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Zahlreiche Kinder und Jugendliche leiden unter Leistungsäng-
sten, die ihre Entwicklung erheblich beeinträchtigen können. 
Band 1 des Therapieprogramms für Kinder und Jugendliche mit 

Angst- und Zwangsstörungen (THAZ) ist der Diagnostik und Therapie 
von Kindern und Jugendlichen mit Leistungsängsten gewidmet. 

Das Manual liefert zunächst eine Beschreibung des Störungsbildes 
und stellt diagnostische Verfahren zur Erfassung von Leistungsäng-
sten und komorbider Störungen vor. Ausführlich wird anschließend 
das Vorgehen bei der multimodalen Therapie erläutert. Diese umfasst 
patientenzentrierte sowie familien- und umfeldzentrierte Interventi-
onen. Die Behandlungskomponenten sprechen sowohl die kognitive, 
die emotional-physiologische als auch die behaviorale Ebene von 
Leistungsängsten an. Zahlreiche Arbeitsmaterialien und praxisorien-
tierte Hinweise zur Durchführung des Therapieprogrammes erleich-
tern die Umsetzung in die Praxis. In der Neuauflage wurden aktuelle 
Ergebnisse zur Erforschung von Leistungsängsten berücksichtigt. Die 
umfangreichen Arbeitsmaterialien liegen nun zum direkten Ausdru-
cken auf einer CD-ROM vor.

Suhr-Dachs-2A-Um.indd   1 05.02.2015   12:01:59



Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Suhr-Dachs/Döpfner: Leistungsängste, THAZ Band 1 (ISBN 9783840926952), © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche  
mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ)

hrsg. von Prof. Dr. Manfred Döpfner und Dr. Lydia Suhr-Dachs

Leistungsängste
Soziale Ängste
Trennungsängste
Spezifische Phobien
Zwangsstörungen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Suhr-Dachs/Döpfner: Leistungsängste, THAZ Band 1 (ISBN 9783840926952), © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



GÖTTINGEN · BERN · WIEN · PARIS · OXFORD · PRAG 
TORONTO · BOSTON · AMSTERDAM · KOPENHAGEN 
STOCKHOLM · FLORENZ · HELSINKI · SÃO PAULO

Leistungsängste
Therapieprogramm  
für Kinder und Jugendliche  
mit Angst- und  
Zwangsstörungen (THAZ) – 

Band 1

von
Lydia Suhr-Dachs und Manfred Döpfner

2., aktualisierte Auflage

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Suhr-Dachs/Döpfner: Leistungsängste, THAZ Band 1 (ISBN 9783840926952), © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



http://www.hogrefe.de
Aktuelle Informationen • Weitere Titel zum Thema • Ergänzende Materialien

Satz: Beate Hautsch, Göttingen
Format: PDF

ISBN 978-3-8409-2695-2

Copyright-Hinweis:

Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. 
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

© 2005 und 2015 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG 
Göttingen • Bern • Wien • Paris • Oxford • Prag • Toronto • Boston 
Amsterdam • Kopenhagen • Stockholm • Florenz • Helsinki • São Paulo
Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

Dr. Lydia Suhr-Dachs, geb. 1970. 1990–1996 Studium der Psychologie in Köln. Seit 1996 Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Uni-
versität zu Köln. Seit 2001 Leiterin der Psychotherapie-Ambulanz/Ausbildungsambulanz des Ausbildungsinstituts 
für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie AKiP an der Universität Köln. 2001 Promotion. Psychologische 
Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin.

Prof. Dr. Manfred Döpfner, geb. 1955. 1974–1981 Studium der Psychologie in Mannheim. 1981–1988 Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 
Mannheim. 1990 Promotion. 1998 Habilitation. Seit 1989 Leitender Psychologe an der Klinik und Poliklinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Universität zu Köln und dort seit 1999 Professor 
für Psychotherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Seit 1999 Leiter des Ausbildungsinstitutes für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie AKiP an der Universität Köln. Seit 2000 Wissenschaftlicher Leiter des Instituts Köln 
der Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie.

Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat für die Wiedergabe aller in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfah-
ren, Mengen, Dosierungen, Applikationen etc.) mit Autoren bzw. Herausgebern große Mühe darauf verwandt, diese Angaben 
genau entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abzudrucken. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung 
und Korrektur des Satzes können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen 
infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung 
der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht 
besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um 
einen freien Warennamen handelt.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Suhr-Dachs/Döpfner: Leistungsängste, THAZ Band 1 (ISBN 9783840926952), © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



Nutzungsbedingungen:

Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten 
Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.

Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender ge-
setzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er 
Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte 
im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.

Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zu-
gänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten. 

Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, 
der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.

Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wieder-
gabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang 
ermöglicht werden.

Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist 
nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise 
kopiert werden.

Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.

Anmerkung:

Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die 
sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Suhr-Dachs/Döpfner: Leistungsängste, THAZ Band 1 (ISBN 9783840926952), © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



Inhaltsverzeichnis

Übersicht über das Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche mit Angst- und  
Zwangsstörungen (THAZ)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Kapitel 1: Grundlagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
1 .1 Symptomatik und Epidemiologie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
1 .2 Komorbide Störungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
1 .3  Diagnostische Einordnung und differenzialdiagnostische  Aspekte der  

Leistungsangst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
1 .4  Empirische Befunde zu  therapeutischen Interventionen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
1 .5  Die Bedeutung von Kognitionen bei der Entstehung von Leistungsängsten   .  .  .  .  .  21
1 .6  Die Bedeutung des familiären Kontextes in der Entstehung  

und Aufrechterhaltung von  Leistungsängsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
1 .7  Pathogenetisches Modell der Leistungsangst und  therapeutische Implikationen  .  .  30
1 .8 Evaluation des Manuals  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Kapitel 2: Diagnostik von Leistungsängsten bei Kindern und  
Jugendlichen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

2 .1  Störungsspezifische Diagnostik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
2 .1 .1  Exploration von Leistungsängsten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
2 .1 .2  Fragebogenverfahren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
2 .2 Diagnostik komorbider Störungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
2 .3 Therapieplanung und Indikation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

Kapitel 3: Kognitiv-behaviorales Manual zur Behandlung von  
Leistungsängsten bei Kindern und Jugendlichen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55

3 .1  Das multimodale Behandlungskonzept  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
3 .2 Kindzentrierte Interventionen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
3 .2 .1 Therapiebaustein: Kognitive Intervention  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
3 .2 .2  Therapiebaustein: Emotional/Physiologische Intervention  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71
3 .2 .3  Therapiebaustein: Behaviorale Intervention  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
3 .3  Elternzentrierte Interventionen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
3 .3 .1  Kognitive Intervention     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
3 .3 .2  Behaviorale Intervention   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102

Kapitel 4: Kooperation mit dem Lehrer und Interventionen in der Schule   .  .  107

Kapitel 5: Kasuistiken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
5 .1 Fallbeispiel Alexander  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
5 .2  Fallbeispiel Christian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Suhr-Dachs/Döpfner: Leistungsängste, THAZ Band 1 (ISBN 9783840926952), © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



6 Inhaltsverzeichnis

5 .3 Fallbeispiel Peter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
5 .4 Fallbeispiel Julia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

Literatur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122

Anhang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
Übersicht über die Materialien auf der CD-ROM

CD-ROM
Die CD-ROM enthält PDF-Dateien aller Materialien, die bei der Durchführung des Therapie-
programmes verwendet werden können .

Die PDF-Dateien können mit dem Programm Acrobat® Reader (eine kostenlose Version ist 
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Übersicht über das Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche 
mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ)

Das Therapieprogramm für Kinder und Jugend-
liche mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ) 
ist ein umfassendes Behandlungspaket zur multi-
modalen Behandlung von Kindern und Jugendli-
chen mit Angst- und Zwangsstörungen . Das Pro-
gramm ist mit fünf Bänden konzipiert, welche die 
Diagnostik und Therapie von Leistungsängsten, 
Spezifischen Phobien, Trennungsängsten, Sozia-
len Ängsten (Büch & Döpfner, 2012) sowie von 
Zwangsstörungen thematisieren . 

