊ ƧŜŘŜƴ ŜƛƴŜƴ {ǇƻǊǘ Ȋǳ ŦƛƴŘŜƴΣ ŘŜǊ ƛƘƳ {Ǉŀǖ ƳŀŎƘǘΣ 

egal wie er beeinträchtigt ist. Ich glaube, dass es wirklich für jeden einen 

{ǇƻǊǘ ƎƛōǘΣ ŜƎŀƭ ǿŜƭŎƘŜǎ IŀƴŘƛŎŀǇ ŜǊ Ƙŀǘά (TrainerIn E). 

Weitere Ziel sind (5) α¢ǊŀƛƴƛƴƎǎŜŦŦŜƪǘŜ ǎƛŎƘǘōŀǊ ƳŀŎƘŜƴάΣ (6) αCǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ LƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ 

{ǘŅǊƪŜƴάΣ όтύ αTeam zu motivieren, weiterzumachenά ǳƴŘ όуύ αTeilnahme an den 

²ŜƭǘǎǇƛŜƭŜƴά. 

 Ad. Trainingseffekte sichtbar machen 

αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ sich sportlich entwickeln, im Endeffekt geht es 

darum, dass sie selber besser werden, dass sie Fortschritte machen, es ist 

in der Kindergruppe so, dass sie ein halbes Jahr eigentlich stagnieren und 

dann in zwei drei Monaten dann wieder Riesenschritte machen, das taugt 

ƳƛǊά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ YύΦ 

 Ad. Förderung der Individuellen Stärken 

α5ƛŜ {ǘŅǊƪŜ ƧŜŘŜǎ {ǇƛŜƭŜǊǎ Ȋǳ ŦǀǊŘŜǊƴΣ ŀƴŘŜǊŜ {ǇƛŜƭŜǊ ƘŀōŜƴ ƳŜƘǊ {ǘŅǊƪŜΣ Řŀ 

sage ich ok, da kann man mehr fördern, bei den anderen sage ich nein, bis 

dahin ist das Ziel, mehr geht nƛŎƘǘ ǳƴŘ ŘŀǊŀƴ ǿƛƭƭ ƛŎƘ Řŀƴƴ ŀǊōŜƛǘŜƴά 

(TrainerIn F). 

Ad. Team zu motivieren weiterzumachen 

α{ƻ ƭŀƴƎŜ ǿƛŜ ƳǀƎƭƛŎƘ ǎƛŜ ƳƻǘƛǾƛŜǊŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ƴƛŎƘǘ ŀǳŦƎŜōŜƴΣ 

Fußball zu spielen. Jedes Jahr fällt jetzt einer weg, [...] irgendwann fehlen 
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einem die Leute, eine Mannschaft stellen zu können. Du gewinnst Leute 

dazu und bei mir ist das überhaupt nicht möglich. Heute ist Sport und 

Bewegung und ich mache Fußballtraining oder lass das miteinfließen, also 

nach wie vor sie zu motivieren, das Erlernte beizubehalten, das ist mir das 

Wichtigste und wenn sie sagen, sie wollen nicht mehr, das tut oft weh, 

ǿŜƴƴ Ƴŀƴ ǎŜƭōŜǊ ƭŜƛŘŜƴǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜǊ CǳǖōŀƭƭŜǊ ƛǎǘά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ aύΦ 

 Ad. Teilnahme an den Weltspielen 

α5ƛŜ ƎǊǀǖǘŜƴ ½ƛŜƭŜ ǎƛƴŘ ǎƛŎƘŜǊ ƛƳƳŜǊ ŘƛŜ ²ŜƭǘǎǇƛŜƭŜά (TrainerIn E). 

 

Wie in Abbildung 25 zu sehen ist, konnten insgesamt drei persönliche Ziele der TrainerInnen 

ausgemacht werden. Jeweils eine Nennung gab es zu den Zielen (1) αwŜƎƛƻƴŀƭŜ 

ÖffentlichkeitsarbeitάΣ όнύ αYƻƴǘŀƪǘŜ ƪƴǸǇŦŜƴά und (3) α{ƻŎƛŀƭ {ƪƛƭƭǎ ŘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƴ ¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴ 

ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴά - dazu einige exemplarische Aussagen aus den Interviews. 

