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„Kinder. Jugend. Zukunft: Perspektiven 
entwickeln – Potenziale fördern!“ war 
das Motto des 14. deutschen Kinder- und 
Jugendhilfetags anfang Juni 2011 in Stutt-
gart. diskutiert wurden die Möglichkeiten 
von Kindern und Jugendlichen, „den mate-
riellen, kulturellen und politischen rahmen 
ihres aufwachsens durch die förderung ih-
rer individuellen fähigkeiten und Potenziale 
selbstbestimmt mitgestalten zu können.“ es 
ging um die förderung und unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen für ein gelin-
gendes aufwachsen unabhängig von ihrer 
sozialen Herkunft.

Wie schon seit vielen Jahren, gliederte 
sich der Kinder- und Jugendhilfetag in ei-
nen fachkongress mit etwa 210 Veranstal-
tungen und eine fachmesse, den Markt der 
Kinder- und Jugendhilfe mit 320 ausstellern 
aus dem gesamten bundesgebiet. die Ver-
anstaltungen – fachforen, Vorträge, Work-
shops und Projektpräsentationen – dienten 
dem „austausch von Politik, theorie und 
Praxis der Kinder- und Jugendhilfe“. Vor-
gestellt wurden innovative praktische und 
theoretisch-konzeptionelle ansätze, andere 
Veranstaltungen dienten der „jugend(hilfe)-
politischen Willensbildung“. Sie waren da-
bei unterschiedlichen themenschwerpunkt 
zugeordnet:  erziehung und bildung, inte-
gration und teilhabe sowie fachkräfte und 
fachlichkeit.

der Markt der Kinder- und Jugendhilfe 
wiederum bot trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe, aber auch gewerblichen Partnern 
die Möglichkeit, ihre arbeit zu präsentieren 
und mit Kolleginnen und Kollegen darüber 
ins gespräch zu kommen.

die resonanz des Kinder- und Jugendhil-
fetags in Stuttgart kann sich sehen lassen: 
45.000 besucherinnen und besucher wurden 
gezählt.

auch die offene Kinder- und Jugendar-
beit hat sich am Kinder- und Jugendhilfetag 

zur Einführung

beteiligt. noch vor 20 Jahren war dies eher 
unüblich, in Stuttgart haben sich aber eine 
ganze reihe von trägern und Organisati-
onen mit Veranstaltungen zu Wort gemeldet 
und/oder waren auf dem Markt präsent. 

eine der fachveranstaltungen steht im 
Mittelpunkt dieses Heftes. Veranstaltet  wur-
de sie von der bundesarbeitsgemeinschaft 
Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen 
e.V., dem Herausgeber dieser Zeitschrift in 
Kooperation mit einigen Landesorganisati-
onen aus baden-Württemberg. es ging um 
die diskussion über eine expertise zur „Ju-
gendarbeit 2010“, die thomas rauschenbach 
mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im auftrag der Landesregierung aus 
Stuttgart erarbeitet hat. 

„die beiden themenkomplexe ‚bildung‘ 
und ‚integration‘ werden dort jeweils als 
besondere Potenziale der Kinder- und Ju-
gendarbeit herausgehoben und miteinander 
verknüpft. diese beiden themenbereiche hat 
die Kinder- und Jugendarbeit in den vergan-
genen Jahren – so unsere these – als ihre 
Leistungen sowohl empirisch wie theore-
tisch untermauert. dennoch kommt sie als 
bildungsort nach wie vor kaum in der politi-
schen diskussion vor. die expertise bestätigt 
die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit 
in diesen themenfeldern und fordert von der 
Politik eine entscheidung, was sie zukünftig 
mit der Kinder- und Jugendarbeit vorhat. 
Sie fordert die Politik auf, die in der Kinder- 
und Jugendarbeit liegenden Potenziale zu 
nutzen.“ (ausschreibung).

Wir stellen hier einige wesentliche as-
pekte dieser  expertise sowie die von thomas 
rauschenbach in Stuttgart vorgetragenen 
empfehlungen vor.

außerdem haben wir verwandte Organi-
sationen eingeladen, über ihre beiträge zum 
Kinder- und Jugendhilfetag zu berichten. 
der Kreisjugendring München-Stadt be-
schreibt ein Projekt zur barrierefreiheit in 
den Münchner Stadtteilen. die bundesar-
beitsgemeinschaft Spielmobile diskutiert die 
Kooperation mit Schulen und Orbit e.V. zeigt 
an konkreten beispielen, dass die Jugendhil-
feplanung nicht überall „unter Verschluss“ 
gehalten wird.
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 ▶ BuRKHARD FEHRlEn 

Weg vom konjunktiv: bildung und Integration in 
 Jugendarbeit und Politik. Fachforum auf dem 
14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Stuttgart.

Veranstaltet wurde dieses Fachforum von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- 
und Jugendeinrichtungen e.V. in Koopera tion 
mit einigen Landesarbeitsgemeinschaften aus 
Baden-Württemberg. Zur Diskussion stand 
die 2010 von Thomas Rauschenbach, Ste-
fan Borrmann, Wiebken Düx, Reinhard 
Liebig, Jens Pothmann und Ivo Züchner 
vorgelegte Expertise zur „Lage und Zukunft 
der Kinder- und Jugendarbeit in Baden-  Wür t  - 
temberg“, die im Herbst 2008 von der Lan-
desregierung in Auftrag gegeben worden war.

aufgabe dieser experten war es, „möglichst 
fundierte erkenntnisse zur Lage der Kinder- 
und Jugendarbeit in baden-Württemberg 
zusammenzutragen, um auf dieser basis in 
einen dialog über deren Zukunft einzutre-
ten. damit soll für die Kinder- und Jugend-
arbeit in baden-Württemberg eine Plattform 
geschaffen werden, mit der es möglich wird, 
die sich abzeichnenden Perspektiven auf ei-
ner empirischen basis zu erörtern und nicht 
nur im graubereich des Wünschbaren und 
gehofften zu bleiben. dieses Verharren im 
ungefähren hilft weder der Politik noch der 
Kinder- und Jugendarbeit weiter.“ (S. 9)

thomas rauschenbach erläuterte im fo-
rum diese Perspektiven bzw. „Potenziale“. 
auf die in der expertise entfaltete empi-
rische basis und einige grundsätzliche er-
örterungen zur Kinder- und Jugendarbeit 
konnte er aus naheliegenden gründen (Zeit) 
nicht eingehen. diese teile der expertise 
sollen hier jedoch zunächst in einigen aus-
gewählten aspekten dargestellt werden, 
soweit sie uns für die offene Kinder- und Ju-
gendarbeit wesentlich erscheinen, gleichsam 

als Hintergrund für den Vortrag von thomas 
rauschenbach.

das dilemma der 
kinder- und Jugendarbeit

Vorab aber wäre präziser zu klären, warum 
rauschenbach u. a. so großen Wert auf em-
pirische grundlagen legen. die erwähnung 
von Vokabeln wie „graubereich“ etc. allein 
reicht dafür noch nicht aus.

die datenlage zur Kinder- und Jugend-
arbeit – so wird in diesem Zusammenhang 
festgestellt – ist (nicht nur) in baden-Würt-
temberg eher dünn. es ist „nie zufriedenstel-
lend gelungen, zuverlässiges datenmaterial 
jenseits der – ebenfalls nicht standardisier-
ten – eigenangaben von akteuren über die 
Kinder- und Jugendarbeit zusammenzutra-
gen.“ (S. 21)

damit ist ein dilemma markiert, das der 
Kinder- und Jugendarbeit seit Jahrzehnten 
zu schaffen macht. an der aktuellen bil-
dungsdiskussion wird dieser gedanke in 
der expertise erläutert. einerseits ist vielen 
Menschen – auch Politikerinnen und Po-
litikern – durchaus klar, dass Kinder- und 
Jugendarbeit für die entwicklung von vie-
len Kindern und Jugendlichen eine gewisse 
bedeutung hat, oft genug gründet dies auch 
in persönlichen erfahrungen.

