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Hilfsmittel

fŸr sehbehinderte Menschen 

Infor mationen zu Hilfsmitteln 
erhalten sehbehinderte Menschen bei den LandesinnungsverbŠnden der 
Augenoptiker oder bei den Ÿber 250 Beratungsstellen des Deutschen 
Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV). Bei den DBSV-Beratungs•
stellen erfahren sehbehinderte und blinde Menschen au§erdem mehr Ÿber 

rechtliche AnsprŸche, 
Bildungs- und Rehabilitationsangebote, 
Veranstaltungen fŸr sehbehinderte und blinde Menschen vor Ort, 
HšrbŸchereien, 
spezielle Erholungseinrichtungen, u. v. m.. 

Die Beratungsstellen sind unter folgender bundesweit einheitlichen Rufnummer 
zu erreichen: 

01805 - 666 456 (0,12 �/Min.) 
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Vorwort

Liebe Leserinnen 

und Leser, 

die Menschen in 

Deutschland werden 

immer Šlter. Die 

durchschnittliche 

Lebenserwartung von 

Frauen und MŠnnern 

in unserem Land steigt von Jahr zu Jahr. Mit 

dieser Lebenserwartung wŠchst auch rapide 

die Fallzahl nicht oder nur schlecht behan

delbarer Augenerkrankungen, die zu einer 

Sehbehinderung fŸhren. Augenoptiker und 

Blinden- und Sehbehindertenvereine spŸren 

dies an der stetig zunehmenden Zahl von 

Menschen, die nach geeigneten Hilfsmitteln 

fragen, um ihr nicht ausreichendes Sehver

mšgen zu verbessern. 

So einfach wie die Frage von sehbehinder

ten Menschen nach Hilfen zum Lesen, 

Fernsehen oder zur Orientierung erscheint, 

so schwer ist meist die Antwort. Denn eine 

Pauschalempfehlung fŸr bestimmte Hilfs

mittel ist nicht mšglich. Jede Behinderung 

des Sehvermšgens ist individuell und bedarf 

einer individuellen Beratung, um das fŸr 

den sehbehinderten Menschen und sein 

individuelles Problem passende Hilfsmittel 

zu finden und es exakt auf seine BedŸrf

nisse abzustimmen. 

Mit dieser BroschŸre wollen der Zentralver

band der Augenoptiker und der Deutsche 

Blinden- und Sehbehindertenverband den 

weit Ÿber 500.000 sehbehinderten Menschen, 

aber auch allen an

deren Personen, die 

in einzelnen Situa

tionen Probleme mit 

der Sehkraft haben, 

einen †berblick Ÿber 

die verschiedenen 

Hilfsmittel geben. Die 

Individualberatung 

beim Augenoptiker und bei den Selbsthilfe

vereinen der sehbehinderten Menschen 

kann und will diese BroschŸre nicht erset

zen. Deshalb ist das Verzeichnis mit Kon

taktadressen am Ende dieser BroschŸre 

sicherlich einer der wichtigsten Teile dieser 

Publikation. 

Ganz herzlich danken wir den Autoren, 

denen es gelungen ist, das schwierige 

Thema der Hilfsmittel fŸr sehbehinderte 

Menschen sehr Ÿbersichtlich und leicht 

verstŠndlich zu vermitteln. Ebenfalls 

danken wir den Hilfsmittelfirmen, die durch 

die Bereitstellung von Fotomaterial ent

scheidend fŸr die sehr ansprechende und 

anschauliche Gestaltung dieser BroschŸre 

beigetragen haben. 

JŸrgen Lubnau 

PrŠsident des 

Deutschen Blinden-

und Sehbehinderten

verbandes e.V. 

Thomas Nosch 

PrŠsident des 

Zentralverban-

des der Augen

optiker 
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1. W as bedeutet Sehbehinderung? 

Nach der aktuellen Gesetzgebung in 

Deutschland gilt ein Mensch als sehbe

hindert, wenn er auf dem besser sehenden 

Auge selbst mit Brille oder Kontaktlinse 

nicht mehr als 30 % von dem sieht, was 

ein Mensch mit normaler Sehkraft erkennt. 

VerfŸgt er Ÿber eine Sehkraft von weniger 

als 5 %, gilt er als hochgradig sehbehindert, 

bei einer Sehkraft unter 2 % als blind. 

30% 

5% 

100 % 

†ber diese gesetzliche Definition hinaus 

gibt es jedoch eine gro§e Anzahl von Men

schen, deren SehfŠhigkeit so stark oder 

auf eine solche Art eingeschrŠnkt ist, dass 

auch sie dadurch erheblich im Alltag beein

trŠchtigt sind. 

Die nachfolgenden Beispiele geben einen 

Eindruck, wie sich die am hŠufigsten auf

tretenden Augenerkrankungen auf das 

Sehen auswirken: 

Die Makula befindet sich im Zentralbereich 

der Netzhaut und stellt das Zentrum des 

scharfen Sehens dar. Bei der Altersbe

dingten Makuladegeneration (AMD) kommt 

es meist zu starkem Verlust der SehschŠrfe 

und der eigentlich anvisierte Punkt wird 

nicht gesehen. 

Beim GrŸnen Star (Glaukom) wird der Seh

nerv meist durch einen erhšhten Augenin

nendruck geschŠdigt. Dies hat immer weiter 

fortschreitende EinschrŠnkungen und Aus

fŠlle des Gesichtsfeldes zur Folge und fŸhrt 

letztendlich zur Erblindung. Weil das Glau

kom bei rechtzeitiger Entdeckung noch gut 

behandelt werden kann, ist die FrŸher

kennung sehr wichtig. 
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Die diabetische Retinopathie tritt infolge 

von Diabetes auf. Neben Netzhaut und 

dem Zentrum des scharfen Sehens kšnnen 

auch andere Teile des Auges betroffen 

sein. Die Krankheit kann verschiedene 

EinschrŠnkungen des Sehvermšgens wie 

partielle AusfŠlle des Gesichtsfeldes und 

getrŸbtes Sehen mit sich bringen und fŸhrt 

hŠufig zur Erblindung. 

Retinopathia Pigmentosa ist eine erbliche 

Erkrankung der Netzhaut (Retina), um

gangssprachlich auch als ãTunnelblickÒ 

oder ãRšhrengesichtsfeldÒ bezeichnet. 

Sie fŸhrt zu progressivem Verlust der Seh

schŠrfe und dem Ausfall des Sehvermš

gens am Rand des vom Auge Erfassbaren. 

Au§erdem kann es zu Sehschwierigkeiten 

bei DŠmmerung und Nachtblindheit kommen. 

Eine weitere Art der Sehbehinderung ist die 

Farbfehlsichtigkeit, z. B. die UnfŠhigkeit, 

Rot und GrŸn zu sehen, bis hin zur všlligen 

Farbenblindheit, bei der der Betroffene 

seine Umgebung nur noch in Grautšnen 

sieht. 

Die hier gezeigten Bilder des Restsehver

mšgens sind nur Beispiele. Je nach Stadium 

der Augenerkrankung kann ein sehbehin

derter Mensch noch besser sehen, als in 

den Beispielbildern gezeigt, oder deutlich 

schlechter. Entsprechend einer ggf. fort

schreitenden Verschlechterung des Sehver

mšgens muss auch die Hilfsmittelausstat

tung sehbehinderter Menschen regelmŠ§ig 

auf ihre Eignung hin ŸberprŸft werden. 
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2. Restsehver mšgen und Hilfsmittel 

FŸr jeden sehbehinderten Menschen ist es 

sehr wichtig, sein noch vorhandenes Seh

vermšgen bestmšglich auszunutzen, denn 

jeder noch so kleine Sehrest ist optimal 

genutzt eine gro§er Gewinn fŸr die Lebens

qualitŠt der Betroffenen. In speziellen Seh

restschulungen kšnnen sehbehinderte 

Menschen gemeinsam mit speziell ausge

bildeten Rehabilitationslehrern Techniken 

zur Nutzung des Restsehvermšgens erler

nen. Diese sind hŠufig auch Bestandteil 

anderer Schulungsma§nahmen, wie bei

spielsweise einer Schulung in Orientie

rung&MobilitŠt (O&M), oder erfolgen im 

Rahmen einer schulischen und beruflichen 

Aus- und Weiterbildung fŸr sehbehinderte 

Menschen. 