 Ad. Regionale Öffentlichkeitsarbeit 

α9ƛƴŜǊǎŜƛǘǎΣ Řŀǎǎ ǿƛǊ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜǊ wŜƎƛƻƴ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘǎŀǊōŜƛǘ ōŜǘǊŜƛōŜƴ 

können und präsenter werden, dass es auch Fußballspieler gibt, von der 

Lebenshilfe in diesem Fall. [...]. Mein persönliches Ziel ist, die 

Öffentlichkeitsarbeit vorŀƴ Ȋǳ ǘǊŜƛōŜƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ bύΦ 

 Ad. Kontakte knüpfen 

α5ŀǎǎ Ƴŀƴ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ YƻƴǘŀƪǘŜ ƪƴǸǇŦŜƴ ƪŀƴƴά ό¢ǊŀƛƴŜǊLƴ bύΦ 
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Abbildung 25. Persönliche Ziele der TrainerInnen (n=12) sowie Häufigkeiten der Nennungen in Klammer 

 

 Ad. Social Skills der andern TrainerInnen verbessern 

α5ŀǎǎ Ƴŀƴ ŜƛƴŦŀŎƘ ŘƛŜ {ƻŎƛŀƭ {ƪƛƭƭǎ ƧŜŘŜǎ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ {ǇƛŜƭŜǊǎΣ ƻō Ƴƛǘ ƻŘŜǊ 

ohne Behinderung, oder auch die Social Skills von den anderen Trainern 

etwas trainiert und einfach da auch seinen Horizont etwas ŜǊǿŜƛǘŜǊǘά 

(TrainerIn I). 
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6.2.3.5 Übersicht Ergebnisse TrainerInnen 

In Tabelle 9 und Tabelle 10 ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse über die 

ausgewerteten Interviews mit den TrainerInnen zu sehen. 

Tabelle 9. Übersicht Motivformen - Interviewauswertung TrainerInnen (n=12). Häufigkeiten der Nennungen in 
Klammer (1/2) 

 

(1)   Freude & Spaß (6)

(2)   Arbeit mit SportlerInnen (5)

(3)   Hobby zum Beruf gemacht (4)

(4)   Sinnstiftende Tätigkeit (3)

(5)   Möglichkeit als FußballtrainerIn zu arbeiten (2)

(6)   Bestehendes Team übernommen (1)

(7)   Vereinbarkeit mit dem Beruf (1)

(1)   Es ist etwas Besonderes (4)

(2)   Positive Rahmenbedingungen (3)

(3)   Sport steht im Vordergrund (2)

(4)   Erfahrungsaustausch (1)

(5)   Bringt Menschen zum Sport (1)

(1)   Ja (10 )

(2)   Nein (1)

(3)   Weiß nicht (1)

(1)   Teamgefüge (7)

(2)   Organisatorischer Aufwand (6)

(3)   Eigene Ressourcen finden (2)

(4)   Gesamtsituation (1)

(5)   Es gibt keine Heraus-forderungen (2)

(1)   Positiver Einfluss auf das Wohlbefinden (8)

(2)   Trainingsziel (4)

(3)   Positives Erlebnis (1)

(4)   Gemeinsames Auftreten als Team (1)

(5)   SportlerInnen mit Behinderungen treffen andere SportlerInnen mit Behinderungen (1)

(1)   Sportliche Weiterentwicklung (4)

(2)   Soziale Kontakte pflegen (3)

(3)   Mobil sein (3)

(4)   Soziale Regeln lernen (2)

(5)   Ein Stück Normalität (1)

(6)   Neue Erfahrungen sammeln (1)

Welche Motivform ist für die Teilnahme am Panther Cup bei TrainerInnen am 

ausgeprägtesten?

(I) Motive für die Arbeit mit SportlerInnen

(II) Motive zur Teilnahme am Panther Cup 

(III) Finanzielle Entschädigung der TrainerInnen für die Teilnahme am Panther Cup 

Vor welchen Herausforderungen stehen TrainerInnen in der Arbeit mit Sportgruppen 

für Menschen mit intellektuellen Behinderungen?

Herausforderungen für TrainerInnen in der Arbeit mit Sportgruppen für Menschen mit 

intellektuellen Behinderungen 

Welche Möglichkeiten entstehen durch die Teilnahme an Sportveranstaltungen für 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen?
(I) Gründe für SportlerInnen mit Behinderungen, am Panther Cup teilzunehmen

(II) Möglichkeiten für SportlerInnen mit Behinderungen durch die Teilnahme am Panther Cup
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Tabelle 10. Übersicht Ziele - Interviewauswertung TrainerInnen (n=12). Häufigkeiten der Nennungen in Klammer 
(2/2) 

  

 

  

(1)   Schulung des Sozialverhaltens (6)

(2)   Verbesserung des Teamgefüges (6)

(3)   Regelmäßige Trainings (4)

(4)   Spaß für das Team (4)

(5)   Trainingseffekte sichtbar machen (2)