„auch wenn es dazu kein systematisiertes 
Wissen, kein verfügbares empirisches daten-
material gibt, so dürfte dennoch so mancher 
Politiker, mancher unternehmer und Ma-
nager, mancher Profisportler, Musiker oder 
Künstler und auch mancher Wissenschaftler 
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– jeweils beiderlei geschlechts – wesentliche, 
wenn nicht sogar entscheidende impulse und 
anregungen für seine spätere berufs tätigkeit 
fernab der Schule, in gleichaltrigengruppen 
oder in der Kinder- und  Jugendarbeit erhal-
ten haben.

allein durch Schule, allein durch unter-
richt, allein durch das schulische fächer-
angebot, allein durch den fachlichen Kom-
petenzhorizont, wie er etwa durch die 
PiSa-Studien der letzten Jahre gesteckt 
worden ist – Literalität, naturwissenschaft, 
Mathematik, Sprachen –, würde diese Viel-
falt an menschlicher Kreativität und Schaf-
fenskraft sicherlich nicht hervorgebracht.

Ohne diese anderen Lernwelten, ohne die 
nicht oder nur schwach geplante alltagsbil-
dung des täglichen Lebens würden viele in-
dividuelle, lebenswichtige fähigkeiten und 
berufsrelevante Kompetenzen sich nicht 
entfalten können. Ohne die anderen Orte der 
bildung wie die Kindertageseinrichtungen 
oder die Kinder- und Jugendarbeit, die keine 

unmittelbare affinität zur Schule aufweisen 
bzw. bei der die schulischen Möglichkeiten 
der förderung rasch an ihre grenzen stoßen 
würden, würde vieles nicht entstehen.“ (S. 12)

andererseits – so lässt sich lapidar fest-
halten – zählt dieses sozusagen diffuse ge-
wissheit in gewisser Weise nicht, weil es für 
solche „Wirkungen“ keinen oder zumindest 
keinen anerkannten „nachweis“ gibt. (den 
einen oder anderen Versuch, dies deutlich zu 
machen, gab es zwar, aber für die politische 
oder gar wissenschaftliche diskussion waren 
diese wohl nicht habhaft genug – vgl. z. b. 
thea Koss 2004.) 

Kinder- und Jugendarbeit müsste sich 
diesem Problem stellen und angemessene 
formen dafür entwickeln ihre Leistungen 
sichtbar zu machen. Zugestanden wird, dass 
dies schwierig ist, nicht zuletzt wegen der 
unerhörten Vielfalt, die die Kinder- und Ju-
gendarbeit auszeichnet. eine ihrer großen 
Stärken begründet daher gleichzeitig eine 
ihrer großen Schwächen.
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„derartige fragen und beispiele zeigen, dass 
es für die Kinder- und Jugendarbeit nicht 
einfacher geworden ist, sich zu vermitteln, 
ihren eigensinn, ihre besonderen Stärken 
und ihr Leistungsvermögen, ihr bildungs-
potenzial so darzustellen, dass sie auch in der 
heutigen Zeit, unter zum teil deutlich verän-
derten rahmenbedingungen, jenes Maß an 
öffentlicher anerkennung und Wertschät-
zung erfährt, das notwendig ist, um für Kin-
der und Jugendliche – aber auch für eltern 
– so attraktiv zu sein, dass die angebote auf 
breiter ebene nachgefragt werden.“ (S. 19)

Empirie: zugänge zur Wirklich- 
keit der kinder- und Jugendarbeit 
in baden-Württemberg

Ziel der expertise war es, Perspektiven für 
die Kinder- und Jugendarbeit auf einer em-
pirischen basis zu entwickeln. da Mittel 
für eigene erhebungen nicht zur Verfügung 
standen, musste man sich mit vorhandenem 
datenmaterial begnügen. die expertise 
stützte sich dabei – was die offene Jugend-
arbeit betrifft – schwerpunktmäßig auf die 
amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik (S. 
21 ff). außerdem werden daten aus einigen 
regionalen untersuchungen herangezogen 
(vgl. Koss / fehrlen 2003; delmas / reichert /
Scherr 2004; fehrlen / Koss 2009). 

die amtliche Statistik gibt auskunft über die
 → anzahl der einrichtungen
 → anzahl der durchgeführten Maßnahmen
 → Personalsituation
 →  von der öffentlichen Hand aufgewandten 

Mittel

für baden-Württemberg wird festgehalten:
1. bei der infrastruktur (anzahl der einrich-
tungen und der beschäftigten sowie finan-
zen) steht baden-Württemberg im Vergleich 
zu anderen westdeutschen flächenstaaten 
nicht unbedingt gut da. nur 5,8 % der Mittel 
für die Kinder- und Jugendhilfe landen bei 

der Kinder- und Jugendarbeit (niedersach-
sen 6,5 %, bayern 7 %). Verschärft wird die-
ser befund durch den rückwärtsgang, der in 
jüngster Zeit eingelegt wurde: das beschäf-
tigungsvolumen, wie auch die Zahl der teil-
nehmer und die anzahl der Maßnahmen sind 
geschrumpft. 

„fasst man diese entwicklungen zusam-
men, so bleibt festzuhalten, dass seit beginn 
des Jahrzehnts die ressourcen für eine in-
frastruktur zur Kinder- und Jugendarbeit 
zurückgegangen sind. es mehren sich die 
Signale zumindest für einen teilweisen ab-
bau. So sind seit anfang des Jahrzehnts 
einrichtungen weggefallen, ist die Zahl der 
tätigen Personen, aber auch das beschäfti-
gungsvolumen insgesamt rückläufig.“ (S.103)

2. es gibt erhebliche unterschiede zwischen 
den einzelnen regionen in baden-Württem-
berg. „untergliedert man diese ergebnisse 
weiter nach Stadt- und Landkreisen, so wird 
ein noch breiteres Spektrum regionaler dis-
paritäten für die ausstattung der Kinder- 
und Jugendarbeit im Land erkennbar. So 
variieren die finanziellen aufwendungen pro 
12- bis 21-Jährigen im Jahre 2007 zwischen 
375,– € für die Landeshauptstadt Stuttgart 
und 33,– bzw. 34,– € in den Landkreisen 
Waldshut, neckar-Odenwald, alb-donau und 
Sigmaringen (vgl. abb. 15).“ (S. 118)

Offene kinder- und Jugendarbeit

im anschluß daran wendet sich die expertise 
einzelnen arbeitsfeldern zu. für die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit, die zwar überwie-
gend einrichtungsbezogen arbeitet (Jugend-
häuser und aktivspielplätze etc.), aber auch 
mobile angebote vorhält (Spielmobile bis hin 
zur Mobilen Jugendarbeit), wird für baden-
Württemberg festgestellt:

 →  ein besonderes Merkmal der offenen ar-
beit ist, dass sie einem ständigen Wandel 
unterliegt.

 →  Zumindest bei größeren trägern gewin-
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nen angebote neben oder außerhalb der 
klassischen einrichtungen immer mehr 
an bedeutung.

 →  die Zielgruppen verschieben sich in rich-
tung Kinder und junge erwachsene.

 →  Zwischen 1998 und 2002 gab es einen Zu-
wachs an angeboten, im bereich der mo-
bilen Jugendarbeit fiel dieser deutlicher 
aus als bei den freizeiteinrichtungen. in 
den folgejahren kam es zu einer Stagna-
tion bzw. im bereich der mobilen arbeit 
zu einem deutlichen abbau. ende 2012 
gab es nach der amtlichen Statistik 700 
einrichtungen und 214 mobile angebote.

 →  in den letzten zwölf Jahren wurde das 
Personal um knapp 20 % aufgestockt. im-
mer weniger einrichtungen arbeiten nur 
mit ehrenamtlichen, die kleineren mit ein 
bis zwei Personalstellen haben zahlenmä-
ßig im Vergleich zu größeren Häusern an 
bedeutung gewonnen. bei den mobilen 
angeboten zeigt sich dagegen ein umge-
kehrter trend. insgesamt geht die Sta-
tistik von etwa 3.000 beschäftigten aus, 
die sich ein beschäftigungsvolumen von 
1.830 Stellen teilen.