Die Entwicklung und Evaluation des Therapie-
programms THAZ ist eine wichtige Aufgabe 
der Schwerpunktambulanz für Kinder und Ju-
gendliche mit Angst- und Zwangsstörungen, die 
von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie des Kindes- und Jugendal-
ters am Klinikum der Universität Köln und vom 
Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie an der Universität Köln ge-
tragen wird . Außerdem ist das Institut Köln der 
Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psy-
chologie an der Entwicklung und Evaluation des 
Programms beteiligt . Ziel dieser Bemühungen ist 
es, in der Praxis anwendbare und erprobte Inter-
ventionen für Kinder und Jugendliche mit Angst- 
und Zwangsstörungen zur Verfügung zu stellen .

THAZ ist der multimodalen Psychotherapie 
verpflichtet, die patienten- und umfeldzentrierte 
Interventionen miteinander verbindet (Döpfner, 
2008b, 2009, 2013) und damit den Leitlinien 
zur Therapie von Kindern und Jugendlichen mit 
Angststörungen (Schneider & Döpfner, 2004) 
entspricht . Patientenzentrierte Interventionen bil-
den bislang den Kern der Behandlung von Angst- 
und Zwangsstörungen, zumindest bei älteren 
Kindern und bei Jugendlichen . Die Ansatzpunkte 
für patientenzentrierte Interventionen bei Angst- 
und Zwangsstörungen lassen sich Abbildung 
1 entnehmen . Die meisten Ängste und Zwänge 
treten in relativ klar definierbaren Situationen auf 
(z . B . Prüfungen, Trennung von den Eltern, sozi-
ale Situationen, Zahnarzt, Kontakt mit „kontami-
nierten“ Objekten) . Manche dieser Situationen 
setzen bestimmte Kompetenzen voraus, um sie 
bewältigen zu können . So lassen sich beispiels-
weise Leistungssituationen nur dann erfolgreich 
bewältigen, wenn das Kind oder der Jugendliche 
über bestimmte Kenntnisse oder Fertigkeiten 
verfügt; soziale Situationen erfordern ein sozial 

kompetentes Verhalten . Manchen Kindern und 
Jugendlichen, die Ängste vor solchen Situatio-
nen ent wickelt haben, mangelt es (auch) an den 
ent sprechenden grundlegenden Kompetenzen zur 
Bewältigung dieser Situationen . In anderen Situ-
ationen, die Ängste auslösen können, sind nicht 
besondere Kompetenzen notwendig, um die Si-
tuation bewältigen zu können, beispielsweise 
bei einer Höhenangst, einer Hunde- oder Sprit-
zenphobie oder auch bei Zwangsstörungen . Bei 
diesen Ängsten und Zwängen spielen mangelnde 
Kompetenzen für die erfolgreiche Bewältigung 
der entsprechenden Situation in der Regel eine 
geringe oder keine Rolle; im Wesentlichen geht 
es bei diesen Ängsten darum, die Situation durch-
zustehen .

Die jeweiligen Situationen lösen bei den Betrof-
fenen Kognitionen aus, die in der Regel Ängste 
erzeugen, weil mit ihnen eine Gefahr antizipiert 
wird . Die Kognitionen in der Angstsituation 
grün den mitunter auf situationsübergreifenden 
dysfunktionalen kognitiven Grundannahmen . 
Die  kognitiven Grundannahmen können auch 
verschiedene vegetative Reaktionen hervorrufen . 
Schließlich kommt es zu ängstlichem Verhalten 
oder auch zu Vermeidungs- und Fluchtreaktio-
nen, die ihrerseits bestimmte Konsequenzen nach 
sich ziehen; unter anderem die Verminderung der 
zuvor erlebten Ängste . Die in Abbildung 1 aufge-
listeten Ansatzpunkte lassen sich diesen einzel-
nen Phasen zuordnen:
• Graduierung: Die Situationen, die Angst erre-

gen und nicht zu bewältigen erscheinen, kön-
nen graduiert nach dem Ausmaß der Ängste, 
die diese auslösen, bzw . nach ihrer Schwierig-
keit dargeboten werden .