(6)   Förderung der individuellen Stärken (1)

(7)   Team zu motivieren, weiter zu machen (1)

(8)   Teilnahme an den Weltspielen (1)

(1)   Regionale Öffentlichkeits-arbeit (1)

(2)   Kontakte knüpfen (1)

(3)   Social Skills der anderen TrainerInnen verbessern (1)

(I) Ziele der TrainerInnen für das Fußballteam

(II) Persönliche Ziele der TrainerInnen

Welche Ziele verfolgen TrainerInnen in der Arbeit mit Sportgruppen mit intellektuellen 

Behinderungen?
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7 Diskussion 

Hauptziel der vorliegenden Untersuchung war es zu ermitteln, welche Motive SportlerInnen 

mit intellektuellen Behinderungen und deren TrainerInnen haben, am Panther Cup 

teilzunehmen. Im Genaueren interessierten die diesbezüglichen Motivationsformen 

(intrinsische Motivation, extrinsische Motivation in den Unterformen identifizierend 

reguliert und extern reguliert sowie Amotivation) der befragten Personen. Zusätzlich sollten 

Herausforderungen, Möglichkeiten und Ziele der TrainerInnen in ihrer Arbeit mit solchen 

Gruppen aufgezeigt werden.   

Die Ergebnisse der quantitativen Studie zeigen, dass die SportlerInnen sowie TrainierInnen 

hauptsächlich intrinsisch sowie extrinsisch identifizierend reguliert motiviert sind, um am 

Panther Cup teilzunehmen. Die Aussagen der SportlerInnen zur offenen Abschlussfrage 

α²ŀǊǳƳ ƴƛƳƳǎǘ Řǳ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊ ǘŜƛƭΚάΣ wurden zu rund der Hälfte der 

intrinsischen, zu etwa einem Drittel der extrinsischen (identifizierend reguliert) und zu ca. 

einem Sechstel der extrinsischen Motivation (extern reguliert) zugeordnet. Lediglich 3 von 

129 Aussagen konnten der Amotivation zugeordnet werden. 

Bezüglich der Herausforderungen, Möglichkeiten und Ziele der TrainerInnen hat sich 

Folgendes gezeigt. Die relevantesten Motive für die Arbeit mit SportlerInnen mit 

intellektuellen Behinderungen waren, dass es Freude und Spaß macht, man gerne mit den 

SportlerInnen arbeitet und sein Hobby zum Beruf machen kann. Wesentliche Motive zur 

Teilnahme am Panther Cup waren, dass dieser als besonderes Erlebnis angesehen wird, 

positive Rahmenbedingungen bestehen und der Sport im Vordergrund steht. Der Großteil 

der TrainerInnen zeigte somit intrinsische Motivation für die Teilnahme am Panther Cup, 

was sich auch schon bei der Auswertung des quantitativen Fragebogens gezeigt hat. Weiters 

hat sich gezeigt, dass die Rahmenbedingungen zur Teilnahme an einer Sportveranstaltung 

sehr wichtig sind. Es wurde von einem Viertel der TrainerInnen die positiven 

Rahmenbedingungen zur Teilnahme beim Panther Cup, als Teilnahme Grund genannt. 

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass zehn von zwölf TrainerInnen eine finanzielle Entschädigung 

für die Teilnahme am Panther Cup erhalten. Die relevantesten Herausforderungen waren, 

ein positives Teamgefüge aufrechtzuerhalten sowie der organisatorische Aufwand. 

Möglichkeiten, die für die SportlerInnen durch die Teilnahme an Sportveranstaltungen 

entstehen, sehen die TrainerInnen vorrangig im dadurch entstehenden positiven Einfluss auf 

das Wohlbefinden der SportlerInnen, dass dadurch ein Trainingsziel besteht, es zu 



   Seite 94 

sportlicher Weiterentwicklung kommt, soziale Kontakte gepflegt werden können und man 

mobil sein kann. Die bedeutendsten Ziele, welche die TrainerInnen mit ihren Teams 

verfolgen, sind die Schulung des Sozialverhaltens der SportlerInnen, dass das Teamgefüge 

verbessert wird, regemäßiges Training stattfindet und das Team Spaß hat.  

Auffallend bei den Interviews der TrainerInnen ist, dass der Großteil der Aussagen sehr 

positiv formuliert ist. Auch bei der Frage nach den Herausforderungen wurde zwar auf 

solche hingewiesen, die Antworten waren jedoch lösungsorientiert und nicht negativ, im 

Sinne eines unlösbaren Problems. Interessant ist es zu sehen, dass für viele TrainerInnen die 

Teilnahme am Panther Cup sowohl als Trainingsziel als auch als 

Weiterentwicklungsmöglichkeit für die SportlerInnen gesehen wird. 