 →  freie träger betreiben nach wie vor mehr 
einrichtungen in baden-Württemberg als 
öffentliche, sie beschäftigen zudem deut-
lich mehr Personal.

 →  die Mehrheit der beschäftigten ist nach 
wie vor jünger als 40 Jahre, der anteil der 
älteren Mitarbeiter/-innen ist jedoch kon-
tinuierlich gewachsen.

 →  die offene Kinder- und Jugendarbeit wird 
überwiegend von den Kommunen und 
Landkreisen finanziert. dort gibt es aber 
kaum Planungsdaten, es herrscht ein 
„Wissensdefizit, obwohl dieses Wissen er-
hebliche fortschritte bezüglich Planung, 
Selbstreflexion oder Legitimation mit sich 
bringen würde.“ (S. 162).

am beispiel von Mannheim, wo eckdaten 
zu art und umfang der arbeit von 10 Ju-
gendhäusern, 14 Jugendtreffs und 3 aben-

teuerspielpätzen einheitlich erhoben werden, 
wird das angebot der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit im detail erläutert. danach

 →  sind die Jugendhäuser und Jugendtreffs 
etwa je zur Hälfte am nachmittag und am 
abend geöffnet, mit leichten Vorteilen für 
den nachmittag.

 →  alle einrichtungen werden im Schnitt 
von jeweils knapp 29 besucherinnen und 
besuchern am nachmittag und am abend 
besucht. fast 60 % davon sind Jungen bzw. 
männliche Jugendliche.

 →  56,6 % der besucher ist unter 14 Jahren, 
30,5 % zwischen 14 und 18 Jahre alt, 
12,6 % sind älter. Kinder nehmen stärker 
an angeboten teil als Jugendliche.

bei einer erhebung in Stuttgart wurde 
zudem festgestellt, dass

 →  die Kinder und Jugendlichen im durch-
schnitt 1,5 Stunden bleiben

 →  72 % der besucher einen Migrationshin-
tergrund haben

 →  70 % Schüler oder Schülerinnen sind, die 
größte gruppe davon Hauptschüler.

eine Verbesserung der datenlage – so 
die expertise – ist unverzichtbar für eine 
nachhaltige entwicklung der Kinder- und 
Jugendarbeit.

„Will man die politische akzeptanz der 
Kinder- und Jugendarbeit erhöhen, muss die 
Sichtbarkeit des darin liegenden Leistungs-
vermögens verbessert werden. erreicht wer-
den kann dies auf mehreren Wegen, etwa 
durch einen landesweiten Kinder- und Ju-
gendarbeitsatlas, durch eine kontinuierliche 
indikatorengestützte berichterstattung zur 
Kinder- und Jugendarbeit in baden-Württ-
emberg sowie durch eine nachhaltige Ver-
besserung der datenlage in der Kinder- und 
Jugendarbeit ... (S. 355)“.

„Aktuelle Herausforderungen 
der kinder- und Jugendarbeit“
diese daten der Kinder- und Jugendhilfesta-
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tistik müssen jedoch auf einen Hintergrund 
bezogen werden, damit sie interpretiert wer-
den können bzw. damit diese begründete be-
wertungen fachlich kritisch diskutiert wer-
den können. Stellt die Statistik zum beispiel 
fest, dass sich die Zahl der Personalstellen 
sich verringert hat, dann sagt dies für sich 
genommen noch nichts aus. es kann nicht 
entschieden werden, ob es sich dabei um eine 
angemessene, vernünftige entwicklung han-
delt, oder um einen Schwabenstreich. 

dieser Hintergrund wird in der exper-
tise zunächst unter der Überschrift „aktu- 
elle Herausforderungen“ beschrieben. unter-
schieden wird dabei zwischen externen und 
internen Herausforderungen. als externe 
gelten der demographische Wandel, Stadt-
Land-Verschiebungen, die Verdichtung der 
Jugendphase, neue (kommerzielle) Lern- und 
Lebenswelten – keine Zeit für engagement?, 
die ganztagesschule, sowie die soziale und 
bildungspolitische inpflichtnahme, die mög-
licherweise im Widerspruch steht zur tradi-
tionellen Leitidee des freiraums.

als interne Herausforderung werden die 
Stagnation der finanzen genannt, die Ver-
änderungen bei der finanzierung (befriste-
te Projektfinanzierung), das Verhältnis von 
Haupt- und ehrenamt, sowie entwicklungen 
in Hinblick auf die Personalstruktur (teil-
zeit, freiberufler, ältere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter).

sozialstrukturelle Aspekte
in einem zweiten Schritt werden sozialstruk-
turelle gegebenheiten beschrieben, die bei 
der Suche nach einer antwort auf die frage 
zur der Zukunft der Jugendarbeit zu berück-
sichtigen sind. 

thematisiert wird in der expertise zu-
nächst der demografische Wandel. bedingt 
durch Zuwanderung wächst die bevölkerung 
in baden-Württemberg nach wie vor, auch 
wenn sich der Prozess verlangsamt hat und 
inzwischen ein geburtendefizit festzustellen 
ist bzw. das durchschnittsalter deutlich an-

gestiegen ist. bei den 12 bis 22-Jährigen hat 
sich aber zwischen 1991 und 2008 dennoch 
ein Zuwachs von 10 % auf 1,2 Mio. ergeben. 
bis 2020 wird allerdings ein rückgang von 
17 % erwartet.

der Südwesten der bundesrepublik weist 
den höchsten anteil an bewohnern mit Mi-
grationshintergrund auf, verglichen mit an-
deren flächenstaaten; bei den unter 25-Jäh-
rigen stellen sie 33 % der bevölkerung. in 
Sachen Schulbildung und berufsausbildung 
sind sie deutlich schlechter gestellt als ein-
heimische gleichaltrige. das wiederum hat 
folgen für die Chancen auf dem arbeits-
markt und – falls ein Job ergattert werden 
kann – auf das einkommen.

„in der Summe der einzelnen befunde 
zeigt sich damit, trotz bundesweit sinken-
der Zuwanderungszahlen, eine wachsen-
de bedeutung des themas Migration als 
So zialstatus im Kindes- und Jugendalter 
nicht zuletzt im Migrationsbundesland nr. 1 
baden-Württemberg (gemessen an den flä-
chenländern). nach wir vor handelt es sich 
dabei, vor allem in Kombination mit dem 
Sozialstatus der familien, um eine zentra-
le Variable mit blick auf die Verteilung von 
risiken und Chancen des aufwachsens. das 
ist nicht zuletzt eine Herausforderung für die 
Kinder- und Jugendarbeit.“ (S. 63)

auch armut gewinnt im reichen Süd-
westen unserer republik eine immer größere 
bedeutung.

„baden-Württemberg ist und bleibt ein 
wohlhabendes Land, trotzdem gibt es auch 
hier eine nennenswerte anzahl von Men-
schen, die in vergleichsweise bescheidenen 
Verhältnissen leben, die expertise spricht 
von ca. 10 % der bevölkerung, die von „ein-
kommensarmut“ betroffen sind. bedroht da-
von sind v. a. „alleinerziehende, kinderreiche 
familien und ausländische familien“ (S. 68). 

geradezu extreme Werte ergeben sich 
dabei für alleinerziehende mit Kindern un-
ter drei Jahren. unzureichende finanzielle 
ressourcen sind aber „ein entscheidender 
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faktor für fehlende teilhabe- und Verwirk-
lichungschancen in Lebensbereichen wie z. b. 
bildung, erziehung, freizeit, gesundheit 
oder Wohnen (vgl. Ministerium für arbeit 
und Soziales 2008 a, S. 7).“ (S. 69)

für Kinder und Jugendliche bedeutet dies 
häufig umfassende einschränkungen ihrer 
entwicklungschancen. diese belastungen 
sind in den Stadtkreisen deutlich häufiger 
zu finden als in den Landkreisen. allerdings 
gibt es auch hier erhebliche regionale unter-
schiede.

demografische entwicklungen, wachsen-
des auch politisches gewicht älterer Men-
schen, notwendige anstrengungen zur in - 
tegration von Migranten, regionale dispari-
täten und die Lebenssituation der von armut 
bedrohten oder betroffenen Menschen stellen 
daher aktuell besondere sozialstrukturelle 
Herausforderungen für die Kinder- und Ju-
gendarbeit dar.