• Kompetenztraining: Falls Kompetenzen, die 
zur Bewältigung dieser Situationen notwendig 
sind, nicht hinreichend ausgebildet sind, kön-
nen diese Kompetenzen mit Hilfe von Kom-
petenztrainings verbessert werden (z . B . Trai-
nings zur Verbesserung von Kenntnissen oder 
Fertigkeiten in Leistungssituationen, sozialen 
Kompetenztrainings) .

• Kognitive Interventionen dienen dazu, Angst 
erzeugende Kognitionen sowie dysfunktionale 
grundlegende Überzeugungen zu vermindern .

• Exposition incl. Entspannung/Habituation 
kön nen Ängste und physiologische Reaktio-
nen ver mindern .

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Suhr-Dachs/Döpfner: Leistungsängste, THAZ Band 1 (ISBN 9783840926952), © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



8 Übersicht

• Exposition und Bewältigung: Die Erfahrung 
des Patienten, eine bislang Angst auslösende 
Situation erfolgreich zu bewältigen und nun 
weniger Angst in dieser  Situation zu verspüren 
hilft, ängstliches Verhalten und damit verbun-
dene Vermeidungsverhalten abzubauen .

• Operante Verfahren: Durch positive Konse-
quenzen für die erfolgreiche Bewältigung 
der ängstigenden Situationen und durch die 
Verminderung von möglichen positiven oder 
negativen Verstärkungen bei ängstlichem Ver-
halten kann die Angstsymptomatik ebenfalls 
vermindert werden .

In dem Therapieprogramm THAZ werden diese 
grundlegenden Interventionsmethoden im Rah-
men der patientenzentrierten Verfahren in einzel-
nen Behandlungsbausteinen eingesetzt . Sie wer-
den grob unterteilt in: 
• kognitive Interventionen (einschließlich Psy-

choedukation),
• emotional-physiologische Interventionen (ein-

schließlich Exposition),
• behaviorale Interventionen .

Bei den umfeldzentrierten Interventionen lassen 
sich familienzentrierte Verfahren von Kindergar-
ten- und schulzentrierten Verfahren unterschei-
den . Obwohl die patientenzentrierten Interventi-
onen meist im Mittelpunkt der Behandlung von 
Angst- und Zwangsstörungen stehen, gewinnen 
Interventionen, die das familiäre, aber auch das 

weitere Umfeld mit einbeziehen, zunehmend an 
Bedeutung und dies nicht nur bei jüngeren Kin-
dern (Döpfner, 1999, 2013; Kendall et al ., 2008; 
Wood et al ., 2006) . Das Therapieprogramm 
THAZ bezieht daher auch familien- und kin-
dergarten- bzw . schulzentrierte Interventionen 
mit ein . Diese Verfahren können ebenfalls im 
wesentlichen unterteilt werden in kognitive und 
behaviorale Interventionen, die darauf abzielen, 
dysfunktionale Kognitionen und Erwartungen bei 
den Eltern oder anderen Bezugspersonen zu ver-
ändern und Bedingungen zu schaffen, die dem 
Kind helfen, bisher nicht bewältigte Situationen 
erfolgreich bewältigen zu können . Dazu gehören 
der Abbau von angstverstärkendem und überbe-
hütendem Erziehungsverhalten der Eltern und die 
Einführung von elterlicher Belohnung in Bezug 
auf angstbewältigendes Verhalten des Kindes .

Das Therapieprogramm THAZ ist modular auf-
gebaut und beschreibt in einzelnen Behandlungs-
bausteinen differenziert die verschiedenen sym-
ptomorientierten Interventionen . Darüber hinaus 
wird auch die Behandlung komorbider Probleme 
und Störungen angesprochen, die sowohl Ursa-
chen als auch Folgen der Angst- oder Zwangs-
symptomatik sein können .

