
Kognitionsentwicklung

Obwohl die neuronale Plastizit�t in der Kindheit am st�rksten ausgepr�gt ist, konnten positive 
Auswirkungen motorischer Aktivit�t auf die kognitive Entwicklung auch �ber die Kindheit hinaus belegt 
werden. Eine 2004 an der Universit�t Regensburg durchgef�hrte Studie ergab, dass regelm��iges 
Jonglieren selbst bei Erwachsenen zu einer vor�bergehenden Verdichtung der grauen Substanz im 
Gehirn f�hrt. Die Ver�nderung fanden zum einen im visuellen Bereich der Hirnrinde statt, die das 
Erfassen von r�umlichen Bewegungen kontrolliert. Zum anderen ver�nderte sich der linke posteriore 
intraparietale Sulcus, der das Ergreifen von Gegenst�nden steuert.

Bittmann et al. (2005) betonen, dass die Bewegungswahrnehmung zu einer "harmonischen 
beidseitigen Hirnentwicklung beitr�gt" (siehe hierzu auch: Hirnhemisph�ren) und so die kognitiven 
Leistung stark beeinflussen kann. So konnte er nachweisen, dass ein positiver Zusammenhang 
zwischen Balancef�higkeit und Schulerfolg besteht. Lernstarke Sch�ler wiesen in einer 2005 
durchgef�hrten Studie ein besseres Balanceverhalten auf als lernschwache Sch�ler. **
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Fachbeitrag Kognition & Jonglieren 

1. Intelligenzentwicklung 

Die Forschung �ber Hirnfunktion, Bewegungsteuerung und -regulation hat in den letzten Jahrzehnten 
durch moderne Test- und Analyseger�te gro�e Fortschritte gemacht. Dennoch sind Fragen wie die 
nach dem Zusammenhang zwischen sensomotorischen F�higkeiten und Intelligenzentwicklung noch 
nicht hinreichend gekl�rt und weiterhin aktuell. Deshalb versuchen Wissenschaftler aus 
verschiedenen Disziplinen viele Fragen �ber Hirnfunktion und Intelligenz zu entschl�sseln.

Schon l�nger bekannt ist, dass eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit unmittelbar mit Intelligenz 
zusammenh�ngt. Bereits eine Studie der Forscher Reed und Jensen 1993 zeigte, dass die Intelligenz 
eine negative Korrelation mit der Reaktionszeit aufweist, d. h. Probanden mit guter Reaktionsf�higkeit 
hatten hohe Intelligenz. [1]

2. Der Zusammenhang zwischen Balance und Kognition 

In unserem Gehirn gibt es eine �berkreuzschaltung, denn die linke Gehirnseite steuert die rechte 
K�rperh�lfte und umgekehrt. Fast alle Nerven �berkreuzen sich im Gehirn, die Verbindung der beiden 
H�lften ist ein „Balken“ aus extra dicken Nervenfasern, auch corpus callosum genannt. Im Stammhirn, 
aber auch bis in die Bereiche des R�ckenmark sind zudem weitere �berkreuz-Schaltungen der 
neurolalen Signalverarbeitung f�r beide K�rperh�lften nachgewiesen. Wir lernen und arbeiten am 
Besten, wenn wir einen guten Zugang zu beiden Gehirnh�lften haben und Informationen �ber das 
corpus callosum sowie �ber die �berkreuzung der motorischen Fasern in den tiefer liegenden 
Gehirnarealen ausgetauscht werden k�nnen.

Von den koordinativen Beanspruchungen ist die Balanceregulation eine besonders komplizierte und 
komplexe sensomotorische Funktion. Die Forscher Bondar (2002) und Woollacott (2000) [2, 3] sind 
hierbei unabh�ngig voneinander der Meinung, dass die effiziente Zusammenarbeit von Muskel- und 
Nervensystem eine bedeutende Grundlage guter Kognition ist. Die sensomotorische Steuerungs- und 
Regulationsf�higkeit ist nachgewiesener Ma�en eng mit dem Hirnreifungsprozess und der Bahnung 
der Nervenverbindungen verbunden. Insbesondere der Gleichgewichtssinn bei Menschen besteht aus 
hoch komplexen sensomotorischen Funktionen.