Vergleiche der Ergebnisse  

Wenn man die Ergebnisse der vorliegenden quantitativen Studie der SportlerInnen mit 

anderen internationalen Studien vergleicht, in denen dieselbe von Sajute (2002) 

abgewandelten Sport-Motivation-Skala für Menschen mit intelektuellen Behinderungen 

eingesetzt wurde, zeigen sich Unterschiede bei den Ergebnissen zwischen der litauischen 

Studie von tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦ (2008, S. 71) und der vorliegenten Arbeit. Die Sudie von 

tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦ  (2008) lässt sich leichter mit der vorliegenden Arbeit vergleichen, weil die 

Forschugsfrage ähnlich ist. In Litauen war die extrinsische Motivation (identifizierend 

reguliert) die ausgeprägteste Motivationsform. Es gab dabei einen signifikanten Unterschied 

zur internalen Motivation, die auf Rang drei liegt. Die extrinsische Motivation (extern 

reguliert) belegte den zweiten Rang und unterscheidet sich nicht von der extrinsischen 

Motivation (identifizierend reguliert) und der intrinsischen Motivation. Bei diesen 

Ergebnissen ist auffällig, dass in der litauischen Studie die extrinsische Motivation (extern 

reguliert) viel dominanter als bei den Ergebnissen dieser Studie ist. Was dadurch 

verdeutlicht wird, dass dort bei Bewerben das Gewinnen sehr im Vordergrund steht und so 

Řŀǎ aƻǘƛǾ αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ aŜŘŀƛƭƭŜƴ gewinnenά an erster Stelle, der am höchsten bewerteten 

Antwortmöglichkeiten steht. Im Vergleich dazu belegt in dieser Studie das Motiv αWeil ich 

Medaillen gewinnen möchteά ŘŜƴ мл Ǿƻƴ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ мс wŅƴƎŜƴΦ Eventuell hat  dieser Effekt 

damit zu tun, dass es kulturelle Unterschiede zwischen Litauen und Österreich gibt oder es 

beruht auf der Tatsache, dass bei der litauischen Studie Kinder zwischen 12 und 16 Jahren 

befragt wurden und bei der vorliegenden Studie die StudienteilnehmerInnen zwischen 10 

und 56 Jahre alt waren. Die Amotivation belegte, wie in dieser Studie, den letzten Rang und 
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unterscheidet sich signifikant von allen drei anderen Motivationsformen. Eine Studie aus 

Israel von Hutzler, Oz und Barak (2013, S. 2155) kam zu denselben Ergebnissen bezüglich 

der Ausprägungen der Motivformen wie die vorliegende Studie. Im Genaueren waren die 

Befragten israelischen SportlerInnen hauptsächlich intrinsisch und extrinsisch 

(identifizierend reguliert) motiviert, an Sportangeboten teilzunehmen. Es besteht dabei ein 

Signifikanter Unterschied zur extrinsischen Motivation (extern reguliert). Die Amotivation 

war wie bei dieser Studie signifikant schwächer ausgeprägt als die drei anderen 

Motivationsformen. 

Bei der CǊŀƎŜ α²ŀǊǳƳ ƴƛƳƳǎǘ Řǳ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊ ǘŜƛƭΚά ȊŜƛƎǘŜƴ ǎƛŎƘ ŅƘƴƭƛŎƘŜ 

Ergebnisse bezüglich der Motive zur Teilnahme an Special Olympics Bewerben wie bei Farrell 

et al. (2004, S. 158) , der 38 Special Olympics SportlerInnen aus den USA befragte. Es zeigt 

sich, dass die Motive von Special Olympics SportlerInnen zur Teilnahme an Bewerben 

größtenteils ähnlich sind. Interessant ist , dass die Nennungen α9ǾŜƴǘά und α.ŜǊǸƘƳǘŜ 

tŜǊǎƻƴŜƴ ǘǊŜŦŦŜƴά in Österreich keine Rolle spielen, aber in den USA sehr wohl. Dies trifft 

sehr gut mit den Erfahrungen des Autors überein, dass diese beiden Punkte bei Special 

Olympics Veranstaltungen in den USA ein wichtiger Bestandtteil sind und in Österreich nicht 

so sehr im Vordergrund stehen. 