Eng mit der Nutzung des eigenen Sehre

stes hŠngt die Anwendung von speziellen 

Hilfsmitteln fŸr sehbehinderte Menschen 

zusammen. Dabei sind mit der Bezeich

nung ãHilfsmittelÒ nicht Brillen oder Kontakt

linsen gemeint, sondern vergrš§ernde 

Sehhilfen wie Lupen, spezielle fŸr die 

BedŸrfnisse sehbehinderter Menschen 

entwickelte GerŠte wie Telefone mit extra

gro§en Ziffern oder auch ergonomische 

Hilfsmittel wie Lesepulte. Diese Hilfsmittel 

dienen dazu, die EinschrŠnkungen der 

SehfŠhigkeit, die durch Brille oder Kontakt

linsen nicht mehr verbessert werden kšnnen, 

so weit wie mšglich auszugleichen und die 

BewŠltigung des Alltages zu erleichtern. 

Es gibt keine allgemeingŸltigen Aussagen 

oder Standards, fŸr wen welches Hilfsmittel 

das richtige und geeignete ist. Die Auswahl 

der passenden Hilfsmittel hŠngt im Wesent

lichen von folgenden Faktoren ab: 

Art der Sehbehinderung und den indi

viduellen Auswirkungen auf die Seh

fŠhigkeit 

Vorhandensein einer weiteren Behinde

rung oder kšrperlichen EinschrŠnkung 

TŠtigkeiten, die mit den Hilfsmitteln 

verrichtet werden sollen 

In jedem Fall ist es sinnvoll und nštig, die 

richtige Anwendung und Handhabung der 

Hilfsmittel unter professioneller Anleitung 

zu Ÿben. Eine einmalige kurze EinfŸhrung 

oder ErlŠuterung ist in der Regel nicht aus

reichend. †bungen zur richtigen Nutzung 

von Hilfsmitteln werden u. A. in Schulungen 

in Lebenspraktischen FŠhigkeiten (LPF) und 

Schulungen in Orientierung und MobilitŠt 

(O&M) durchgefŸhrt. HŠufig werden diese 

Schulungen auch ãLow Vision-TrainingÒ ge

nannt (Low Vision = Geringes Sehvermšgen). 
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3. Hilfsmittel Ð ein heikles Thema? 

Das Nutzen von Hilfsmitteln, zu Hause und 

insbesondere in der …ffentlichkeit, ist fŸr 

einige sehbehinderte Menschen die nor

malste Sache der Welt, fŸr andere aber 

eine eher schwierige Situation, die einige 

†berwindung kostet. Sie fŸrchten, auf der 

Stra§e, beim Einkaufen oder im Restaurant 

aufzufallen, die neugierigen Blicke und 

verletzenden Kommentare der Mitmen

schen. Da hilft es nur, sich klar zu machen, 

dass Hilfsmittel unabdingbar fŸr die eigene 

SelbststŠndigkeit und die Gestaltung des 

Alltags nach den eigenen BedŸrfnissen 

sind. 

Insbesondere die Benutzung von optischen 

Sehhilfen ist eine gro§e Umstellung und 

bedarf in der Regel einer Eingewšhnungs

zeit. Es dauert eine Weile bis man sich auf 

den mit steigender Vergrš§erung immer 

kleiner werdenden Text-, Bild- oder Umwelt

ausschnitt einstellen und sich trotzdem 

einen guten GesamtŸberblick verschaffen 

kann. Auch der oft erheblich geringere Lese

abstand ist fŸr viele sehr gewšhnungsbe

dŸrftig. Aber wieder besser zu sehen, wenn 

auch nur in Ausschnitten, ist die MŸhe wert 

und nach einiger Zeit wird die Nutzung der 

Hilfsmittel zur SelbstverstŠndlichkeit. 
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4. Der Weg zum Hilfsmittel 

Da Hilfsmittel fŸr sehbehinderte Menschen 

keine Massenprodukte sind, sind sie meist 

sehr teuer. Kaum ein sehbehinderter Mensch 

kšnnte seine angemessene Ausstattung 

mit Hilfsmitteln selbst finanzieren. Dies ist 

in den meisten FŠllen auch nicht erforder-

lich, da notwendige Hilfsmittel von so 

genannten KostentrŠgern Ÿbernommen 

werden. Das hei§t aber dann auch, dass 

gewisse Formalien bei der Anschaffung 

von Hilfsmitteln zu beachten sind. 

Wer trŠgt die Kosten? 

Bei der Versorgung mit Hilfsmitteln muss 

erst einmal unterschieden werden, ob es 

sich um ein Hilfsmittel handelt, das die seh-

behinderten Menschen selbst bezahlen mŸs

sen oder eins, welches durch einen Kosten-

trŠger finanziert bzw. bezuschusst wird. 

FŸr GebrauchsgegenstŠnde des tŠglichen 

Lebens wie Telefone, Uhren, Haushaltsge-

rŠte, Spiele und SportausrŸstungen und 

ihre sehbehindertengerechte UmrŸstung 

werden grundsŠtzlich keine Kosten Ÿber-

nommen. 

Die Kosten fŸr vergrš§ernde Sehhilfen 

werden in der Regel Ÿbernommen. Gerade 

Krankenversicherungen verleihen aber 

auch hŠufig ein GerŠt aus ihrem vorhande-

nen GerŠtebestand. Oder die KostentrŠger 

bewilligen lediglich die Zahlung eines Fest-

betrages, der sich am preiswertesten Pro-

dukt am Markt orientiert. Nicht immer erfŸllt 

ein oft auch nicht mehr ganz neues Leihge-

rŠt oder das preiswerteste GerŠt die 

individuellen AnsprŸche des sehbehinderten 

Nutzers. Die Differenz zu einem teureren 

Hilfsmittel muss dann der sehbehinderte 

Mensch selbst tragen 

Die rechtliche Abgrenzung, welcher Kosten

trŠger wann welches Hilfsmittel zahlt, ist 

sehr kompliziert. Je nach ZustŠndigkeit 

kommen dafŸr die folgenden KostentrŠger 

in Frage: 

Krankenversicherungen 

SozialhilfetrŠger 

IntegrationsŠmter 

Agentur fŸr Arbeit 

Berufsgenossenschaften 

RententrŠger 

Die ZustŠndigkeiten kšnnen u. A. auch 

davon abhŠngig sein, ob die Hilfsmittel im 

Privatbereich, fŸr die Schul- und Berufsaus-

bildung oder den Arbeitsbereich benštigt 

werden. In den meisten FŠllen sind jedoch 

die Krankenversicherungen zustŠndig. 

GrundsŠtzlich stehen sehbehinderten Men

schen die fŸr ihre speziellen BedŸrfnisse 

notwendigen vergrš§ernden Sehhilfen zu. 

Die Entscheidung Ÿber die Notwendigkeit 

eines speziellen Hilfsmittels wird aber fŸr 

jeden Einzelfall von Augenarzt und Kosten-

trŠger getroffen. 

Falls Probleme bei der KostenŸbernahme 

durch die KostentrŠger auftreten sollten, ist 

es empfehlenswert, sich z. B. bei den Blin

den- und Sehbehindertenvereinen Ÿber die 

gŸltige Rechtslage informieren zu lassen. 
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Ablauf der V ersorgung mit ver

grš§ernden Sehhilfen 

Die Abfolge einer Versorgung mit vergrš§ern-

den Sehhilfen sieht in der Regel folgender

ma§en aus: 

(1) Der behandelnde Augenarzt oder ein 

Augenoptiker stellt das Vorliegen einer 

schweren SehbeeintrŠchtigung (max. 30 % 

der normalen SehschŠrfe) und den Bedarf 

an einer vergrš§ernden Sehhilfe fest. Ein 

Augenarzt stellt dann eine Verordnung Ÿber 

die Sehhilfe aus, damit die gesetzliche 

Krankenversicherung bzw. ein anderer 

KostentrŠger die Kosten fŸr die vergrš§ern-

de Sehhilfe Ÿbernimmt. Werden die Hilfs

mittel privat bezahlt, ist eine Šrztliche Ver

ordnung nicht erforderlich. 