Jugendarbeit und schule
neben den hier nur angedeuteten „Heraus-
forderungen“ und den anforderungen, die 
sich aus sozialstrukturellen Prozessen er-
geben, sind die Veränderungen der Schule 
eine dritte wesentliche einflußgröße für die 
zukünftige entwicklung der Kinder- und Ju-
gendarbeit. 

Zur förderung der Kooperation zwischen 
den Schulen und der Kinder- und Jugend-
arbeit gibt es in baden-Württemberg un-
terschiedliche instrumente. im Mittelpunkt 

steht dabei die ganztagesbildung im rah-
men des ausbaus der ganztagesschulen. die-
se werden wohl in Zukunft einen wachsenden 
einfluß auf die Jugendarbeit haben, denn bis 
2014 – so der Plan – sollen 40 % aller allge-
meinbildenden Schulen in unterschiedlicher 
form ganztagesschulen sein.

„Zum einen wird eine inhaltliche und zeit-
liche Konkurrenz der ganztagsschule mit 
den anbietern und Organisationen der Kin-
der- und Jugendarbeit befürchtet, da sowohl 
in inhaltlicher Hinsicht angebote und the-
men der Kinder- und Jugendarbeit nunmehr 
auch im Kontext der ganztagesschule ange-
boten werden als auch in zeitlicher Hinsicht 
das Zeitregime des ganztagsschulen den 
Kindern und Jugendlichen erkennbar we-
niger raum lassen, um die wochentäglichen 
angebote der Vereine und Verbände, aber 
auch der offenen einrichtungen am nach-
mittag breit zu nutzen“ (S. 217)

„Zum anderen betont das ausbaupro-
gramm für „Schulen ohne besondere pä-
dagogische und soziale aufgabenstellung“ 
zugleich die offene angebotsform des ganz-
tagsbetriebs. damit wird die teilnahme für 
Schüler / innen zu einem offenen Wahlange-
bot, was wiederum das Potenzial an interes-
sierten akteuren der gleichzeitig stattfin-
denden außerschulischen angebote erhöhen 
dürfte.“ (S. 219)

die expertise mahnt in diesem Zusam-
menhang an, im rahmen der ganztages-
schule die träger der außerschulischen bil-



10  Offene Jugendarbeit 03 | 2011

dung konsequenter mit einzubeziehen. nur 
so kann das Ziel erreicht werden, die soge-
nannte „risikogruppe“ gezielter zu fördern.

„fasst man die beiden befunde zusammen, 
so deutet dies auf einen erhöhten bedarf an 
verbesserter förderung für diese gruppe jun-
ger Menschen hin, die – und darauf kommt es 
hier allein an – nicht allein durch die Schule 
erbracht werden kann. in dieser frage muss 
es zu einem verbesserten Zusammenwirken 
verschiedener Politikfelder (bildungspolitik, 
familienpolitik, Sozialpolitik), verschiedener 
Orte des aufwachsens und verschiedener ge-
sellschaftlicher akteure kommen. ein Weg 
dazu könnte eine gezieltere Zusammenarbeit 
von Schule und Jugendarbeit, etwa im Kon-
text der ganztagsschule, sein.

Wenn z. b. der auf- und ausbau von ganz-
tagsschulen auch unter dem aspekt der ver-
besserten förderung der entsprechenden 
„risikogruppe“ betrachtet wird, drängt sich 
die frage auf, ob das bisherige ganztags-
schulkonzept in baden-Württemberg die-
sem aspekt in ausreichendem Maße gerecht 
werden kann, ob ausreichende Möglichkeiten 
zur Verfügung stehen, mit den vorhandenen 
ressourcen und Kompetenzen sich dieser 
Herausforderung zu stellen. Zumindest in 
dieser Hinsicht drängt sich aus fachlicher 
wie aus pädagogischer Perspektive eine stär-
kere Verankerung professioneller angebote 
und anbieter auf. und dies sind genau jene 
bereiche, in denen die akteure der Kinder- 
und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialar-
beit über Jahre nicht nur Kompetenzen auf-
gebaut und Praxiserfahrungen gesammelt 
haben, sondern in denen die Kinder- und 
Jugendarbeit auch ihre eigenen Zugangs-
wege zu schwer erreichbaren Jugendlichen 
und gleichaltrigengruppen gefunden hat. 
dies dürfte ebenfalls ein wesentliches Mo-
tiv für eine stärkere Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendarbeit sein, damit die 
Kompetenzen und Möglichkeiten der beiden 
akteure wechselseitig und mit Synergieef-
fekten zum tragen kommen.“ (S. 232)

Potenziale der 
kinder- und Jugendarbeit 

Wo aber liegen die Möglichkeiten der Kinder- 
und Jugendarbeit zu einem eigenständigen, 
wichtigen beitrag zur bewältigung der an-
forderungen, die sich aus den sozialstruk-
turellen entwicklungen und aus den Verän-
derungen der bildungslandschaft ergeben? 
Welche eckpunkte für ein „überzeugendes, 
nachvollziehbares Konzept“ gibt es, das zeigt, 
dass Kinder- und Jugendarbeit ein „wichtiger 
Sozialraum und bildungsort“ für Kinder und 
Jugendliche ist? Wie lässt sich überzeugend 
empirisch belegen, dass sie die damit bean-
spruchten funktionen für das aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen auch tatsäch-
lich ausfüllt?

in seinem Vortrag in Stuttgart erläuterte 
thomas rauschenbach vier „Leitbegriffe“, die 
sich „als grundelemente der Potenziale einer 
zukunftsfähigen Kinder- und Jugendarbeit 
anbieten: (1) bildung, (2) Verantwortung, (3) 
gemeinschaft, (4) integration.“ (a. a. O)

bildungspotenziale
„Die Kinder- und Jugendarbeit kann ein 
wichtiger Vermittler von Alltagsbildung sein 
und damit den lebensnahen Erwerb essen-
zieller Kompetenzen ermöglichen.“ (thomas 
rauschenbach, Stuttgart 2011)

der Kinder- und Jugendarbeit werden zu-
nächst Möglichkeiten eingeräumt, bildungs-
prozesse bei Kindern und Jugendlichen zu 
unterstützen, über die andere institutionen 
oder „bildungsorte“ so nicht verfügen. Ob 
diese Möglichkeiten genutzt oder gar aus-
geschöpft werden, ist dabei zunächst uner-
heblich.

„So sehr die realität auch an solchen kon-
zeptionellen ansprüchen scheitern kann: 
Kernelemente der bildungspotenziale in 
der Kinder- und Jugendarbeit sind vor allem 
Prozesse der aneignung, der anerkennung, 
der Selbstentfaltung, der Selbstbestimmung, 
der anderen, alternativen erfahrungen, ver-
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gleichsweise frei von Zwängen – da Kinder- 
und Jugendarbeit stets ein freiwilliges an-
gebot ist. Mit anderen Worten: es geht um 
beteiligung, Mitwirkung und selbst gestal-
tete bildungsprozesse. damit sind zugleich 
wesentliche strukturelle unterschiede zur 
unterrichtsnahen bildung im Pflichtsystem 
Schule markiert, so offen, fortschrittlich, kre-
ativ, demokratisch diese im einzelfall auch 
sein mögen.“ (S. 237)

Solche Möglichkeiten müssen bereitgestellt 
werden, können nicht beispielsweise durch 
Schule ersetzt werden, da wesentliche Pro-
zesse der Persönlichkeitsbildung darauf ange-
wiesen bleiben, dass die Kinder und Jugend-
liche diese i. w. selbst steuern und bestimmen 
können, dass sie eine „aktive“ oder zumindest 
„ko-produzierende rolle“ einnehmen.