Stärken der Arbeit  

Der von Pellerier et al. (1995, 52f) entwickelte Fragebogen über die Sportmotivation und 

von Sajute (2002) an die Bedürfnisse von Menschn mit intellektuellen Behinderungen 

angepasste Fragebogen ist ein valides und reliables Erhebungsmittel, um intrinsische-, 

extrinsische Sportmotive sowie die Amotivation von Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen abzufragen. Der Fragebogen wurde in zwei Studien, die mit SportlerInnen 

mit intellektuellen Behinderungen durchgeführt wurden, angewand (Hutzler et al., 2013; 

tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦΣ нллуύ. Zum besseren Verständnis beim Vorgehen der Fragebogenerstellung 

und der Befragung absolierte der Autor im Vorfeld der Erhebnung einen Auslandsaufenthalt 

an der Lithuanian Sport University. Dort tauschte er sich mit !ǎǎƻŎΦ tǊƻŦΦ 5ǊΦ WǳǊŀǘŜ tƻȌŤǊƛŜƴŤ 

über die Erfahrung über der von ihr (2008) ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘŜƴ {ǘǳŘƛŜ αSport participation 

Motivation of Athletes with intellectual Disabilitiesά ŀǳǎΦ 

Ein Stärke des Fragebogendesigns für die Befragung der SportlerInnen ist zum einen, dass 

der quantitative Fragebogen mit einer qualitativen Frage überprüft wird, die vom Autor der 

vorliegenden Arbeit angefügt wurde. Dadurch können Rückschlüsse darüber gezogen 
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werden, ob alle Motive die für SportlerInnen mit intelektuellen Behinderungen zur 

Teilnahme an Sportveranstaltungen im Fragebogen wiedergespiegelt werden oder ob dieser 

erweitert werden müsste. Zum anderen ist es von Vorteil, dass der Fragebogen im Vergleich 

zur {ǘǳŘƛŜ Ǿƻƴ tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦ (2009) ǳƳ ŘƛŜ !ƴǘǿƻǊǘƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ αƛŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ŜǊǿŜƛǘŜǊǘ 

wurde und bei der Befragung zusätzlich Notizen gemacht worden sind, wenn bei der 

Beantwortung der Frage weitergeholfen werden musste. Daduch können Rückschlüsse 

bezüglich der Verständlichkeit von einzelnen Fragen getroffen werden.  

Beim Ausfüllen des Fragebogens wurden den SportlerInnen mit intelektuellen 

Behinderungen zahlreiche Hilfsmittel angeboten. Zum einen wurde die Befragung durch den 

Autor der vorliegenden Arbeit unterstützt und in einem Eins-zu-Eins Setting durchgeführt. 

Dabei konnten die befragten Personen auswählen, ob sie die Frage vorgelesen bekommen 

wollen oder ob sie die Frage selbst laut vorlesen möchten. Das laute Vorlesen diente zugleich 

der Verständniskontrolle. Als Hilfsmittel zur Befragung wurden die Grafiken der αtƛŎǘǳǊŀƭ-

Motivation-{ƪŀƭŜά Ǿƻƴ wŜƛŘ ŜǘΦ al (2009) verwendet. Diese Visuelle Unterstützung beim 

Ausfüllen der von Sajute (2002) angepasten Version der α{ǇƻǊǘ-Motivation-Skalaά ǿǳǊŘŜ 

ŀǳŎƘ ōŜƛ ŘŜǊ 9ǊƘŜōǳƴƎ Ǿƻƴ tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦ (2008) verwendet. Weiters gab es eine 

Dreipunkt-Daumen-Skala11 zur Bewertung der Fragen. Dabei konnten sich die befragten 

Personen entscheiden, ob sie auf das Symbol zeigen, mit dem eigenen Daumen anzeigten, 

wie sie die Frage beantworten möchten oder die Antwort laut aussprechen. Ein großer 

Vorteil bei diesem Befragungssetting war, dass die Befragung von einer Person durchgeführt 

wurde und diese jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen mit 

intellektuellen Behinderungen hat. Dadurch konnte sie gut einschätzen, ob die 

Konzentration der StudienteilnehmerInnen bei der Befragung liegt und ob die einzelnen 

Fragen verstanden wurden. Es zeigte sich als Vorteil, dass den befragten Personen 

zahlreiche Hilfsmittel angeboten wurden. So konnten sich zum einem jede Person selbst 

aussuchen, was ihr Lieblingssetting ist und zum anderen wurde die Befragungssituation 

etwas neutraler. Man musste dadurch nicht direkt der fragenden Person antworten, 

sondern konnte vielmehr über ein abstraktes Symbol seine Meinung äußern. Dies zeigte sich 

                                                      