(2) Mit dieser Verordnung lŠsst sich der 

sehbehinderte Mensch zur Auswahl der 

vergrš§ernden Sehhilfen bei Augenopti

kern, Blinden- und Sehbehindertenvereinen 

oder Hilfsmittelherstellern beraten. Meist 

erfolgt die Verordnung und die Beratung 

nicht nacheinander, sondern parallel: 

Erst nach der Feststellung der Sehanforde

rungen und einer Beratung Ÿber verschiede-

ne Arten von Sehhilfen kann der Augenarzt 

eine konkrete Verordnung Ÿber bestimmte 

vergrš§ernde Sehhilfen ausstellen. 

(3) Der jeweilige Berater erstellt nach 

Abschluss der Beratung einen Kostenvor

anschlag fŸr das ausgewŠhlte Hilfsmittel. 

(4) Dieser Kostenvoranschlag wird an

schlie§end dem KostentrŠger zur Geneh

migung und KostenŸbernahme eingereicht. 

Die Kostenabwicklung mit dem KostentrŠger 

Ÿbernimmt der Lieferant der vergrš§ernden 

Sehhilfe. 
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(5) Nach erfolgter Zustimmung wird das 

Hilfsmittel ggf. speziell angefertigt und 

ausgeliefert. Einfache vergrš§ernde Seh

hilfen wie beispielsweise Lupen kšnnen 

nach der Verordnung durch den Augenarzt 

hŠufig direkt beim Augenoptikbetrieb oder 

anderen Hilfsmittelverkaufsstellen abgeholt 

werden. Bei Hilfsmitteln wie Lupenbrillen 

und Fernrohrlupenbrillen mŸssen diese 

erst bestellt und montiert werden. Einige 

Hilfsmittel wie BildschirmlesegerŠte wer

den normalerweise von den Hilfsmittelfir

men direkt nach Hause geliefert und dort 

montiert und aufgestellt. 

(6) Zum Abschluss erfolgt eine Endanpas

sung und eine Einweisung in den Gebrauch 

des Hilfsmittels. 

Abweichungen von diesem Regelablauf 

kann es aufgrund regionaler Unterschiede, 

aber auch aufgrund der individuellen Hand

habung bei einzelnen AugenŠrzten geben. 

Manchmal ist auch sinnvoll, sich im Vorfeld 

schon bei dem zustŠndigen KostentrŠger 

zu erkundigen, ob und fŸr welches Hilfs

mittel unter welchen Voraussetzungen die 

Kosten Ÿbernommen werden. Vorteilhaft ist 

es meist auch, wenn der Arzt nach erfolgter 

Beratung durch Blinden- und Sehbehinder

tenverein und/oder den Augenoptiker in der 

Verordnung fŸr das Hilfsmittel mšglichst 

genaue Angaben macht, z. B. das Produkt 

eines bestimmten Herstellers (Fabrikat, Typ) 

verordnet, da dies die spŠtere Abrechnung 

mit den KostentrŠgern erleichtern kann. 
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5. Beratung bei der Auswahl ver grš§er nder 
Sehhilfen 

Aufgrund der individuellen Sehsituation des 

einzelnen sehbehinderten Menschen sind 

auch die Anforderungen an die Hilfsmittel in 

der Regel sehr unterschiedlich. Nicht jedes 

Hilfsmittel ist fŸr jeden sehbehinderten 

Menschen geeignet. Ein Hilfsmittel, das 

von dem einen fŸr gut befunden wird und 

stŠndig im Einsatz ist, kann fŸr den NŠch

sten, der offenkundig an der gleichen 

Augenerkrankung leidet und einen nahezu 

identischen Augenbefund hat, všllig unge

eignet sein. 

Au§erdem mŸssen die Hilfsmittel immer 

individuell angepasst werden und auch die 

korrekte Handhabung muss geŸbt werden. 

Hinzu kommt das inzwischen sehr gro§e 

Angebot an Hilfsmitteln, das fŸr den Laien 

kaum noch durchschaubar ist. Eine fach

kundige und grŸndliche Beratung ist des

halb eine wesentliche Voraussetzung, um 

das richtige und optimal angepasste Hilfs

mittel zu finden. 

Wer fŸhrt die Beratung durch? 

Vom behandelnden Augenarzt erhalten be

troffene Patienten oftmals schon erste Emp

fehlungen bezogen auf eventuell geeignete 

Hilfsmittel und Beratungsangebote. Meist 

kann der Augenarzt selbst keine oder zumin

dest keine umfassende Beratung vornehmen. 

In jedem Fall ist die Kontaktaufnahme zu 

den šrtlichen Blinden- und Sehbehinderten

vereinen zu empfehlen. Dort sind zunŠchst 

Mšglichkeiten zum Austausch mit anderen 

Betroffenen usw. gegeben. †berdies bieten 

die Vereine selbst oder aber in Verbindung 

mit Augenkliniken Hilfsmittelerprobungen 

an. Im Rahmen dieser Erprobungen wird 

versucht, durch gezielte Beratung heraus

zufinden, welches Hilfsmittel das geeignete 

ist. Gleichzeitig kšnnen in gewissem Rah

men technische und optische Hilfen aus

probiert und das Ergebnis der Beratung 

dadurch ŸberprŸft werden. 

Information und Beratung zu technischen 

und optischen Sehhilfen bieten in der 

Regel auch alle Augenoptiker in ihren 

GeschŠften an. Da die Zahl der hochgradig 

sehbehinderten Menschen im Vergleich zu 

den anderen Kunden jedoch sehr gering 

ist, kann es vorkommen, dass der Augen

optiker vor Ort zwar Ÿber das theoretische 

Wissen, nicht aber Ÿber die notwendige 

Erfahrung und die VorfŸhrgerŠte verfŸgt, 
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um eine umfassende Hilfsmittelberatung 

und -erprobung durchzufŸhren. Allerdings 

gibt es schon eine Vielzahl an Augenoptiker

betrieben, die sich auf die Beratung hoch

gradig sehbehinderter Kunden spezialisiert 

haben und langjŠhrige Erfahrungen auf 

dem Gebiet der Hilfsmittelberatung vorwei

sen kšnnen. In diesen GeschŠften sind 

dann auch Produkte unterschiedlicher Her

steller zu finden und auszuprobieren. Der 

šrtliche Blinden- und Sehbehindertenverein 

und die LandesinnungsverbŠnde der Augen

optiker kšnnen darŸber Auskunft geben, 

welcher Fachbetrieb zu empfehlen ist. 

Ist die Inanspruchnahme einer Hilfsmittel

beratung und -erprobung beim Augenopti

ker oder beim Selbsthilfeverein nicht mšg

lich, kann man sich auch von den diversen 

Firmen ihre Produkte im Rahmen offizieller 

Ausstellungen oder eigens vereinbarter 

VorfŸhrtermine zeigen lassen. Nachteilig 

bei einem eigenen VorfŸhrtermin ist, dass 

nur eine Firma ihre Produkte vorstellt und 

ein direkter Vergleich mit Produkten ande

rer Hersteller nicht mšglich ist. Im Rahmen 

einer Ausstellung wiederum sind zwar viele 

unterschiedliche Anbieter vertreten, die 

Vielfalt kann aber auch eine †berforderung 

darstellen. Zudem ist im Rahmen einer 

Ausstellung in der Regel keine umfassende 

Beratung und Erprobung mšglich. 

Der Ablauf einer Beratung 

In der Regel umfasst eine Beratung folgende 

Schritte: 

ZunŠchst muss festgestellt werden, wie 

die bisherige Ausstattung mit Brillen, 

Kontaktlinsen und optischen Hilfsmitteln 

aussieht und welches Problem besteht, 

das mit einem Hilfsmittel gelšst werden 

soll. Probleme kšnnen beispielsweise 

Schwierigkeiten beim Lesen oder der 

AusŸbung verschiedener anderer TŠtig

keiten sein, aber auch Tragekomfort 

bzw. Handhabungsprobleme spielen 

eine Rolle. 