„darüber hinaus verweisen diese formen 
des Lernens auch auf die Werteentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen, oder etwas 
neutraler formuliert: auf die Potenziale zur 
entwicklung von Standpunkten, Haltungen 
und moralischer urteilskraft. denn diese 
formen der beteiligten aneignung von the-
men und inhalten, der zugemuteten Selbst-
entscheidung und des partizipativen Lernens 
verlangen zwangsläufig auch so etwas wie 
eine antwort, eine eigene Stellungnahme zu 
den darin liegenden Zumutungen.“ (S. 237)

thomas rauschenbach verweist in diesem 
Zusammenhang auf empirische Studien (z. b. 
düx u. a. 2008) und auf den 12. Kinder- und 
Jugendbericht. Systematisch fasst er die 
hier angesprochenen (möglichen) bildungs-
prozesse unter dem begriffe der „alltagsbil-
dung“ zusammen.

„alltagsbildung umschreibt dabei das, 
was vor, neben und nach der Schule an bil-
dung geschieht, was über die längste Zeit 
der Menschheitsgeschichte die wesentliche 
Quelle der Weltaneignung, der Überlieferung 
und der Weitergabe des kulturellen erbes 
war. diese schon immer vorhandenen for-
men des Lernens, des Kompetenzzuwachses 
und der Weltaneignung, die im Zuge der 

gesellschaftlichen ausdifferenzierung von 
eigenständigen bildungsinstanzen lediglich 
aus dem blick geraten sind, müssen nun ge-
wissermaßen wieder neu entdeckt werden.“ 
(S. 242)

Solche alltagsbildung aber ist kein Luxus, 
sondern ist unverzichtbar dafür, dass junge 
Menschen „Lern- und bildungsfähigkeit“ 
entwickeln, was wiederum eine „entschei-
dende ressource für die zukünftige gestal-
tung einer globalisierten Welt sowie die 
Möglichkeiten der individuellen entfaltung 
und selbstbestimmten Lebensgestaltung des 
einzelnen ist.“ (S. 241)

Hinzu kommt, dass sie weitgehend ab-
hängig ist von der „sozialen Herkunft“, d. h. 
nach bordieu von „den ökonomischen, sozia-
len und kulturellen ressourcen“ (Kapitalien) 
des elternhauses.

„Zugespitzt formuliert: Während die Mög-
lichkeiten der Schule in dieser Hinsicht viel-
leicht eher etwas überschätzt werden, wer-
den die nebenwirkungen ungleich verteilter 
alltagsbildung zugleich völlig unterschätzt. 
ihre Wirkung entfaltet die alltagsbildung 
insbesondere deshalb, weil sie unbeachtet 
und unkontrolliert, unformatiert und unlimi-
tiert, fernab von allen öffentlichen bildungs-
debatten zur geltung kommen kann, indem 
sie den sozial, ökonomisch und kulturell 
Privilegierten ungeahnte Möglichkeiten der 
Kompetenzerweiterung eröffnet, während 
die jungen Menschen aus sozial benachtei-
ligten und prekären Lebensverhältnissen 
zunehmend von den Möglichkeiten der ge-
sellschaftlichen entwicklung durch formen 
der ungeregelten alltagsbildung abgekoppelt 
werden. Während ein teil der jungen Men-
schen seine Kompetenzen und Potenziale auf 
diese Weise weitgehend entfalten und opti-
mieren kann, wird der andere teil in dieser 
Hinsicht in den lebensweltlichen alltäglichen 
Kontexten kaum oder gar nicht gefördert.“ 
(S. 245) 

aufgrund gesellschaftlicher entwicklun-
gen droht aber alltagsbildung, die notwen-
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dige entwicklung von „alltagskompetenzen“ 
ihre „Selbstverständlichkeit“ zu verlieren. 
Möglichkeiten für solche bildungsprozesse 
müssen daher gesellschaftlich organisiert 
werden. Jugendarbeit wiederum ist ein Ort, 
der dafür besonders geeignet ist.

„insofern wird bildung mehr denn je zu 
einer grundlegenden gemeinschaftsaufgabe, 
indem allen jungen Menschen unabhängig 
von ihrer sozialen Herkunft und ihrer schu-
lischen Laufbahn gelegenheiten, räume 
und Chancen eröffnet werden müssen, sich 
die Welt in allen ihren facetten und dimen-
sionen anzueignen, ihre anlagen und Poten-
ziale umfassend zu entfalten, an der gesell-
schaft und ihren entwicklungen teilzuhaben. 
Hierbei könnte die Kinder- und Jugendarbeit, 
nicht zuletzt aufgrund ihrer vielfältigen und 
langjährigen erfahrung mit alltagsbildung, 
aktivierung, Partizipation und befähigung 
junger Menschen, eine wichtiger werdende 
rolle spielen. dabei könnte sie gezielt auch 
jene sozial benachteiligten und bildungsfer-
nen jungen Menschen, die sonst nur schwer 
erreichbar sind, ansprechen und fördern so-
wie mit blick auf ihre gesellschaftliche und 
kulturelle Partizipation unterstützen. Kin-
der aus benachteiligten Milieus könnten auf 
diese Weise auf freiwilliger basis vieles ler-
nen, was sie sonst weder in der Schule noch 
zu Hause lernen.

die Kinder- und Jugendarbeit wäre dem-
nach jener bildungsort, in dem das bildungs-
bezogene Potenzial schlummert, einen teil 
jener Kompetenzen zu vermitteln, die an-
sonsten in der regel nirgends systematisch 
gelernt werden, weder in der Schule, noch 
in der familie noch an anderen Lernorten. 
darauf verweisen auch die befunde der en-
gagementstudie (vgl. düx u. a. 2008). demzu-
folge bieten die Organisationen der Kinder- 
und Jugendarbeit besondere Chancen und 
freiräume für die entwicklung vielfältiger 
Kenntnisse und fähigkeiten, die für eine 
eigenständige und sozial verantwortliche 
Lebensführung sowie die beteiligung an de-

mokratischen Verfahren, aber auch für die 
Übernahme von Leitungs- und Organisa-
tionsaufgaben wichtig sind, die aber in der 
regelschule meist zu wenig vorkommen.

... insbesondere die Merkmale freiwillig-
keit (1), gemeinschaft in der gleichaltrigen-
gruppe (2), frei- und experimentierräume 
(3) sowie das Lernen durch ausprobieren und 
Handeln unter realbedingungen (‚learning 
by doing‘) (4) scheinen aneignungsprozesse 
und Kompetenzentwicklung Heranwachsen-
der zu fördern.“ (S. 247)

Verantwortungspotenziale
„Die Kinder- und Jugendarbeit stellt auf der 
persönlichen und der sozialen Ebene wichtige 
soziale Anerkennungsleistungen bereit, die in 
individuelle und zivilgesellschaftliche Befä-
higung einmünden können.“ (thomas rau-
schenbach, Stuttgart 2011)

Jede gesellschaft ist darauf angewiesen, 
dass Menschen in ihrem unmittelbaren Le-
bensumfeld, aber auch in größeren sozialen 
Zusammenhängen Verantwortung überneh-
men und sich freiwillig engagieren. die Kin-
der- und Jugendarbeit bietet im gegensatz 
etwa zur Schule vielfältige Möglichkeiten,  
„durch die Übernahme von Verantwortung 
für sich und andere die wichtige erfahrung 
konkreter nützlichkeit sowie gesellschaft-
licher relevanz ihres tuns (zu) machen. for-
men der beteiligung, der Selbstorganisation 
und der Verantwortungsübernahme sind seit 
jeher wesentliche und selbstverständliche 
bestandteile von Konzepten der Kinder- und 
Jugendarbeit gewesen. Sie bietet ihren adres-
saten unterschiedliche Möglichkeiten der ak-
tiven und aktivierenden teilnahme, der Mit-
gestaltung, der teilhabe und Verwirklichung 
sowie der Verantwortungsübernahme. Seit 
jeher ist sie das klassische einstiegsfeld für 
jugendliches engagement und gesellschaft-
liche Verantwortungsübernahme.“ (S. 252)

dass solche Möglichkeiten für die „Weiter-
entwicklung einer zivilen demokratischen 
gesellschaft“ eine große bedeutung haben, 
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ist evident. auch hier bemüht die expertise 
wieder den Vergleich zu den Schulen, die mit 
ihrem Setting Kinder und Jugendliche „von 
sozialer und gesellschaftlicher Verantwor-
tungsübernahme weitgehend fernhalten“ 
(vgl. S. 252).