11 Daumen zeigt hoch bedeutetΣ αƛŎƘ ǎǘƛƳƳŜ ȊǳάΣ 5ŀǳƳŜƴ ƛǎǘ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ !ǳǎƎŜǊƛŎƘǘŜǘΣ αƛŎƘ ǎǘƛƳƳŜ ŜƘŜǊ Ȋǳά 
und Daumen zeigt nach unteƴΣ αƛŎƘ ǎǘƛƳƳŜ ƴƛŎƘǘ Ȋǳά 
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ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ōŜƛ  !ƴǘǿƻǊǘŜƴ ŘƛŜ Ƴƛǘ αǘǊƛŦŦǘ ƴƛŎƘǘ Ȋǳά ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜǘ ǿǳǊŘŜƴ. Dort zeigte sich immer 

eine gewisse Hemschwelle eine negativ formulierte Aussage zu treffen. 

Schwächen der Arbeit  

Die Antwortskala  bestand ŀǳǎ ŘǊŜƛ !ƴǘǿƻǊǘƳǀƎƭƛŎƘŜƛǘŜƴ όαIŎƘ ǎǘƛƳƳŜ ȊǳάΣ αIch stimme eher 

ȊǳάΣ αIŎƘ ǎǘƛƳƳŜ ƴƛŎƘǘ Ȋǳάύ ǳƴŘ ǿŜƴƴ Ƴŀƴ ŘƛŜ CǊŀƎŜ ƴƛŎƘǘ ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜǘ ǿƻƭƭǘŜ ƻŘŜǊ ǎƛŜ ƴƛŎƘǘ 

ǾŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ƘŀǘΣ ƪƻƴƴǘŜ Ƴŀƴ ǎƛŎƘ ŦǸǊ αIŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴΦ 9ǎ wurde eine 3er-Skala 

aus Gründen der leichteren Verständlichkeit und der Durchführbarkeit gewählt. Zum einem 

wurden Menschen mit intellektuellen Behinderungen befragt und eine 3er-Skala hat sich bei 

dieser Zielgruppe bewährt όIǳǘȊƭŜǊ Ŝǘ ŀƭΦΣ нлмоΤ tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦΣ нллуύ. Natürlich hätte eine 

größere Skala zu differenzierteren Ergebissen geführt, jedoch wollte der Autor die 

Testpersonen nicht überfordern (Abstraktionsnivau und Konzentration der 

Testpersonenen). Zum anderen war die Entscheidung einer 3er-Skala eine Entscheidung der 

Machbarkeit, die Befragung wurde in einem Eins-zu-Eins Setting durchgeführt und dabei ist 

jede Frage einzeln durchgegangen worden.  

Es kann zu Unterschieden bei der Interpretation des verwendeten Fragebogens hinsichtlich 

der BeŦǊŀƎǳƴƎ Ǿƻƴ tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦ (2008) gekommen sein. Zum einen wurde der 

Frageboden bei dieser Erhebnung vom Englischen in Deutsche übersetzt und an die 

Veranstaltung, bei der die Befragung durchgeführt wurde, angepasst. Zum anderen wurde 

ŘŜǊ CǊŀƎŜōƻƎŜƴ ōŜƛ ŘŜǊ .ŜŦǊŀƎǳƴƎ Ǿƻƴ tƻȌŤǊƛŜƴŤ Ŝǘ ŀƭΦ (2008) vom Englischen ins Litauische 

übersetzt. Dadurch könnte es dazu gekommen sein, dass einzelne Fragen unterschiedlich 

interpretiert worden und die Ergebnisse dadurch verfälscht worden sind.  

Eine Herausforderung bei der Befragung der SportlerInnen mit intellektuellen 

Behinderungen war es, bei den Testperson einschätzen zu können, ob die Frage verstanden 

wurde. Um beim Ausfüllen des Fragebogens herauszufinden, welche Fragen schwer 

verständlich waren, wurden Notizen gemacht, wenn eine Hilfestellung zur Beantwortung 

der Frage nötig war. Zusätzlich  gab es die Möglichkeit, Ƴƛǘ αIŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά Ȋǳ antworten. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die SportlerInnen Schwierigkeiten bei Fragen nach der 

Amotivation hatten. Dies zŜƛƎǘ Řŀǎ нт Ǿƻƴ олƳŀƭ αIŎƘ ǿŜƛǖ ƴƛŎƘǘά ŀƭǎ !ƴǘǿƻǊǘ ōŜƛ CǊŀƎŜƴ 