Wenn also eine stabile posturale Balance, ein Aspekt der Gleichgewichtskontrolle, abh�ngig ist von 
der motorischen Steuerung und Regulation sowie von integrierten Informationen, die aus 
somatosensorischen, visuellen und vestibul�ren Informationen bestehen, wie steht es dann aber mit 
den grob motorischen Aspekten? Tats�chlich sind f�r die Balance so gut wie keine konditionellen 
F�higkeiten - wie Kraft, Ausdauer oder Schnelligkeit erforderlich. [4]. Balanceleistung repr�sentiert 
damit weitgehend sensorische und neuronale Funktion [5].

Zusammengefasst l�sst sich also sagen, dass die Qualit�t der sensomotorischen Koordination von 
der „Beachtung der f�r den betreffenden Bewegungsablauf einschl�gigen physikalischen Gesetze“, 
dem „�bungsgrad der agonistisch-antagonistisch t�tigen Muskeln f�r den betreffenden 
Bewegungsablauf“ und dem „Adaptationszustand des Vestibularapparates“ bestimmt ist [6].



Soweit die Medizin.

3. Positiver Einfluss von Jonglage auf das menschliche Gehirn

Jonglage aktiviert durch das abwechselnde Arbeiten mit linker und rechter Hand und das �berkreuzen 
der Gesichtsmitte beide Gehirnh�lften. Es werden neue Verkn�pfungen gebildet, neue 
„Nervenstra�en“ gebaut, die bei regelm��iger Besch�ftigung mit Poi spielen ausgebaut werden 
k�nnen. Diese neuangelegten Nervenbahnen k�nnen hilfreich sein beim Erlernen anderer Inhalte oder 
Fertigkeiten, wie dem Spielen eines Instruments, lesen und schreiben oder im Beruf. Das Kindesalter
ist die wichtigste Pr�gephase des Gehirns. Bittmann (2002) belegt jedoch erstmals, dass die 
Entwicklung des Gehirns durch k�rperliche Aktivit�t zeitlebens beeinflusst wird und damit auch dessen 
Funktionsweise. Und obwohl die neuronale Plastizit�t in der Kindheit am h�chsten ausgepr�gt ist, sind 
auch zirkusp�dagogische Wirkungsweisen auf die motorische und kognitive Entwicklung Erwachsener 
belegt. [7]

4. Nicht nur Spielerei - Entwicklungsrelevanz f�r Erwachsene 

Was die Gehirnstrukturen betrifft, war man bisher davon ausgegangen, dass Erwachsenenhirne 
keinen wesentlichen Zuwachs an grauen Zellen mehr erhalten, sondern sich lediglich altersbedingt 
oder durch Krankheit zur�ckbilden. Die Wissenschaftler in Regensburg und Jena haben hierzu die 
Gehirne von 12 Erwachsenen, die ein dreimonatiges Jonglage-Training absolvierten, mit einer 
Kontrollgruppe von Nicht-Jongleuren verglichen. Das Ergebnis: die Jongleure wiesen nach dem 
Training mit drei B�llen eine deutliche Vergr��erung von zwei Hirnregionen auf. Die Ergebnisse 
zeigten eine vor�bergehende Ausbreitung von sog. „grauer Substanz“ im mittleren Temporallappen 
des Gehirns sowie im linken posterioren intraparietalen Sulcus. Es wird daraus geschlossen, dass 
sensomotorisches Training bzw. Lernen nicht nur die Ver�nderung der Hirnfunktionen, sondern auch 
die Ver�nderung der Hirnstruktur bewirkt.

Damit ist zwar nicht der Umkehrschluss belegt, dass eine eingschr�nkte motorische Begabung 
gleichzusetzen sei mit Minder-Intelliegenz, einem beliebten Vorwurf der kognitiven Theorie f�r 
Bewegungstherapie von Seiten K�rperbehinderter, die vorliegenden Untersuchungen stellen jedoch 
den Zusammenhang von �berkreuzbewegungsabl�ufen mit einer gesteigerten Intelligenz erstmals 
kausal dar.