Die einzelnen Bände des Therapieprogramms 
haben die gleiche Grundstruktur . Nach einer 
Übersicht über den Stand der Forschung, insbe-
sondere zur Wirksamkeit der verschiedenen Me-

Graduierung

Kognitive Interventionen

Kompetenztraining

Exposition und
Entspannung/Habituation

Exposition und
Bewältigung

Operante Verfahren

Situation

Kognitionen

Kompetenzen

Angst + physiologisch
Reaktion

Ängstliches Verhalten/
Vermeidung

Konsequenzen

Grund-
annahmen/
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Abbildung 0: Ansatzpunkte in der patientenzentrierten Behandlung von Angst- und Zwangsstörungen
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 Übersicht 9

thoden, wird die Diagnostik der entsprechenden 
Angst- beziehungsweise Zwangsstörung darge-
stellt . Danach folgt das modular aufgebaute The-
rapieprogramm . Für die einzelnen Bausteine des 
Programms werden jeweils Indikationen spezifi-
ziert . Zur Durchführung der einzelnen Therapie-
bausteine stehen umfangreiche und ausführlich 
erprobte Materialien zur Verfügung . 

Das Therapieprogramm THAZ ist ein langfristi-
ges Projekt; es beruht auf langjähriger klinischer 
Erfahrung, die sowohl in Einzelfallstudien seinen 
Niederschlag gefunden hat (Döpfner, 1995, 1997, 
1999; Döpfner & Hastenrath, 2000, Hastenrath & 
Döpfner, 2000; Kirchhoff & Döpfner, 1999) als 
auch in konzeptionellen Beiträgen und empiri-
schen Studien (Büch & Döpfner, 2011; Döpfner 
1999, 2000; Döpfner & Goletz, 2013; Döpfner et 
al ., 1981, 2007; Duda-Kirchhof & Döpfner, 2000; 
Goletz et al ., 2013; Schneider & Döpfner, 2004; 
Suhr & Döpfner, 2000) . Die Publikation und 
ausführliche Evaluation aller Module wird noch 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen .
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Kapitel 1

Grundlagen

1.1 Symptomatik und Epidemiologie

Prüfungsangst ist eine extreme Angst vor 
schlechtem Abschneiden in Test- und Prüfungs-
situationen (Beidel et al ., 1994) . Der Begriff der 
Leistungsangst wird im vorliegenden Manual als 
Synonym verwendet . Diese wird von Schwarzer 
und Warner (2014) als eine „Besorgnis und Auf-
geregtheit angesichts von Leistungsanforderun-
gen, die als selbstwertbedrohlich eingeschätzt 
werden,“ umschrieben . Beide Definitionen im-
plizieren die auslösenden Bedingungen dieser 
Angstform, nämlich „(schulische) Lehr-, Lern- 
und Leistungssituationen im weitesten Sinne“ 
(Rost & Schermer, 2007) . So gilt Leistungs- bzw . 
Prüfungsangst als eine Ereignisangst, die aus-
schließlich in Leistungssituationen auftritt, d . h . 
in solchen Situationen, in denen Leistungsanfor-
derungen an die Personen gestellt werden, die 
es zu erfüllen gilt, in denen die Person einer Be-
wertung seiner Leistung ausgesetzt ist (Büch et 
al ., 2015) . Das Symptombild bleibt jedoch nicht 
nur auf die akute Leistungssituation beschränkt, 
sondern manifestiert sich in der Regel bereits im 
Vorfeld und kann über die Leistungssituation hi-
naus andauern . Angstauslösende Momente für 
Kinder/ Jugendliche stellen die verschiedensten 
Bewertungssituationen in der Schule dar (z . B . 
Klassenarbeiten schreiben, aufgerufen werden, 
etwas vortragen) . Die Betroffenen erleben nicht 
nur unangenehme emotionale Zustände (Angst 
bis hin zur Panik), sondern auch spezifische ko-
gnitive, behaviorale und physiologische Sympto-
me . Vor der Leistungssituation können gedrückte 
Stimmung, Nervosität, innere Unruhe, Muskel-
verspannungen, Ein- und Durchschlafstörungen, 
Durchfallneigung, Magenschmerzen und Übel-
keit vorkommen . Die Aufnahme- und Merkfä-
higkeit ist unter Umständen bereits während der 
Vorbereitungsphase beeinträchtigt . In der akuten 
Leistungssituation kann es zu einer Minderung 
der mentalen Leistungsfähigkeit kommen, wie 
z . B . Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungs-
fehler, Blockierungen beim Abrufen von Ge-
dächtnisinhalten und Sprechhemmung (Gerbert, 
1989) . Oftmals werden die aufgabenrelevanten 
Denkprozesse immer wieder durch sorgenvolle 
Gedanken unterbrochen . 