über die Amotivation gegeben wurde und 45 von 50-mal eine Hilfestellung zur 

Beantwortung der Fragen über die Amotivation gegeben werden musste. Im Vergleich dazu 

war es bei den TrainerInnen nur einmal nötig, eine Hilfestellung zu geben, damit die Frage 

beantwortet werden konnte.  
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Bei einigen Testpersonen konnte beobachtet werden, dass zu Beginn der Befragung nichts 

falsch gemacht werden wollte uƴŘ CǊŀƎŜƴ ƛƳƳŜǊ Ƴƛǘ αIŎƘ ǎǘƛƳƳŜ  Ȋǳά ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜǘ ǿǳǊŘŜƴΦ 

Um dieses Verhalten des Antwortens nach sozialen Erwartungen zu verhindern, wurden zu 

Beginn Beispiele besprochen, auf die mit αIŎƘ ǎǘƛƳƳŜ ƴƛŎƘǘ Ȋǳά ƎŜantwortet wurde und 

zusätzlich darauf hingewiesen wurde, dasǎ Ŝǎ ƪŜƛƴ αRichtig oder FŀƭǎŎƘ ƎƛōǘάΦ ±ŜǊŜƛƴȊŜƭǘ 

konnte man sehen, dass Testpersonen bei den ersten Fragen sehr unsicher waren und nicht 

recht wussten, was von ihnen erwartet wurde. In diesem Fall wurden die ersten Fragen des 

Fragebogens nach der letzten Frage wiederholt. Der Autor der vorliegenden Arbeit findet, 

dass diese Unterstützungsmaßnahmen bei der Durchfühung der Interviews nötig waren, es 

könnte aber sein, dass sich die Ergebnisse dadruch verfälscht haben. 

Ausblick 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der von Pellerier et al. (1995, 52f) entwickelte 

Fragebogen über die Sportmotivation und der von Sajute (2002) an die Bedürfnisse von 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen angepasste Fragebogen eine gute Möglichkeit 

ist, eine Evaluation über ein Sportangebot  für Menschen mit intellektuellen Behinderungen 

durchzuführen, wenn man zuvor die Fragen zur Amotvation überarbeitet. Wie oben gezeigt 

wurde, konnten viele SportlerInnen mit den Fragen nach der Amotivation nichts anfangen 

oder benötigten zumindest Hilfe bei der Beantwortung.   

Nach Meinung des Autors, muss es das Ziel sein, dass Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen die Österreichischen Bewegungsempfehlungen (Titze et al., 2010) umsetzen 

können. Wie aus der Literatur bekannt ist, ist diese Zielgruppe inaktiver als die 

Duchschnittsbevölkerung (Dairo et al., 2016). Um dem entgegenzuwirken, muss man nicht 

nur vermehrt Bewegungsangebote für Menschen mit intelektueller Behinderungen setzen, 

sondern auch verstehen, was der Antrieb der Personen ist, aktiv zu bleiben. In dieser Arbeit 

konnte am Beispiel einer Special Olympics Sportveranstaltung gezeigt werden, dass bei 

einem wöchentlichen Training die Motivation intrinsischer und extrinsiscer Motivation 

(identifizierend reguliert) ist. Das bedeutet, dass die Hauptmotivation im sportlichen Tun 

und in der sportlichen Betätigung liegt. Man darf dabei aber nicht aus den Augen verlieren, 

dass es auch extrinsiche Motive (extern reguliert) gibt und diese auch befriedigt werden 

müssen. Daher ist die Empfehlung des Autors dieser Arbeit, dass um die Österreichischen 

Bewegungsempfehlungen (Titze et al., 2010) umsetzen zu können, mindestens ein 

wöchentliches Training stattfinden und regelmäßig an Turnieren teilgenommen werden soll. 
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Dadurch werden die genannten Hauptmotive (αEs macht Spaßά, αIch mag Fußballά, αIch 

möchte Freunde treffenά, αLch möchte mich sportlich weiterentwickelnά) befriedigt und 

außerdem können auch die externen Motive (αLch möchte gewinnenά, α9s ist eine 

Abwechslung zum Alltagά)  ausgelebt werden. 
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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Arbeit war es festzustellen, aus welchen Gründen ein Sport- oder 

Bewegungsangebot von Menschen mit intellektuellen Behinderungen genutzt wird. 

Diese Erkenntnisse können in neue Sport- und Bewegungsprogramme einfließen und sie 

dadurch ansprechender für die Zielgruppe zu gestallten. 