Gemeinschaftspotenziale
„Die Kinder- und Jugendarbeit bietet Heran-
wachsenden spezifische Entwicklungsmög-
lichkeiten bei der Identitätsbildung und der 
Loslösung vom Elternhaus sowie altersge-
mäße Kommunikationsstrukturen.“ (thomas 
rauschenbach, Stuttgart 2011)

Zunächst wird in der expertise die bedeu-
tung der „erfahrung sozialer Zugehörigkeit“, 
von „gemeinschaft“ und „anerkennung“ für 

die entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen hervorgehoben. Kinder und Jugend-
liche nehmen v. a. deshalb an angeboten der 
Kinder- und Jugendarbeit teil, weil sie dort 
die Möglichkeit finden, entsprechende er-
fahrungen zu machen, weil sie dort „gleich-
altrigengeselligkeit“ erleben, „anerkennung“ 
sowie „Sinn und Orientierung“ erfahren. 
dies ist aber eine unabdingbare Vorausset-
zung für die bewältigung „spezifischer ent-
wicklungsaufgaben“, für die entwicklung 
von „Selbstbewusstsein, Selbstachtung, und 
Selbstwertgefühl“, bei Jugendlichen für den 
„Prozess der biografischen neuorientierung, 
der die ablösung vom elternhaus und die 
Suche nach neuen personalen und sozialen 
Orientierungen“ (S. 257).
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dass Kinder- und Jugendarbeit in ihren viel-
fältigen formen ein besonderer Ort weitge-
hend selbstbestimmter, in jedem fall aber 
selbstgewählter „gleichaltrigengeselligkeit“ 
ist, erscheint nicht nur selbstverständlich, 
sondern wird auch von empirischen untersu-
chungen belegt. insofern ist sie ein wichtiges 
Medium zur unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen bei der bewältigung von „ent-
wicklungsaufgaben“.

Integrationspotenziale
„Kinder- und Jugendarbeit ermöglicht Teil-
habe und befördert die Integration Heran-
wachsender in den Sozialraum“ (thomas 
rauschenbach, Stuttgart 2011).

bis hierher ist bereits deutlich geworden, 
dass Kinder- und Jugendarbeit ihren besu-
cherinnen und besucher besondere Möglich-
keiten bietet, eigene, kleinräumige soziale 
Zusammenhänge zu entwickeln. Sie trägt 
aber auch zur gesellschaftlichen integra tion 
bei, insofern Kinder und Jugendliche sich 
dort mit normen und Werten auseinander 
setzen müssen. ein dritter aspekt ist, Kin-
der- und Jugendarbeit auch als „integraler 
und spezialisierter bestandteil einer klein-
räumigen inklusionspolitik zu betrachten, 
der – aus der Perspektive der teilnehmer 
und teilnehmerinnen und besucher und 
besucherinnen – vielfältige aneignungspro-
zesse des jeweiligen sozialräumlichen um-
felds befördert und – aus der Perspektive des 
gemeinwesens – sozialräumliche kind- und 
jugendgemäße ausdrucksformen in urbane 
Strukturen bzw. Lebensräume integriert.“ 
(S. 261)

beklagt wird, dass diese Perspektive – die 
Wirkungen der Jugendarbeit in den Sozial-
raum – bisher in der forschung noch nicht 
aufgegriffen worden ist. dabei könnte die 
aufklärung über die „gesellschaftlichen 
funk tionen, die Kinder- und Jugendarbeit 
im kommunalen, sozialräumlichen Kontext 
zukommt und die zu erfüllen sie in der Lage 
ist“ (S.264), den blick freigeben auf eine zen-

trale integrationsfunktion und -leistung der 
Kinder- und Jugendarbeit.

Perspektiven

im vierten teil der expertise – „d: Perspek-
tiven“ – werden „konzeptionelle sowie stati-
stisch-prognostische aussagen zur Zukunft 
der Kinder- und Jugendarbeit in baden-
Württemberg“  entwickelt. diskutiert werden 
dabei die unterschiedlichsten aspekte und 
einflussfaktoren im Zusammenhang v.  a. mit 
zukünftigen demografischen entwicklungen: 
auch in baden-Württemberg wird die Zahl 
der Kinder und Jugendlichen bis 2020 um 
13 % bzw. 17 % zurückgehen, in den ballungs-
räumen weniger, auf dem Land mehr.

Konzeptionellen und strukturell-zeitlichen 
Veränderungen von Schule: Kinder und Ju-
gendliche werden immer mehr durch Schule 
in anspruch genommen. Kinder- und Ju-
gendarbeit muss sich verstärkt v.  a. in die 
ganztagesschule einbringen und sich dabei 
als förderer einer „lebensweltorientierten 
alltagsbildung“ begreifen und anerkannt 
werden.

funktionszuschreibungen bzw. aufga-
bendefinitionen: Kinder- und Jugendarbeit 
muss sich auch selbst konzeptionell neu 
orientieren und dabei antworten finden auf 
die fragen, die sich aus den beschriebenen 
demografischen entwicklungen ergeben, aus 
den ungleich verteilten „entwicklungs- und 
teilhabechancen von jungen Menschen“ und 
aus der erosion traditioneller Milieus (neue 
Zugänge zu Kindern und Jugendlichen fin-
den). diese Konzepte müssen „orts- und re-
gionalspezifisch“ entwickelt werden. 

am beispiel des ländlichen raums wird 
in der expertise ein solches Konzept skiz-
ziert. Plädiert wird dafür, dass sich die Kin-
der- und Jugendarbeit offensiv in „regionale 
bildungslandschaften“ einbringt und ein 
angebot an „übergreifenden, lokal koordi-
nierten, systematischen und verlässlichen ... 
bildungs- und freizeitaktivitäten vor, neben 
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und nach der Schule“ vorhält. dadurch wür-
de sie „eine neue strategische bedeutung im 
Kontext des aufwachsens von Kindern und 
Jugendlichen in öffentlicher Verantwortung“ 
gewinnen. eine solche konzeptionelle neu-
ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit 
müsste allerdings darauf achten, dass ihr 
„eigensinn einer partizipativen, altersge-
mäßen, gleichaltrigen- und lebensweltori-
entierten form der Selbstgesellung....“, ihr 
„spezifischer Charakter als ein alternativer, 
alltagsorientierter und ko-produzierender 
bildungsakteur“ bewahrt bleibt.

natürlich setzt eine solche neuausrich-
tung voraus, dass die Politik mitspielt. diese 
ist „gefordert, die Weiterentwicklung einer 
zukunftsfähigen Kinder- und Jugendarbeit 
politisch und finanziell zu unterstützen bzw. 
überhaupt erst zu ermöglichen.“ (S. 326)

abschließend werden in diesem teil der 
expertise drei quantitative entwicklungss-
zenarien beschrieben. 

die „fortschreibungsvariante“ beschreibt 
eine entwicklung bis 2020 nach dem Mot-
to „weiter so“. die zur Verfügung gestellten 
ressourcen – einrichtungen, Personal, etc. – 
werden entsprechend dem rückgang der an-
zahl der Kinder und Jugendlichen gekürzt. 

bei der „dynamisierungsvariante“ bleiben 
die finanzielle und personelle ausstattung 
der Kinder- und Jugendarbeit auf dem heu-
tigen Stand.

bei der „entwicklungsvariante“ wird da-
von ausgegangen, dass die Kinder- und Ju-
gendarbeit die Mittel erhält, dass sie sich 
offensiv in das oben beschriebene „Projekt 
bildung“ einbringen kann und dabei ihre 
Potenziale im rahmen regionaler bildungs-
landschaften und von ganztagesangeboten 
auch tatsächlich entfalten kann.