Rost und Schermer (2007) differenzieren zwi-
schen mehreren gesonderten Komponenten und 
Teilprozessen der Leistungsangst, die sich anhand 
der folgenden Manifestationsebenen beschreiben 
lässt: 
• Physiologisch: Kurzfristige körperliche Ver-

änderungen, die akut durch das unmittelbare 
Bedrohungserleben ausgelöst werden (Herz-
klopfen, Schwitzen, Erröten etc .), und physio-
logische Reaktionen, die mit längerer Latenz 
manifest werden und eventuell chronifizieren 
(Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit 
etc .) . 

• Emotional: Unsicherheitsgefühle, Hilflosig-
keitsaspekte, Verletzlichkeit, depressive Ver-
stimmungen und Angstgefühle

• Kognitiv: Beeinträchtigung des aufgabenbezo-
genen Denkens (insbesondere Störungen der 
koordinierten Informationsaufnahme, -verar-
beitung und -aktivierung)

Andere Autoren unterscheiden zwischen folgen-
den drei Komponenten (Brown et al ., 2011; Cas-
sady & Johnson, 2002; Huberty & Dick, 2006; 
Liebert & Morris, 1967; Rothman, 2004; Zeidner, 
1998):
• der kognitiven Komponente mit ausgepräg-

ten Sorgen über künftige Leistungen, Enttäu-
schungen über erzielte Leistungen, aber auch 
Konzentrations- und Gedächtnisprobleme und 

• der emotional-physiologischen Komponente 
mit Angstempfinden und der Wahrnehmung 
von erhöhtem physiologischen Erregung, 

• der Verhaltenskomponente, wie Vermeidung 
von Prüfungssituation, Lernsituationen, Aus-
weichen auf leichte Aufgaben und körperliche 
Unruhe .

Typische Symptome der Leistungsangst bei Kin-
dern und Jugendlichen werden durch die Items 
der Prüfungsangstskala des Angstfragebogens 
für Schüler von Wieczerkowski und Mitarbeitern 
(1981) repräsentiert (vgl . Tabelle 1) .

Die beschriebenen Symptome stellen typische 
Angstsymptome dar, die durch die Wahrneh-
mung einer Bedrohung durch die Leistungssitu-
ation ausgelöst werden . Der subjektive Bedro-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Suhr-Dachs/Döpfner: Leistungsängste, THAZ Band 1 (ISBN 9783840926952), © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



 Grundlagen 11

tungsängstliche Person in der Regel der Situation 
stellen . 

Angstsituationen weisen hinsichtlich der Symp-
tomatik bei den Betroffenen eine hohe Überein-
stimmung zu Stresssituationen auf . Für Kinder 
und Jugendliche gilt insbesondere die Schule als 
Hauptquelle für belastendes Stresserleben, wobei 
Angst vor der Schule ein häufiges Stresssymptom 
darstellt (Sears & Milburn, 1990) . Die Autoren 
fassen die vorhandenen Studien zur Untersuchung 
allgemeiner Stressoren im Kindes- und Jugendal-
ter dahingehend zusammen, dass sich die meisten 
Stressoren in schulischen Zusammenhängen äu-
ßern, wie z . B . bei einer Arbeit zu versagen, elter-
licher Leistungsdruck oder mangelnde Fähigkei-
ten zur Hausaufgabenerstellung . Das schulische 
Umfeld liefert zahlreiche angstinduzierende Mo-
mente, da der Schüler regelmäßig schriftlichen 
und mündlichen Bewertungssituationen ausge-
setzt ist, in denen eine Beurteilung und Kontrolle 
seiner Leistungen erfolgt . Die tägliche oder wö-
chentliche Routine von Leistungs- oder Prüfungs-
situationen erzeugt häufig ängstliche Gefühle und 
Stresserleben . Hinter der Angst vor schlechten 
Zensuren stehen in der Regel Befürchtungen, die 
Anerkennung und Akzeptanz Gleichaltriger zu 
verlieren, und elterliche Sanktionen zu erfahren . 
Schulische  Belastungen besitzen insofern Rele-
vanz für die Entstehung von Leistungsängsten, 
als dass eine situative Überforderung bei man-
gelnden Bewältigungskompetenzen in subjektiv 
empfundener Bedrohung und in verschiedenen 
Ängsten (z . B . Leistungs- oder Versagensangst) 
resultieren kann . Dies ist umso bedeutsamer in 
Anbetracht der Tatsache, dass bei Kindern und 
Jugendlichen offensichtlich ein Mangel an Mög-
lichkeiten zur Stressbewältigung vorliegt (z . B .
Lohaus, 1990; Seiffge-Krenke, 1988) . 