Weiterhin muss geklŠrt werden, welche 

Sehanforderungen bestehen. Im 

GesprŠch werden die Alltagsbereiche 

ermittelt, in denen eine Verbesserung 

des Rest-Sehens gewŸnscht wird, und 

abgeklŠrt, ob es dafŸr nŸtzliche optische 

Sehhilfen gibt. †blicherweise steht im 

Mittelpunkt der BemŸhungen, wieder 

lesen, fernsehen, bestimmte TŠtigkeiten 

verrichten zu kšnnen oder sich in der 

…ffentlichkeit besser zu bewegen und 

zu orientieren. 

Schlie§lich muss festgestellt werden, 

wie der konkrete Vergrš§erungsbedarf 

aussieht und Ð fŸr den Bereich des Nah-

Sehens Ð welcher Arbeitsabstand der 

ideale ist. Weiterhin mŸssen gegebe

nenfalls motorische Besonderheiten 

berŸcksichtigt werden. 

Unter BerŸcksichtigung der Ergebnisse 

aus den oben genannten Schritten 

werden letztlich verschiedene vergrš

§ernde Sehhilfen vorgestellt und aus

probiert. 

In Abstimmung mit dem Augenarzt wird 

abschlie§end die endgŸltige Ausgestal

tung der geeigneten vergrš§ernden 

Sehhilfe festgelegt. 
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Anhaltspunkte fŸr eine gute Beratung 

Die QualitŠt einer Beratung selbst ist 

schwer zu messen, da hier eine Vielzahl 

subjektiver EindrŸcke zusammentreffen. 

Wichtig ist zunŠchst, dass sich der Ratsu

chende gut aufgehoben und mit seinen 

Schwierigkeiten verstanden fŸhlt. Ist der 

Bedarf definiert, sollten bezŸglich der Hilfs

mittel mehrere Lšsungsmšglichkeiten auf

gezeigt werden. Dabei sollte auch die Mšg

lichkeit gegeben sein, verschiedene 

Hilfsmittel unter Anleitung in Ruhe selbst 

ausprobieren zu kšnnen, Fragen zu klŠren 

und Unsicherheiten im Umgang mit diesem 

Hilfsmittel abzubauen. Werden nur Produk

te einer Firma gezeigt oder wird nur eine 

Art von Hilfsmittel angeboten, ohne auf 

Alternativen zu verweisen, sollten weitere 

Fachleute befragt werden. 

Auch der Ratsuchende selbst kann zum 

Erfolg einer Beratung beitragen. Da der 

Berater den Ratsuchenden in der Regel 

nicht gut kennt, kann er nur wenig Ÿber 

dessen Alltag und Gewohnheiten wissen. 

Der Ratsuchende sollte daher mšglichst 

genau, auch auf Fragen, die eventuell pein

lich sind, weil die Auseinandersetzung mit 

den aus der Sehbehinderung resultieren-

den EinschrŠnkungen noch nicht abge

schlossen ist, antworten. Eine Beratung 

macht keinen Sinn, wenn der Betroffene 

nicht offen Ÿber seine Sehbehinderung und 

die damit verbundenen Schwierigkeiten zu 

sprechen vermag. 

Bevor ein Berater aufgesucht wird, kann 

der Ratsuchende sich Gedanken Ÿber die

jenigen Problemstellungen machen, die 

aus seiner Sicht die dringlichsten sind. Eine 

Liste mit allen fŸr den Ratsuchenden wich

tigen Fragen kann hilfreich sein. So kann 

der Berater schnell auf den Punkt kommen. 

Die Beratung wird effektiver und dem Rat

suchenden werden viele mŸhselige Ermitt

lungen und Nachfragen erspart. 
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6. Hilfsmittel im Alltag Ð ein †berblick 

In allen Bereichen des Alltags kšnnen ent

sprechende Hilfsmittel sehbehinderten 

Menschen viele TŠtigkeiten erleichtern oder 

ihrer eigenen Sicherheit dienen. Die folgen

de †bersicht gibt einen †berblick Ÿber das 

aktuelle und mittlerweile gro§e Angebot an 

Hilfsmitteln fŸr Menschen mit einer Sehbe

hinderung. Es werden aber auch immer 

wieder Neuheiten und Weiterentwicklungen 

angeboten. Au§erdem bieten Hilfsmittel

zentralen und -verkaufsstellen eine Reihe 

von Produkten an, die zwar nicht speziell 

fŸr sehbehinderte Menschen hergestellt 

wurden, aber dennoch aufgrund ihrer 

Handhabung und Eigenschaften besonders 

gut fŸr Menschen mit Sehproblemen ge

eignet sind. 

6.1  Markierungen und 
Kontraste 

Ein grundlegendes und recht einfach zu 

handhabendes Hilfsmittel sind Markierun

gen. Es gibt sie in verschiedenen Varianten 

fŸr die unterschiedlichsten Anwendungsbe

reiche. Sie sind farbig und selbstklebend 

und ermšglichen das Markieren von Schal

tern und GerŠte-Einstellungen z. B. an Com

putertastaturen, Waschmaschinen, Herden 

oder an AbspielgerŠten im Medienbereich. 

So markiert lassen sich die verschiedenen 

GerŠte sicher bedienen und man kann sich 

z. B. beim Herd gefahrlos versichern, diesen 

auch ausgeschaltet zu haben, indem man 

z. B. die ã0Ò mit einem Markierungspunkt 

versieht. 

FŸr Treppenstufen gibt es Markierungs

streifen in unterschiedlichen Farben. Ist 

die erste und die letzte Treppenstufe damit 

gekennzeichnet, fŠllt es Menschen mit 

einer SeheinschrŠnkung leichter, Treppen 

zu benutzen. Nagellack, Konturenpaste fŸr 

Hinterglasmalerei, Plusterfarben und Lack

stifte eignen sich ebenso zum Markieren 

wie GummibŠnder, Pflaster, Tesakrepp und 

€hnliches. Dem Erfindungsgeist sind hier 

kaum Grenzen gesetzt. 

Reflexstreifen helfen, von anderen Ver

kehrsteilnehmern, die man selbst aufgrund 

der Sehbehinderung erst sehr spŠt wahr

nimmt, auch im Dunkeln frŸhzeitig gesehen 

zu werden. Sie lassen sich an der Kleidung 

sowie an Geh- und Orientierungshilfen 

anbringen. 
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Eine einfache und doch hilfreiche Methode 

ist das Nutzen von Kontrasten . So fŠllt es 

jemandem mit eingeschrŠnktem Sehver

mšgen oft leichter, ein GetrŠnk in eine 

Tasse oder ein Glas einzugie§en, wenn 

das Geschirr sich deutlich andersfarbig 

vom Untergrund abhebt, auf dem es sich 

befindet. Eine simple Mšglichkeit, dies zu 

verwirklichen, ist das Verwenden von far

bigen Tischsets und die Anschaffung von 

gefŠrbtem Glas und farbigem Geschirr. 

Die Schaffung von Kontrasten lŠsst sich 

in zahlreichen anderen Bereichen des 

tŠglichen Lebens verwirklichen und man 

kann mit relativ geringem Aufwand einen 

gro§en Nutzen erzielen. 

6.2  MobilitŠtshilfen und Kenn•
zeichnungen 

MobilitŠtshilfen unterstŸtzen sehbehinderte 

Menschen dabei, wieder selbststŠndig 

ohne fremde Hilfe mobil zu sein: AlltŠglich 

Wege zurŸckzulegen oder am Stra§enver

kehr teilzunehmen. Au§erdem sind sehbe

hinderte Menschen, die ohne sehende 

Begleitung unterwegs sind, nach ¤2 der 

Stra§enverkehrsordnung dazu verpflichtet, 

sich im Stra§enverkehr zu kennzeichnen. 

Mit dem Tragen von Kennzeichnungen 

ermšglicht man es Autofahrern und ande

ren Verkehrsteilnehmern, sich adŠquat zu 

verhalten. Die Kennzeichnungen dienen 

damit auch der eigenen Sicherheit. Sie 

sind zudem ein gutes Mittel, andere Men

schen auf eine bestehende SeheinschrŠn

kung aufmerksam zu machen. Hilfe wird 

eher angeboten, Fragen nach UnterstŸt

zung mŸssen nicht mehr erklŠrt werden. 