deutlich gemacht werden soll damit, dass 
die entwicklung der Kinder- und Jugend-
arbeit bis 2020 keineswegs quasi gottgege-
ben von der demografischen entwicklung 
abhängt, bzw. welche folgen dies haben 
würde. Wohin die Kinder- und Jugendarbeit 

gehen wird, bleibt vielmehr abhängig von 
politischen entscheidungen und der Verän-
derungsbereitschaft der Kinder- und Jugend-
arbeit selbst. (S. 327ff)

Empfehlungen

die expertise endet mit acht empfehlungen 
(S. 347ff), die thomas rauschenbach beim 
fachforum in Stuttgart zusammenfassend 
vorgetragen hat:
„1. Die Kinder- und Jugendarbeit muss 
von der Politik als verantwortlicher Mit-
gestalter des Aufwachsens anerkannt 
werden.

die zukünftige rolle der Kinder- und Ju-
gendarbeit (KJa) ist fachlich wie politisch 
zu klären. Meine Position dazu ist relativ 
klar: die Politik sollte die KJa stärker in die 
größer werdenden gestaltungsaufgaben des 
aufwachsens von Kindern und Jugendlichen 
in öffentlicher Verantwortung einbeziehen. 
tut sie das nicht, dann vergibt die Politik 
eine riesenchance, um die bisweilen schwie-
riger gewordenen bedingungen des aufwach-
sens zu stabilisieren. Von dieser Warte aus 
wird die KJa wichtiger denn je.
2. Die Kinder- und Jugendarbeit muss 
sich selbst als verlässlicher Partner aller 
Kinder und Jugendlichen begreifen.

gefragt ist aber auch die KJa selbst. Sie 
muss ihr Selbstverständnis, ihre rolle im 
Kontext der gesamten öffentlichen Verant-
wortung klären. Sie muss in anbetracht der 
sich neu eröffnenden Optionen mit blick 
auf ihre Zukunft ihr Selbstverständnis im 
Kontext des aufwachsens von Kindern und 
Jugendlichen klären und gegebenenfalls 
neu bestimmen. Will sie zu einem verläss-
lichen und selbstverständlichen akteur im 
Prozess des aufwachsens aller Kinder und 
Jugendlichen werden, wie dies für die Kin-
dertageseinrichtung, die Schule oder die be-
rufliche ausbildung seit langem der fall ist, 
dann muss sie sich dazu verhalten und neu 
positionieren.
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M. a.W.: Wird sie zu einem verbindlichen, 
obligatorischen Partner für potenziell alle 
Heranwachsenden (analog etwa zum Kinder-
garten) oder verharrt sie in der unverbind-
lichen Lauerstellung für die räume und die 
Zeiten jenseits der Schule, also am abend, 
Wochenende, in den ferien? Klar muss dann 
aber für den zweiten fall sein, dass die Kon-
kurrenz zur Schule größer wird. das ist für 
die KJa eine zentrale und weichenstellende 
frage. in dieser frage entscheidet sich ihre 
Zukunft.
3. Die Kinder- und Jugendarbeit muss 
Ganztagesangebote organisatorisch, in-
haltlich und personell mitgestalten.

die Kinder- und Jugendarbeit sollte vor 
diesem Hintergrund in Zukunft stärker in 
die Mitverantwortung und Mitgestaltung 
der ganztägigen angebote im rahmen der 
ganztagsschulen eingebunden werden. dazu 
muss sie allerdings auch organisatorisch und 
personell in die Lage versetzt werden.

dabei muss sie diese rolle organisato-
risch, personell, aber vor allem auch inhalt-
lich ausfüllen. Wenn Politik und KJa diesen 
Weg beschreiten, also die erste und zweite 
empfehlung umsetzen würden, dann geht 
dies nicht zum nulltarif. es braucht dezi-
dierte organisatorische und personelle res-
sourcen, um diese form der Zusammenarbeit 
nicht nur punktuell und unverbindlich zu 
realisieren. die gegenwärtigen Verfasstheit 
der KJa – instabile, schwache infrastruktur, 
starkes freiwilliges engagement – ermögli-
cht eine solide und stabile Zusammenarbeit 
nicht aus dem Stand. das muss man klar und 
deutlich formulieren (und damit hängt auch 
das unbehagen der KJa mit dieser thematik 
zusammen).
4. Die Kinder- und Jugendarbeit muss 
bisher nicht-affine Milieus und Gruppen 
ansprechen.

die frage der sozialen teilhabe wird auch 
in Zukunft ein Kernthema für alle akteure 
sein, die mit Kindern und Jugendlichen zu 
tun haben.

in anbetracht der abnehmenden bedeutung 
traditioneller, homogener Milieus und einer 
Zunahme heterogener soziokultureller und 
religiöser Milieus, stellt sich auch für die 
KJa die frage – und das ist eine Schlüssel-
frage –, wie man nicht-affine gruppen und 
Milieus besser ansprechen und einbeziehen 
kann. dabei könnte auch die nutzung neuer 
Medien (web-2.0-Medien) durch die Kinder- 
und Jugendarbeit in wachsendem Maße eine 
rolle spielen. 

diese fragen müssen vor allem auch für 
die KJa der Zukunft beantwortet werden, 
da die Schule allein diese teilhabeaufgabe 
offenkundig nicht bewältigt. 
5. Die Kinder- und Jugendarbeit muss 
der Verödung ländlicher Regionen ent-
gegenwirken.

die Kinder- und Jugendarbeit sollte in 
den ländlichen regionen aufgrund der de-
mografischen entwicklung, der veränderten 
Lebensbedingungen und der erfordernisse 
regionaler und lokaler bildungslandschaf-
ten ihre beteiligung an den bedingungen 
des aufwachsens verstärken. ihr könnte 
dabei mit blick auf die ausgestaltung einer 
lebenswerten, attraktiven Zukunft junger 
Menschen in ländlichen regionen eine wich-
tiger werdende rolle zukommen.

die KJa könnte für die Heranwachsen-
den auf dem Land zu einem wichtigen Mit-
telpunkt des regionalen öffentlichen Lebens 
werden. Hierin liegt eine wichtige gestaltun-
gaufgabe, will man nicht die kulturell-soziale 
Verödung ganzer Landstriche, also die virtu-
elle wie reale Landflucht in Kauf nehmen. 
6. Die Kinder- und Jugendarbeit muss auf 
zuverlässige Personalstrukturen insistie-
ren, ohne auf ehrenamtliche Grundprin-
zipien zu verzichten.

formen der ehrenamtlichkeit sind als kon-
stitutive elemente der Kinder- und Jugend-
arbeit ebenso zu erhalten wie die Prinzipien 
der Selbstorganisation und der Partizipation. 
Zugleich braucht eine zukunftsorientierte 
Kinder- und Jugendarbeit aber auch stabile 
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Strukturen, um als Kooperationspartner im 
Sozial- und bildungswesen erwartbarkeit 
und Verlässlichkeit gewährleisten zu kön-
nen. eine stabilere berufliche unterstützung 
des ehrenamtlichen engagements vor Ort ist 
daher anzustreben.

das ea muss erhalten bleiben und ge-
pflegt werden. gerade deshalb müssen aber 
auch dessen grenzen beachtet werden. die 
Überdehnung des Prinzips ea schadet die-
sem mehr als eine gezielte verbesserte un-
terstützung.

auch die elemente der Selbstorganisation 
sollten als ein bestandteil der lernenden Ver-
antwortungsübernahme junger Menschen 
beachtet und gefördert werden.

das ganze wird nur mit einem stärker 
ausgebauten netz einer personellen infra-
struktur möglich sein. dazu muss sich die 
Politik verhalten. 
7. Die Kinder- und Jugendarbeit muss ihre 
Akzeptanz und Sichtbarkeit erhöhen.

Will man die politische akzeptanz der 
Kinder- und Jugendarbeit erhöhen, muss die 
Sichtbarkeit des darin liegenden Leistungs-
vermögens verbessert werden. erreicht wer-

den kann dies auf mehreren Wegen, etwa 
durch einen landesweiten Kinder- und Ju-
gendarbeitsatlas, durch eine kontinuierliche 
indikatorengestützte berichterstattung zur 
KJa (wie das inzwischen im bbe der fall ist  
- dies setzt aber ebenfalls eine zureichende 
datenlage voraus), sowie durch eine nach-
haltige Verbesserung der datenlage in der 
KJa insbesondere zur Jugendverbandsar-
beit zur ehrenamtlichkeit und zur örtlichen 
gruppenarbeit.