Bei der Untersuchung wurde der Schwerpunkt daraufgelegt, welchen Antrieb 

SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen und deren TrainerInnen haben, an 

Special Olympics Sportveranstaltungen teilzunehmen und ein regelmäßiges Training 

durchzuführen. Die konkrete Forschungsfrage lautet:  

α²ŜƭŎƘŜ aƻǘƛǾŜ ƘŀōŜƴ {ǇƻǊǘƭŜǊLƴƴŜƴ Ƴƛǘ ƛƴǘŜƭƭŜƪǘǳŜƭƭŜƴ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊŜƴ 

¢ǊŀƛƴŜǊLƴƴŜƴΣ ŀƳ tŀƴǘƘŜǊ /ǳǇ ǘŜƛƭȊǳƴŜƘƳŜƴΚά  

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden die TeilnehmerInnen (76 SportlerInnen 

mit intellektuellen Behinderungen und 12 TrainerInnen) des Panther Cup Finales in 

Schladming 2017 unter Verwendung von quantitativen und qualitativen Methoden 

befragt. Zur Erhebung der Sportmotivation wurde ein von Pellerier et al. (1995, 52f) 

entwickelte und von Sajute (2002) an die Bedürfnisse von Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen angepasste Fragebogen verwendet. Weiter wurden ExpertInnen-

Interviews mit den TrainerInnen durchgeführt und nach den Regeln vom Mayring (2010) 

analysiert.  

Anhand der Fragebogenauswertung zeigte sich, dass die intrinsische Motivation (IM) und 

die extrinsische identifizierend regulierte Motivation (IR) signifikant ausgeprägter sind als 

die extrinsische extern regulierte Motivation (ER) und die Amotivation (A). 

Bei den qualitativen Ergebnissen dominieren bei SportlerInnen und TrainerInnen die IM 

zur Teilnahme am Panther Cup. Insgesamt konnten die Hälfte der Aussagen der 

SportlerInnen mit intellektuellen Behinderungen IM zugeordnet werden (Abbildung 26). 
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Abbildung 26. α²ŀǊǳƳ ƴƛƳƳǎǘ Řǳ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ CǳǖōŀƭƭǘǳǊƴƛŜǊ ǘŜƛƭΚά ς Antworten der SportlerInnen sortiert 

nach Motivationsformen (n=76) Mehrfachnennungen möglich. Anzahl der Nennungen in Klammer 

 

Nach Meinung des Autors, muss es das Ziel sein, dass Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen die Österreichischen Bewegungsempfehlungen (Titze et al., 2010) 

umsetzen können. Wie aus der Literatur bekannt ist, ist diese Zielgruppe inaktiver als die 

Duchschnittsbevölkerung (Dairo et al., 2016). Um dem entgegenzuwirken, muss man 

nicht nur vermehrt Bewegungsangebote für Menschen mit intelektuellen Behinderungen 

setzen, sondern auch verstehen, was der Antrieb der Personen ist, aktiv zu bleiben. In 

dieser Arbeit konnte am Beispiel einer Special Olympics Sportveranstaltung gezeigt 

werden, dass bei einem wöchentlichen Training die Motivation intrinsischer und 

extrinsiscer Motivation (identifizierend reguliert) ist. Das bedeutet, dass die 

Hauptmotivation im sportlichen Tun und in der sportlichen Betätigung liegt. Man darf 
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Ich mag Fußball 
(25)

Sonstige (2)

Extrinsische Motivation

Identifizierte 
Regulation

Ich möchte 
Freunde treffen 
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dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass es auch extrinsiche Motive (extern 

reguliert) gibt und diese auch befriedigt werden müssen. Daher ist die Empfehlung des 

Autors dieser Arbeit, dass um die Österreichischen Bewegungsempfehlungen (Titze et al., 

2010) umsetzen zu können, mindestens ein wöchentliches Training stattfinden und 

regelmäßig an Turnieren teilgenommen werden soll. Dadurch werden die genanten 

IŀǳǇǘƳƻǘƛǾŜ όα9ǎ ƳŀŎƘǘ {ǇŀǖάΣ αLŎƘ ƳŀƎ CǳǖōŀƭƭάΣ αLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ CǊŜǳƴŘŜ ǘǊŜŦŦŜƴάΣ αLŎƘ 

ƳǀŎƘǘŜ ƳƛŎƘ {ǇƻǊǘƭƛŎƘ ǿŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴάύ ōŜŦǊƛŘƛƎǘ ǳƴŘ ŀǳǖŜǊŘŜƳ ƪǀƴƴŜƴ ŀǳŎƘ ŘƛŜ 

ŜȄǘŜǊƴŜƴ aƻǘƛǾŜ όαLŎƘ ƳǀŎƘǘŜ ƎŜǿƛƴƴŜƴάΣ α9ǎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ !ōǿŜŎƘǎƭǳƴƎ ȊǳƳ !ƭƭǘŀƎάύ  

ausgelebt werden.  
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