Durch Koordinationstraining l�sst sich das neuromuskul�re System verbessern und die Leistung der 
Informations�bertragung sowie der Informationsverarbeitung auch bei Erwachsenen steigern. 
Grunds�tzlich werden alle aufgenommenen Informationen durch elektrochemische Kontakte in 
Synapsen geleitet. Eine hohe Synapsenvernetzung beeinflusst daher generell die Qualit�t der 
Informations�bertragung im Gehirn. Und bereits l�nger schon wird die k�rperliche Aktivit�t als ein 
wichtiges F�rdermittel zur kognitiven Entwicklung im Kindesalter betrachtet. Bittmann (2002) betonte 
bereits, dass Bewegung als Reiz zu einer harmonischen beidseitigen Hirnentwicklung beitr�gt und 
damit eine der Grundlagen f�r kognitive Leistungen ist [7]. Die �bertragbarkeit dieser Erkenntnis auch 
auf das entwickelte Gehirn, stellt f�r die Jonglage ein bahnbrechendes Moment der Emanzipation aus 
dem reinen Gauklerumfeld in Richtung eines ernstzunehmenden therapeutischen Instruments, sowohl 
im physiotherapeutischen, als auch im Bezug auf kognitive Dissonanzen (z.B. ADS) dar.

Die Feststellung einer kognitiven Verbesserung der Reiz-Reaktionsgeschwindigkeit und der allgemein 
besseren Verschaltung beider Gehirnh�lften durch die motorische Konditionierung des 
Bewegungsapperates impliziert auch die Verbesserung der Koordinationsf�hikeit insgesamt und wird
letztlich auch von einer Kr�ftigung der R�cken- Schulter- und Armmuskulatur begleitet. Dies um so 
mehr, als dass es beim Spiel mit den beiden B�llen immer die M�glichkeit gibt langsamer und 
schonend die Kreise zu drehen oder aber, wie im Fall der professionellen Poi-Spieler, auch in 
unterschiedlich schenllen Tanz- und Rhytmusverbindungen sehr viel Energie freizusetzen.

5. Die Mediation des Jonglierens

Doch auch auf einem anderen Feld finden sich interessante Ans�tze. In seinem Buch �Zen in der 
Kunst des Jonglierens� [9] beschreibt Dave Finnigan, ein weltweit bekannter Jongleur, seine 
Erfahrungen w�hrend eines mehrmonatigen Jongliercamps in einem ehemaligen taiwanesischen 
Kloster. Ziel des Jonglierens ist es, ein Muster aufrecht zu erhalten. Egal, ob man alleine mit drei 
B�llen oder zu zweit mit zehn Keulen jongliert, auf die Dauer wiederholt man nur eine meist relativ 
kurze Sequenz von W�rfen und F�ngen, oder, wie im Fall von Poi, von sich �berkreuzenden 
Kreisfiguren.Hat man ein gegebenes Muster soweit erlernt, dass man es sicher beherrscht, kann man 
jederzeit mehr Objekte oder Figuren dazunehmen bwz. kompliziertere Muster mit der gleichen Anzahl 
von Objekten werfen. Es gibt also kein �ultimatives Ziel�, nach dessen Erreichen man sich nicht mehr 
steigern kann.