Auch sehbehinderte Menschen kšnnen 

den wei§en Blindenlangstock nutzen, um 

sich besser zu orientieren und Hindernisse 

oder Gefahren zu erkennen. Gleichzeitig 

dient der gut sichtbare wei§e Langstock 

als Kennzeichnung im šffentlichen 

Stra§enverkehr. 

Daneben gilt auch das Tragen einer gelben 

Armbinde mit 3 schwarzen Punkten am 

Oberarm als Schutzzeichen. Das Tragen 

allein eines Buttons, der auf die Sehbehin

derung hinweist, reicht im Stra§enverkehr 

nicht aus. Der Button ist vor allem hilfreich, 

um beispielsweise Busfahrer, VerkŠuferin

nen, Arzthelferinnen oder Passanten auf 

die SeheinschrŠnkung aufmerksam zu 
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machen. Als Šhnlich sinnvoll erweist sich im 

†brigen auch das Tragen einer Badekappe, 

die beim Schwimmen auf die Sehbehinde

rung hinweist. 

6.3  Kommunikationshilfen 

Technische Hilfsmittel fŸr Menschen mit 

einer Sehbehinderung zeichnen sich zum 

einen durch eine hohe Bedienfreundlichkeit 

aus. Zum anderen sind zahlreiche GerŠte 

mit einer Sprachausgabe ausgestattet, 

die Visuelles in Sprache umsetzt. Diese 

Sprachausgabe macht man sich auch bei 

den Kommunikationshilfen zu Nutze, die 

gerade in der heutigen Zeit von gro§er all

gemeiner Bedeutung sind. 

Zu den Kommunikationshilfen zŠhlen 

Telefone mit gro§en T asten , die mšg

lichst auch noch kontrastreich gestaltet 

sein sollten. Auch Telefonsprachwahl

boxen erweisen sich als sinnvolles Hilfs

mittel. Diese GerŠte sind fŸr analoge 

Telefone geeignet und ermšglichen es, 

aufgesprochene Namen und die dazuge

hšrige Nummer zu speichern. Mšchte 

man telefonieren, reicht es, den Namen 

anzusagen und die entsprechende Num

mer wird automatisch gewŠhlt. 

In der heutigen Zeit erfreut sich das Mobil

telefon gro§er Beliebtheit. Auch und gera

de fŸr sehbehinderte Menschen kšnnen sie 

von gro§em Nutzen sein. Erfreulicherweise 

gibt es auch hier Hilfen: Zum einen gibt es 

Mobiltelefone fŸr Senioren, die auf komplizier

te BedienungsmenŸs und technische Fines

sen verzichten. Diese Mobiltelefone sind mit 

wenigen Tasten ausgestattet. Man kann sich 

anrufen lassen, einige Nummern speichern 

und sich mit einer Servicestelle verbinden las

sen, die weitere AuftrŠge und Anrufe erledigt. 
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Zum anderen gibt es mittlerweile zu bestimm

ten Handys eine umfangreiche Zusatzsoft

ware, die auf dem Mobiltelefon installiert 

wird. Sie ermšglicht beispielsweise, auf 

verschiedene Anwendungen des Telefons 

durch einfache Tastenkombinationen zuzu

greifen. Die integrierte Sprachausgabe liest 

die Infos auf dem Display vor. 

6.4  Hilfsmittel fŸr den 
Haushalt 

Viele heute im Handel erhŠltliche Haus

haltsutensilien und -gerŠte sind aus 

Design- oder KostengrŸnden so gestaltet, 

dass es fŸr sehbehinderte Menschen 

schwierig bzw. unmšglich ist, Positions

und Funktionsanzeigen zu erkennen oder 

zu ertasten. Es gibt aber auch hier zahl

reiche Hilfsmittel, die viele TŠtigkeiten im 

Haushalt erleichtern. So gibt es Mikrowel

len mit sprachgesteuerter BedienfŸhrung, 

BŸgeleisen mit tastbaren Markierungen 

fŸr DampfstŠrke und Temperatur sowie 

Personenwaagen und KŸchenwaagen 

mit Sprachausgabe. 

DarŸber hinaus gibt es auch kleinere Haus

haltshilfen wie z. B. Messbecher , bei 

denen die Messeinteilung sowohl von 

innen als auch von au§en gut abtastbar 

sind, FŸllstandsanzeiger fŸr GefŠ§e, die 

einen Piepton bei Erreichen der vorher ein

gestellten FŸllhšhe und einen Dauerton vor 

dem †berlaufen produzieren oder Socken

halter , die StrŸmpfe paarweise zusammen

halten auch beim WŠschewaschen. 

So genannte FarberkennungsgerŠte mit 

Sprachausgabe erleichtern den Alltag. Sie 

ermšglichen Menschen, die Farben nicht 

oder nur sehr eingeschrŠnkt wahrnehmen, 

selbststŠndig Farben unterscheiden zu 

kšnnen, wie es z. B. fŸr die Auswahl der 

Kleidung notwendig ist. Das GerŠt wird an 

den Gegenstand gehalten und sagt nach 

Tastendruck die jeweilige Farbe an. 

6.5  Hilfsmittel fŸr die Fr eizeit 

Von verschiedenen Herstellern werden mo

difizierte Brett- und WŸrfelspiele fŸr Kin

der und Erwachsene angeboten, die durch 

besondere PrŠgungen oder extragro§e 

Symbole den BedŸrfnissen sehbehinderter 
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Menschen Rechnung tragen. Kartenspiele 

zeichnen sich durch Symbole unterschied

licher PrŠgung fŸr die vier Spielfarben und den 

Wert der einzelnen Karte aus. Diese Zeichen 

lassen sich mit etwas †bung leicht ertasten. 

FŸr Menschen, die nicht (mehr) in der Lage 

sind, BŸcher selbst zu lesen oder fernzu

sehen, kšnnen HšrbŸcher eine gute Alter

native sein. Man kann HšrbŸcher auf 

verschiedenen TontrŠgern erhalten: auf 

Kassetten oder CDs. Bei der Anschaffung 

eines AbspielgerŠtes sollte man darauf 

achten, dass es einfach zu bedienen ist. 

Am besten wŠhlt man eines, dass nur fŸr 

die jeweilige Funktion vorgesehen ist. 

Kassetten haben den Vorteil, dass deren 

Handhabung hŠufig schon bekannt ist. 

Da die Abspielzeit aber begrenzt ist, ist ein 

hŠufiges Wechseln der Kassetten notwen

dig. HšrbŸcher auf CD verfŸgen Ÿber eine 

lŠngere Abspieldauer und zudem Ÿber eine 

bessere TonqualitŠt, jedoch lassen die 

herkšmmlichen AbspielgerŠte ein Unterbre

chen nicht zu. Nach jeder Unterbrechung 

muss die CD von vorn gehšrt werden. Wer

den diese herkšmmlichen Audio-CDs aller

dings auf MP3-Playern abgespielt, ist ein 

Unterbrechen mšglich. 

HšrbŸcher im MP3-Format haben den Vor

teil, dass ein Buch komplett auf nur eine CD 

passt, die TonqualitŠt bleibt auch nach hŠufi

gem Hšren erhalten, das Unterbrechen ist 

mšglich. Einige GerŠte bieten zudem noch 

die Funktion, Lesezeichen zu setzen, wenn 

man zwischendurch eine andere CD hšren 

mšchte. 

Von sehbehinderten Menschen kšnnen 

HšrbŸcher in BlindenbŸchereien kostenlos 

ausgeliehen werden. Um diesen Service 

nutzen zu kšnnen, ist lediglich das Einrei

chen einer Kopie des Schwerbehinderten

ausweises oder ein Šrztliches Attest Ÿber 

die Sehbehinderung notwendig. 

Um die BenutzerfŸhrung der Hšrliteratur fŸr 

sehbehinderte Menschen zu verbessern, 

wurde au§erdem ein neues Medium ent

wickelt Ð das so genannte DAISY (Digital 
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Accessible Information System). Der 

ãLeserÒ kann bei einer DAISY-CD wie in 

einem richtigen Buch blŠttern und einfach 

von Kapitel zu Kapitel springen. In manchen 

DAISY-BŸchern ist es auch mšglich, nach 

bestimmten Seiten oder SŠtzen zu suchen. 