Leistungs- und Prüfungssituationen häufen sich 
zwar in der Schule und in der weiteren Ausbil-
dung, dennoch kommen vergleichbare Situatio-
nen auch nach abgeschlossener Ausbildung im 
Beruf sowie im privaten Bereich vor (Präsenta-
tionen, Führerscheinprüfung, Ansprachen und 
Darbietungen vor einem Publikum) . Frühzeitige 
und gezielte Interventionen erscheinen also gebo-
ten, da eine fortwährende Konfrontation mit Leis-
tungssituationen über die Schullaufbahn hinaus 
stattfindet . Die Notwendigkeit therapeutischer 
Maßnahmen lässt sich auch aus den Katamnesen 
phobischer Störungen im Kindes- und Jugend-
alter ableiten, in denen sich eine Persistenz der 
sogenannten einfachen Phobien zeigt . So konnten 
Petersen und Lehmkuhl (1990) in einer katamnes-

hungscharakter entsteht durch die Antizipation 
von Versagen hinsichtlich der zu erbringenden 
Leistung . Der leistungsängstliche Schüler glaubt, 
nicht oder sehr schlecht abzuschneiden und den 
eigenen oder anderen Erwartungen nicht entspre-
chen zu können . Für die Entstehung der Angst ist 
dabei weniger die objektive Wahrscheinlichkeit 
des Versagens von Bedeutung als vielmehr die 
subjektive Misserfolgserwartung des Schülers . 
Obwohl die unangenehmen emotionalen Zustän-
de und sorgenvollen Erwartungen bei den Betrof-
fenen Fluchtmotive wecken, muss sich die leis-

Tabelle 1: Items der Prüfungsangstskala des Angst-
fragebogens für Schüler von Wieczerkowski et al . 

(1981)

Ich habe Angst davor, dass überraschend eine 
Klassenarbeit geschrieben wird . 

Wenn ich aufgerufen werde, und nach vorne 
kommen muss, habe ich immer Angst, dass ich 
etwas Falsches sage . 

Nach einer Klassenarbeit habe ich immer wie-
der das Gefühl, dass ich doch wieder so vieles 
falsch gemacht habe, was ich vorher konnte .

Wenn eine Klassenarbeit geschrieben wird, 
vergesse ich oft Dinge, die ich vorher gut ge-
lernt habe .

Manchmal ist mir so, als ob die anderen in der 
Klasse alles viel besser können als ich .

Ich mache mir oft Sorgen, ob ich auch versetzt 
werde . 

Wenn mein Name fällt, habe ich sofort ein 
beklemmendes Gefühl .

Wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, weiß 
ich meistens schon von Anfang an, dass ich es 
doch nicht gut machen werde . 

Ich glaube, ich könnte in der Schule mehr leis-
ten, wenn ich nicht so viel Angst vor Prüfungen 
und Arbeiten hätte .

Schon wenn die Klassenarbeitshefte verteilt 
werden, bekomme ich starkes Herzklopfen .

Manchmal wünschte ich, dass ich mir nicht so 
viel Sorgen über Klassenarbeiten machte .

Wenn eine Klassenarbeit geschrieben wird, 
mache ich oft Fehler, weil ich zu viel Angst 
habe . Wenn geprüft wird, bekomme ich jedes 
Mal ein komisches Gefühl im Magen .

Vor Klassenarbeiten bin ich immer aufgeregt . 
Ich habe bei Prüfungen immer Angst, dass ich 
schlechte Zensuren bekomme .
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