Wie dehnbar die subjektive Wahrnehmung von Zeit ist, zeigt sich beim Jonglieren ganz besonders 
eindrucksvoll. Als Anf�nger, der zum erstem mal eine Dreiballkaskade versucht, wird man meist vom 
�plopp�-Ger�usch des ersten aufschlagenden Balles aus seinen Gedanken gerissen, bevor man noch 
�berlegt hat, wohin man den zweiten denn jetzt werfen soll. Das Ergebnis ist, dass man hektisch und 
mit abgehackten Bewegungen mehr schlecht als recht die B�lle in der Luft h�lt. Mit der Zeit �ndert 
sich das: die B�lle scheinen auf einmal viel langsamer zu fliegen. Man hat mehr Zeit, seine 
Bewegungen zu koordinieren, die dadurch viel fl�ssiger und sauberer werden. Dadurch wiederum 
gewinnt man noch mehr Zeit, weil die B�lle jetzt punktgenau von Hand zu Hand fliegen und nicht mehr 
aus der Luft gepfl�ckt werden m�ssen. Schlie�lich wird aus einer Folge von W�rfen ein Muster, so wie 
aus einer Folge von T�nen eine Melodie entsteht. Musik und Jonglage passen daher sehr gut 
zusammen, die Musik gibt den Rhythmus vor, dem die Jonglage folgt. [10]

6. Die Technik des Loslasssen 

Der Schl�ssel zum Erfolg liegt dabei im Loslassen: Statt mit den Augen den B�llen zu folgen schauen 
gute Jongleure dorthin, wo die B�lle beim Flug ihren h�chsten Punkt erreichen oder, wie im Falle des 
Poi-Spiels, versuchen die durch die Fliehkraft merkliche Position des Poi zu in der F�hrhand zu 
ersp�ren. Mit der Zeit lernt man, die B�lle mit dieser Information blind zu f�hren; man vertraut auf die 
Gesetze der Physik, die genau vorschreiben, welchen weiteren Weg der Ball nehmen wird. Dann 
f�ngt man an, das gesamte Muster auf einmal zu sehen, und kann Variationen ausprobieren.

Jonglieren kann so zu einer speziellen Form von Meditation werden: Man konzentriert seine gesamte 
Aufmerksamkeit auf ein mehr oder weniger einfaches, daf�r aber vollkommen periodisches und meist 
sehr symmetrisches Muster, das man v�llig kontrollieren kann. Wenn noch Musik dazukommt sind fast 
alle Sinne auf ein Ziel gelenkt, das ganz im Augenblick lebt. Zum Vorausplanen oder Zur�ckschauen 
bleibt keine Gelegenheit, wenn man an der Grenze seiner F�higkeiten jongliert muss man sich voll auf 
das Muster und dessen aktuellen Zustand konzentrieren. Dabei kann man sehr schnell die Zeit 
vergessen, Stunden werden zu Minuten und umgekehrt. So kann man sich eine Zeit lang v�llig 
ausklinken aus dem Alltag. Jonglieren ist nat�rlich nicht die einzige M�glichkeit dazu, aber eine sehr 
wirksame.

7. Zusammenfassung

Beim Jonglieren kann man sich eigene Ziele setzen und sich in Geduld �ben, diese auch zu 
erreichen. Man kann andere damit Unterhalten, dazu tanzen und, wenn man mit brennenden Poi 
spielt, sogar eine B�hnenshow arrangieren. Aber in der Regel jongliert man f�r sich selbst – Geld oder 
Macht kann man zumindest auf anderen Wegen deutlich einfacher erlangen.
Was zudem erreicht wird, ist eine Erh�hung der kognitiven Leistungsf�higkeit, im Fall von Tanz und 
Jonglage auch eine k�rperliche Steigerung der Fitness, insbesondere der R�cken, Arm, Schulter - und 
Nackenmuskulatur und des gesamten Bewegungsapperates. Und gemeinsam mit anderen Spielern 
zusammen oder auf Open-Air-Festivals zur Musik eine erhebliche Steigerung der kommunikativen 
Kontakte sowie Freude f�r sich und die Zuschauer.
G�rald Richter, ein Physiotherapeut aus Offenbach, bietet Poi-Spiel auch zur Behandlung k�rperlicher 
Einschr�nkungen an und stellt somit den somatischen Ansatz in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Es gibt 
einige physiotherapeutische Methoden, die z.B. dem R�ckenschmerz mit Hilfe von Jonglage 
begegnen. Weiterf�hrende Informationen entnehmen Sie bitte den Quellen und Links.
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