Zudem passen auf eine DAISY-CD bis zu 

40 Stunden lange HšrbŸcher bzw. mehrere 

kŸrzere BŸcher. Auf eine bisher handelsŸb

liche Hšrbuch-CD passen hingegen maxi

mal 80 Minuten. 

Auch Tageszeitungen, Wochenzeitungen 

oder Illustrierte gibt es in den verschiede

nen Versionen als Hšrausgabe. Einige 

Tageszeitungen werden in wšchentlichen 

Zusammenfassungen als Hšrkassetten 

produziert. Bei einigen Zeitungen gibt es 

aber auch die Mšglichkeit, sich diese tŠg

lich mit einem Newsreader als Hšrzeitung 

vorlesen zu lassen. Der Newsreader ist ein 

PC mit Sprachausgabe und Internetan

schluss. Die speziell aufbereitete Tages

zeitung wird Ÿber die Telefonleitung im 

PC gespeichert und kann nach Bedarf mit 

einer synthetischen Stimme vorgelesen 

werden. Eine einfache Tastatur ermšglicht 

es, aus dem Inhaltsverzeichnis der Zeitung 

bestimmte Artikel auszuwŠhlen. 

6.6  Hilfsmittel fŸr den Medizin-
und Gesundheitsber eich 

Gerade bei Medikamenten oder medizini

schen GerŠten ist eine Genauigkeit bei der 

Einnahme oder beim Ablesen von Werten 

(Gewicht, Kšrpertemperatur, Blutzucker

werte, Blutdruck etc.) von besonderer 

Bedeutung. Auch fŸr diesen Bereich gibt es 

einfache und gut zu bedienende Hilfsmittel. 

Auf dem Markt sind Tablettenboxen , in die 

die einzelnen Medikamente einsortiert wer

den kšnnen. Mit Markierungspunkten lassen 

sich die verschiedenen Medikamenten

packungen kennzeichnen, um sie sicher 

voneinander unterscheiden zu kšnnen. 

Es gibt akustische T ropfenzŠhler , die 

das AbzŠhlen der Tropfenmenge durch ein 

akustisches Signal beim Tropfen ermšgli

chen. Blutdruck- und Blutzuckermess

gerŠte, Personenwaagen und Fieber

thermometer mit Sprachausgabe helfen, 

die EigenstŠndigkeit zu bewahren und 

ermšglichen es, bei ihrer Anwendung ohne 

fremde Hilfe auszukommen. 

6.7  Vergrš§er nde Sehhilfen 

Gerade im Bereich des Lesens oder der 

Orientierung in der Umgebung sind oft spe

zielle Hilfsmittel erforderlich. Eine herkšmm

liche Brille oder Kontaktlinsen allein reichen 

fŸr sehbehinderte Menschen in der Regel 

nicht aus. Im Folgenden wird skizziert, wel

che Sehhilfen in welchen Alltagssituationen 

am hŠufigsten zur Anwendung kommen. 
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Sehhilfen fŸr unterwegs 

Zur Orientierung im Freien ist bei hinreichend 

intaktem Gesichtsfeld eine SehschŠrfe von 

10 % ausreichend. Die in diesem Ma§e 

sehbehinderten Menschen finden sich mit 

ihrer ãnormalenÒ Brille in gewohnter Umge

bung au§erhalb ihrer Wohnung zurecht. Sie 

finden den Weg zu šffentlichen Verkehrsmit

teln, zur Bank, zur Post, zu Behšrden und 

Einkaufsmšglichkeiten. 

Um jedoch auch in unbekannter Umgebung 

weitgehend unabhŠngig zu sein, bietet sich 

fŸr sehbehinderte Menschen die Nutzung 

eines Taschenfernrohrs, Monokular genannt, 

an. Monokulare ermšglichen beispielsweise 

das Lesen von Stra§enschildern und Haus

nummern, die Orientierung auf dem Bahn

hof und das Lesen von FahrplŠnen. Auch 

Textinformationen und Preisschilder in den 

Auslagen kšnnen damit gelesen werden. 

Blendempfindlichen Menschen helfen unter 

UmstŠnden Brillen mit FilterglŠsern , die 

zwar nicht vergrš§ern, doch oft blendungs

freies und kontrastverstŠrktes Sehen 

ermšglichen. ZusŠtzlich dazu empfiehlt es 

sich, bei starker Blendempfindlichkeit eine 

SchirmmŸtze zu tragen. 

Sehhilfen fŸr den hŠuslichen Bereich 

Viele hauswirtschaftliche und handwerkliche 

Arbeiten erfordern bei intaktem Gesichts

feld eine SehschŠrfe von ungefŠhr 20 bis 

30 %. Ist der Vergrš§erungsbedarf nicht zu 

hoch, erweist sich der Einsatz von Lupen , 

die es mit unterschiedlicher Vergrš§erung 

gibt, als hilfreich. So helfen beispielsweise 

Standlupen oder UmhŠngelupen beim 

GemŸseputzen oder Fleischauslšsen. 

Handlupen lassen sich beim Abwiegen 

oder beim Lesen von Rezepten oder Be

dienungsanleitungen sinnvoll einsetzen. 

Leuchtlupen verfŸgen Ÿber eine integrierte 

Beleuchtung. Auch sie gibt es mit verschie

denen Vergrš§erungen. Sie helfen beim 

Lesen z. B. von Zeitungsartikeln, BŸchern 

und allen Texten. Standleuchtlupen sind 

besonders bei ãunruhiger HandÒ sehr 

bequem. Sie werden auf die Texte gesetzt 

und entlang der Zeilen verschoben. 

Welcher Vergrš§erungsbedarf im Einzel

nen sinnvoll ist, muss beim Augenoptiker 

geklŠrt und ausprobiert werden. Allgemein 

gilt: Je hšher die Vergrš§erung, desto klei

ner wird der vergrš§ert dargestellte Bild

ausschnitt. Im Einzelnen muss ermittelt 
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werden, ob es sinnvoll ist, die Lesebrille 

beim Gebrauch der Lupe zu benutzen und 

welche StŠrke sie dann haben sollte. 

Ein weiteres Hilfsmittel ist die Lupenbrille . 

Lupenbrillen kšnnen das Lesen von Auf

schriften z. B. auf Verpackungen oder 

Bedienelementen erleichtern. Ihr wesentli

cher Vorteil ist, dass man sie Ÿberallhin 

leicht mitnehmen kann und dass sie kos

metisch unauffŠllig sind. Man muss sich 

allerdings an die kurze, gleich bleibende 

Leseentfernung gewšhnen. Bereitet das 

keine Schwierigkeit mehr, kann man mit 

einer Lupenbrille auch lŠngere Zeit lesen. 

Das Fernsehen ist fŸr die meisten Men

schen zur Informationsbeschaffung und zur 

Unterhaltung von gro§er Bedeutung. Auch 

hier haben Menschen mit eingeschrŠnktem 

Sehvermšgen Probleme. Sie kšnnen sich 

dadurch helfen, dass sie nŠher an den 

Fernseher heranrŸcken. Dabei mŸssen sie 

durch eine dem Abstand zum FernsehgerŠt 

angepasste Brille unterstŸtzt werden. 

Nachteilig ist aber, dass Mitsehenden die 

Sicht dann verstellt wird. Der Einsatz einer 

Fernrohrbrille vermeidet dies. Ein in die

ses Hilfsmittel eingebautes Fernrohr wird 

auf einen grš§eren Abstand auf den Fern

seher ausgerichtet und stellt ihn vergrš§ert 

dar. Das Fernsehen mit einer Fernrohrbrille 

ist allerdings recht anstrengend: Eine ruhi

ge Kopfhaltung ist notwendig und die Brille 

liegt meist recht schwer auf der Nase. 

Mit hinreichender Motivation und †bung 

lŠsst sich aber auch hier, wie bei allen 

anderen vergrš§ernden Sehhilfen, ein Erfolg 

erzielen. 

Durch Aufstecklupen wird eine Fernrohr

brille zum Lesen auf die NŠhe eingestellt. 

Diese Sehhilfe bezeichnet man als Fern

rohrlupenbrille . So kšnnen zunehmende 
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Vergrš§erungen bei allerdings abnehmen-

den ArbeitsabstŠnden ermšglicht werden. 

Bei gleichen Vergrš§erungen ist jedoch der 

Leseabstand bei Nutzung der Fernrohrlu

penbrille deutlich grš§er als bei den optisch 

einfacheren Lupenbrillen. 

Verwendet man vergrš§ernde Sehhilfen 

zum Lesen, empfiehlt es sich, fŸr eine ent

spannte Kšrperhaltung ein Lesepult zu 

benutzen. 

Reicht die Versorgung mit optischen Hilfs

mitteln nicht mehr aus, kšnnen elektroni

sche Hilfsmittel, wie z.B. ein Bildschirm

lesegerŠt , eingesetzt werden. Eine Kamera 

nimmt wie beispielsweise einen Ausschnitt 

eines Zeitungsartikels auf und bringt ihn 

vergrš§ert auf einen Monitor. Damit lassen 

sich deutliche hšhere Vergrš§erungen 

erzielen als mit optischen Hilfen. Es gibt sie 

in der Regel als ColorgerŠte, die sich zur oft 

besseren Schriftdarstellung auf schwarz

wei§ umschalten lassen. DarŸber hinaus 

bieten sie die Mšglichkeit der Kontrastum

kehr: statt schwarz auf wei§ wird der Zei

tungsdruck wei§ auf schwarz dargeboten. 

Wie bei allen genannten vergrš§ernden 

Sehhilfen, muss auch der Gebrauch der 

BildschirmlesegerŠte geŸbt werden, soll 

sich der gewŸnschte Erfolg einstellen. 

Sehhilfen fŸr Schule und Beruf 

Ein probates Hilfsmittel fŸr alle Schulkinder 

ist die Visolettlupe , die einfach auf die 

SchulbŸcher oder andere Lehrmaterialien 

aufgesetzt wird und eine ca. 2-fache Ver

grš§erung bietet. Indem sich Kinder mit 

ihrer Nase bis an die Lupe heran nŠhern 

kšnnen, erreichen sie deutlich hšhere Ver

grš§erungen und kšnnen erstaunlich feine 

Details in ihren BŸchern erkennen. 
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Auch die oben beschriebenen Lupen, 

Lupenbrillen, Fernrohrbrillen, Monokulare 

und BildschirmlesegerŠte kšnnen im 

Schulalltag und im Berufsleben eingesetzt 

werden. 

Gute Dienste leisten in Schule und Beruf 

zudem KameralesegerŠte , die es ermšgli

chen, das Tafelbild mit der Kamera einzu

fangen, auf einen Computerbildschirm zu 

Ÿbertragen und somit fŸr das sehbehinderte 

Kind lesbar zu machen. 

Vergrš§erungssoftware , die sowohl die 

BedieneroberflŠche des PC-Programms 

als auch die zu bearbeitenden Texte oder 

Bilder vergrš§ert, ist in vielen FŠllen sinn

voll einzusetzen. 
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7. Hilfsmittel unter der Lupe 

Zu den wichtigsten Hilfsmitteln fŸr sehbe

hinderte Menschen gehšren die vergrš§ern-

den Sehhilfen, mit denen das verbliebene 

Restsehvermšgen so verstŠrkt wird, dass 

auch sehbehinderte Menschen lesen, 

basteln, fernsehen und entfernte Dinge 

erkennen kšnnen. Weitere Hilfsmittel, die 

sehr oft zum Einsatz kommen, sind Kan

tenfilterglŠser und ergonomische Hilfsmit

tel. Im Folgenden werden die gŠngigsten 

Hilfsmittel aus diesem Bereich mit ihrem 

Einsatzgebiet und den jeweiligen Vor- und 

Nachteilen detailliert dargestellt. 

7.1  Optisch ver grš§er nde 
Sehhilfen 

Der gro§e Vorteil von optisch vergrš§ern-

den Sehhilfen gegenŸber elektronisch 

vergrš§ernden Sehhilfen ist ihre flexible 

Einsetzbarkeit. Die meisten optisch ver

grš§ernden Sehhilfen kann man problem

los zu Hause genauso wie au§erhalb der 

eigenen vier WŠnde nutzen. 

7.1.1  Aufsetzlupen 

Funktion 

Lupe wird auf das Lesegut aufgesetzt 

Lupe erzeugt ein vergrš§ertes Bild, das 

vom Nutzer betrachtet wird 

meist mit integrierter Beleuchtung 

Leistung 

Vergrš§erung hŠngt von der StŠrke der 

Linse und der Nutzungsentfernung ab 

schwache Aufsetzlupen werden in 

gro§em Abstand vom Auge und meis

tens beidŠugig genutzt 

stŠrkere Lupen sind vorwiegend fŸr den 

einŠugigen Einsatz bestimmt und werden 

nah am Auge benutzt. 

je grš§er die Vergrš§erung gewŠhlt 

wird, desto kleiner ist das Sehfeld 

Eignung 

sehbehinderte Menschen mit geringem 

bis mittlerem Vergrš§erungsbedarf 

Menschen, die wegen Zittern der HŠnde 

Lupen nicht frei halten kšnnen 

Einsatzbereich 

Lesen von kurzen bis mittellangen Texten 

mit Akku/Batterie auch fŸr den mobilen 

Einsatz geeignet 
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Worauf sollte bei der Auswahl geachtet 

werden? 

einfache AusfŸhrungen haben sphŠrische 

OberflŠchen, d. h. die Abbildung wird 

zum Rand der Lupe immer schlechter 

Aplanaten (Zweilinser) und AsphŠren 

haben deutlich bessere Abbildungs

qualitŠten, d.h. das Bild ist bis zum 

Rand scharf und unverzerrt 

OberflŠchenhŠrtung bei Kunststofflinsen 

reduziert die Kratzempfindlichkeit 

mšglichst gleichmŠ§ige und blendfreie 

Beleuchtung 

austauschbare Lupenkšpfe 

Was zeichnet ein gutes Produkt aus? 

keine ausgeprŠgten FarbsŠume am 

Bildrand 

gro§es Sehfeld 

geringe Verzeichnungen 

kippbares Linsenteil 

Zusatzoptionen wie ZeilenfŸhrung und 

Zusatzlinsen 

Sehfeld soll gleichmŠ§ig hell ausge

leuchtet sein (evtl. regulierbare Beleuch

tung) 

kein Netzkabel als Stolperfalle vorhan

den 

stromsparende LED-Beleuchtung 

Sonstiges 

Nutzung in bequemer Kšrperhaltung 

(evtl. Lesepult benutzen) 

Vergrš§erung nicht grš§er wŠhlen als 

notwendig 

ggf. spezielle Lesebrille notwendig 

Wer trŠgt unter welchen Bedingungen 

die Kosten? 

gesetzliche Krankenkassen unter Vor

gabe von Festpreisen und vertragsab

hŠngig private Krankenkassen 

7.1.2  Handgehaltene Lese•
lupen und LeseglŠser 

Funktion 

Lupen und LeseglŠser erzeugen ver

grš§erte Bilder, die vom Nutzer betrach

tet werden 

werden freihŠndig gehalten 

Leistung 

Vergrš§erung hŠngt von der StŠrke der 

Linse und den Nutzungsbedingungen ab 

LeseglŠser werden in gro§em Abstand 

vom Auge und meistens beidŠugig 

genutzt (Vergrš§erung bis ca. 2-fach) 

Lupen sind vorwiegend fŸr den einŠugi

gen Einsatz bestimmt und werden nah 

am Auge benutzt (Vergrš§erung bis 

ca.10-fach) 

je grš§er die Vergrš§erung gewŠhlt 

wird, desto kleiner ist das Sehfeld 
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Eignung 

LeseglŠser fŸr geringen Vergrš§erungs•

bedarf •

Lupen fŸr mittleren und hšheren Ver•

grš§erungsbedarf •

Menschen ohne motorische EinschrŠn•

kungen der HŠnde wie Zittern •

Einsatzbereich 

zum kurzzeitigen Lesen von Zeitungs

druck, Preisschildern, KontoauszŸgen 

usw. 

Worauf sollte bei der Auswahl geachtet 

werden? 

einfache AusfŸhrungen haben sphŠrische 

OberflŠchen 

Aplanaten (Zweilinser) und AsphŠren 

haben deutlich bessere Abbildungsquali

tŠten im Randbereich 

entspiegelte OberflŠchen reduzieren 

stšrende Lichtreflexe 

OberflŠchenhŠrtung bei Kunststofflinsen 

reduziert die Kratzempfindlichkeit 

Was zeichnet ein gutes Produkt aus? 

Aplanatische oder asphŠrische Linse 

(gute Abbildungseigenschaften bis zum 

Rand) 

gro§er Durchmesser 

leichte Kunststofflinsen 

Hartschicht 

evtl. Entspiegelung 

evtl. integrierte Beleuchtung 

Sonstiges 

Nutzung in bequemer Kšrperhaltung 

(evtl. Lesepult benutzen) 

Vergrš§erung nicht grš§er wŠhlen als 

notwendig 

Beleuchtung mit Leseleuchte bzw. 

integrierte Beleuchtung 

Wer trŠgt unter welchen Bedingungen 

die Kosten? 

gesetzliche Krankenkassen unter Vorgabe 

von Festpreisen und vertragsabhŠngig 

private Krankenkassen 

7.1.3  Lesesteine (V isolett•
lupen) 

Funktion 

Lesestein wird auf das Lesegut aufge

setzt 

sammelt Licht und beleuchtet sich 

selbst 

erzeugt ein vergrš§ertes Bild 

Leistung 

Vergrš§erung hŠngt von der Nutzungs

entfernung ab, liegt zwischen etwa 

2- bis 8-fach 

Vergrš§erung ist bauartbedingt bei 

allen Lesesteinen unter identischen 

Nutzungsbedingungen gleich 
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unterschiedliche Grš§en und Durch

messer bestimmen die Grš§e des 

gesehenen Textausschnittes 

Vergrš§erung hŠngt jedoch nicht von 

der Lupengrš§e ab 

Eignung 

sehbehinderte Menschen mit geringem 

bis mittlerem Vergrš§erungsbedarf 

Kinder erreichen durch AnnŠherung 

ohne zusŠtzliche Brille bis 8-fache Ver

grš§erung 

Erwachsene kšnnen zusŠtzlich starke 

Lesebrillen benutzen, um eine ver

gleichbare Vergrš§erung wie bei Kin

dern zu erreichen 

fŸr mobilen Einsatz geeignet 

Einsatzbereich 

fŸr kurze bis mittellange Texte• 

als Lupe fŸr Kleingedrucktes• 

Worauf sollte bei der Auswahl geachtet 

werden? 

Glaslinsen sind kratzfester, Kunststoff•

linsen sind leichter •

als Vollkšrper oder Segmentlupe erhŠlt•

lich •

integrierte Beleuchtung mšglich 

Was zeichnet ein gutes Produkt aus? 

Verkratzen der AufsetzflŠche wird 

z. B. durch AbstandsfŸ§chen verhindert 

(bei Kunststofflinsen wichtig) 

kein zu hohes Gewicht 

Sonstiges 

fŸr mobilen Einsatz leichte Kunststoff

linsen wŠhlen 

entsprechend der Nutzung die Lupen

grš§e wŠhlen: zum reinen Lesen genŸ

gen Segmentlupen (durch die flach

rechteckige Grundform kann eine 

ZeilenfŸhrung erreicht werden), zum 

Betrachten von Bildern sind runde 

Lupen besser geeignet 

kann mit jeder Lesebrille verwendet 

werden, starke Lesebrillen ermšglichen 

hšhere Vergrš§erung 

Wer trŠgt unter welchen Bedingungen 

die Kosten? 

gesetzliche Krankenkassen unter Vorga

be von Festpreisen und vertragsabhŠn

gig private Krankenkassen 
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7.1.4  Stativ- und UmhŠngelupen 

Funktion 

diese Lupen sind an einem Stativ befes

tigt oder kšnnen als UmhŠngelupen an 

der Brust abgestŸtzt werden 

Leistung 

beidhŠndiges freies Arbeiten ist mšglich 

geringe Vergrš§erungen bis ca. 3-fach 

Eignung 

sehbehinderte Menschen mit geringem 

Vergrš§erungsbedarf 

Einsatzbereich 

Stativlupe: feinere Arbeiten in der NŠhe, 

bei denen beide HŠnde benštigt werden 

(Basteln, Briefmarkensammeln u. v. a.) 

UmhŠngelupe: Handarbeiten o. €. 

fŸr den stationŠren Einsatz 

Worauf sollte bei der Auswahl geachtet 

werden? 

einfache AusfŸhrungen (sphŠrische Lin•

sen) haben stŠrkere Abbildungsfehler •

(hauptsŠchlich am Rand) •

bessere AbbildungsqualitŠt zeigen spe•

zielle Linsenschliffe (sog. AsphŠren oder •

Aplanaten) •

Stativlupen mit Beleuchtung ermšgli•

chen optimierte Sehbedingungen •

OberflŠchenhŠrtung bei Kunststofflinsen •

reduziert die Kratzempfindlichkeit •

Was zeichnet ein gutes Produkt aus? 

hohe Standfestigkeit der Lupe• 

verzeichnungsfreies Bild• 

gro§es Sehfeld• 

Sonstiges 

individuelle Anforderungen hŠngen von 

der beabsichtigten TŠtigkeit ab 

bei der Auswahl typische Arbeitsuten

silien mitbringen und Eignung der Lupe 

testen 

Wer trŠgt unter welchen Bedingungen 

die Kosten? 

gesetzliche Krankenkassen unter Vorga

be von Festpreisen und vertragsabhŠn

gig private Krankenkassen 

7.1.5  Brillenvorsetzlupen 

Funktion 

Lupen fŸr ein oder beide Augen werden 

mit einer Klemmvorrichtung an der eige

nen Brille befestigt 

fŸr NichtbrillentrŠger gibt es spezielle 

Brillenfassungen 
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Leistung 

Vergrš§erungen beidŠugig bis 3-fach, 

einŠugig bis 6-fach 

Abstand der Lupen von der Brillenfassung 

vergrš§ert den freien Arbeitsabstand 

Lupen verschiedener Vergrš§erung 

lassen sich rasch austauschen 

Eignung 

sehbehinderte Menschen mit geringem 

bis mittlerem Vergrš§erungsbedarf 

geeignet fŸr alle, die ein flexibles Lupen

system bevorzugen, das mit vorhande

nen Brillen kombinierbar ist und freihŠn

diges Arbeiten ermšglicht  

Einsatzbereich 

alle freihŠndigen Arbeiten, die relativ 

nah vor den Augen ausgefŸhrt werden 

kšnnen (Arbeitsabstand je nach Ver

grš§erung zwischen ca. 5 und 20 cm) 

fŸr gelegentliche Nutzung 

Worauf sollte bei der Auswahl geachtet 

werden? 

sicherer Sitz der Lupe an der Brille 

Verkratzen der BrillenglŠser durch harte 

und scharfkantige Halterungen muss 

ausgeschlossen sein 

gehŠrtete Kunststoffe sind kratzun

empfindlich 

Was zeichnet ein gutes Produkt aus? 

einfache und sichere Handhabung der 

Klemmvorrichtung 

Lupe lŠsst sich gut vor den Augen justieren 

verzeichnungsfreies Bild 

Sonstiges 

auf leichte Handhabung der Vorsetzlupe 

achten 

kann mit Fernbrille genutzt werden 

preisgŸnstige Lšsung 

Wer trŠgt unter welchen Bedingungen 

die Kosten? 

gesetzliche Krankenkassen nach 

Kostenvoranschlag und vertragsabhŠn

gig private Krankenkassen 

7.1.6  Erhšhte NahzusŠtze 

Funktion 

Lupenglas wird in die Brillenfassung ein

gebaut 

wie bei einer Lupe kann man nahe lie

gende Objekte (z. B. einen Lesetext) 

vergrš§ert ansehen und hat dabei die 

HŠnde frei 

Lupenglas kann fŸr ein oder fŸr beide 

Augen eingebaut werden, sehr starke 

LupenglŠser kšnnen nur mit einem 

Auge benutzt werden 

beidŠugige Varianten werden oft als 

Halbbrillen gefertigt, so dass man auch 
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