Hier rundet sich der eingangs formulierte 
Kreis wieder ab. Wenn die KJa eine Zu-
kunft haben soll, wenn sie als Partner des 
aufwachsens in öffentlicher Verantwortung 
verbindlich mit agieren soll, wenn sie aus 
dem dunstkreis gefühlter und erwünschter 
effekte herauskommen soll, muss die Selbst-
beobachtung, muss das Wissen über die Lage 
und die effekte der KJa dramatisch zuneh-
men. ansonsten bleibt sie im Pro und Contra 
ein Spielball diffuser interessen.“

download der expertise:
http://www.sozialministerium-bw.de/
fm7/1442/expertise_Jugendarbeit_2010.pdf
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 ▶ gERHARD KnEcHt, BERnHARD luScH 

„kultur macht schule –
durch kooperation zum bildungserfolg“

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel-
mobile e.V. auf dem Jugendhilfetag.

die bag Spielmobile wurde im Jahr 
1992 gegründet. Schon bald danach suchte 
sie Wege, sich in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, um sich und ihre arbeit in 
fachkreisen bekannt zu machen. es gab 
zwar schon ziemlich lange einige Spielmo-
bile, aber über deren arbeit war vor allem 
in fachkreisen relativ wenig bekannt. es 
hat sich auch herausgestellt, dass auf allen 
politischen ebenen kaum jemand über die 
arbeit informiert war.

ein grund dafür lag sicher darin, dass 
die meisten Spielmobile zwar seit Jahren 
gute arbeit auf kommunaler ebene lei-
sten, aber die wenigsten einrichtungen 
in der Lage sind, ihre Leistungen in der 
fachöffentlichkeit und in der Politik ent-
sprechend darzustellen und zu vermitteln.

Über die eigene fachzeitschrift „Spiel-
mobilszene“, durch eigene Veröffentli-
chungen und fortbildungen, internatio-
nale Kongresse sowie über einen guten 
internetauftritt werden zwar schon viele 
Leute erreicht, aber dies ist nur ein teil 
der Öffentlichkeitsarbeit.

aus Sicht der bag ist es deshalb sinn-
voll und notwendig, dieses schon vorhan-
dene Profil der bag und ihrer Mitglieder 
bei Jugendhilfetagen auf Landes- und 
bundesebene oder  ähnlichen fach-Veran-
staltungen mit einem informationsstand 
und in fachbeiträgen einer breiten fach-
öffentlichkeit zugänglich zu machen.

der informationsstand der bag Spiel-
mobile beim dJH in Stuttgart verband 
information mit aktion und erfahrungen. 

am Stand gab es flyer vom bundesver-
band und seinen Mitgliedern, eigene Ver-
öffentlichungen sowie die der Mitglieder.

Vor allem kleine, spielerische angebote 
aus der Spielmobilpraxis waren für viele 
besucher anlass stehenzubleiben und 
sich für die themen der Spielmobile, die 
sie noch nicht oder nur oberflächlich kann-
ten, zu interessieren. die aktionen halfen, 
die arbeit des Spielmobils vor Ort sinnlich 
erfahrbar zu machen und boten einen will-
kommenen anlass für die fachgespräche.

Viele gute Kontakte sind so zustande 
gekommen. einige Vertreter aus ganz 
deutschland haben auf diese Weise erfah-
ren, dass es überhaupt eine bundesweite 
Vertretung der Spielmobile gibt. So konn-
ten neue Mitglieder und neue abonnenten 
für die fachzeitschrift erfolgreich gewor-
ben werden.

Sehr wichtig für einen bundesverband 
ist die tatsache, dass auf den Jugendhil-
fetagen neben dem fachpublikum die Ver-
treter aus den Landes- und bundesmini-
sterien anzutreffen sind. 

Vor allem für kleine Verbände ist es sehr 
positiv, wenn diese Vertreter, die alljähr-
lich über die Zuschüsse entscheiden, sehen, 
dass dieser Verband trotz der geringen 
Sachmittel mit viel engagement auf einem 
Jugendhilfetag seine arbeit vorstellt.

auf dem Jugendhilfetag in Stuttgart 
war die bag Spielmobile zusätzlich zum 
informationsstand mit einem fachvortrag 
präsent, der im anschluss folgt.

außerdem führten Jugendliche des frei-
willigen sozialen Jahres der Kultur (fSJ 
Kultur), die von der bag Spielmobile be-
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treut werden, auf der bühne neben dem 
Stand eine kleine Präsentation auf.

des Weiteren führen die Lag Spiel-
mobile baden-Württemberg und die bag 

Spielmobile regelmäßig fortbildungen, 
internationale Kongresse und tagungen 
nicht nur für Spielmobilvertreter durch.

Die nächsten Termine:

2. – 3. Dezember 2011 in Berlin:
fachtagung der bag Spielmobile in Koo-
peration mit dem deutschen Kinderhilfs-
werk, thema: „Das Recht des Kindes auf 
Freiheit und Abenteuer“

12. – 14. März 2012 in Weil der Stadt:
fachtagung der Lag Spielmobile baden-
Württemberg in Kooperation mit der aka-
demie der Jugendarbeit, thema: „Spielend 
bilden“
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die bag Spielmobile war beim Kinder- und 
Jugendhilfetag am forum „Kultur macht 
Schule – durch Kooperationen zum bil-
dungserfolg“,  beteiligt, das von ihrem dach-
verband, der „bundesvereinigung Kulturelle 
bildung e.V.“ initiiert worden war. dabei 
ging es die Kooperation zwischen Schulen 
und außerschulischen trägern der kultu-
rellen Jugendbildung, z. b. im rahmen von 
Medienwerkstätten, Orchestern, bis hin zu 
Zirkus- oder theaterprojekten.

grundlegend ist dabei die these, dass ge-
meinsam von Schule und außerschulischen 
Kulturträgern entwickelte und umgesetzte 
bildungsangebote Kindern und Jugendlichen 
umfassenden Kompetenzerwerb und kultu-
relle teilhabe ermöglichen. dies gilt v. a. auch 
für Kinder und Jugendliche aus sogenannten 
„bildungsfernen Herkunftsmilieus“, diese er-
halten so wichtige ausdrucks- und entwick-
lungsmöglichkeiten. 

„gemeinsam“ heißt, dass die träger außer-
schulischer Jugendbildung dabei spezifische 
Möglichkeiten und Kompetenzen einbringen, 
die für den angestrebten bildungserfolg un-
ersetzlich sind. der fokus dabei lag auf der 

langfristigen und an Qualitätsstandards ori-
entierten Zusammenarbeit zwischen trägern 
und einrichtungen der Kulturellen bildung 
und Schulen. Zahlreiche, gelungene Praxis-
modelle belegen, dass Kultur sehr erfolg-
reich Schule machen kann. damit Koopera-
tionen ihre besonderen bildungswirkungen 
nachhaltig entfalten können, müssen die 
bildungs- und betreuungsangebote der res-
sorts Jugend, Kultur und Schule langfristig 
innerhalb von lokalen bildungslandschaf-
ten verzahnt werden. Wege der langfristigen 
Vernetzung von schulischer und außerschu-
lischer bildung aufzuzeigen, war Ziel dieses 
fachforums.

Mit einem Statement wurde dabei auch 
der beitrag der Spielmobile zur ganzta-
gesbildung vorgestellt. diese Stellungnah-
me spiegelte die aktuelle diskussion in der 
bag wider und zeigt, wie schwierig es ist, 
sich als bildungseinrichtung im Verhältnis 
zur Schule zu positionieren. gerade vor dem 
Hintergrund, dass von Seiten des Ministeri-
ums derzeit wieder neu von einer eigenstän-
digkeit der Jugendpolitik gesprochen wird. 
die diskussion innerhalb der Spielmobilsze-
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ne ist auch für andere bereiche der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit interessant und 
informativ, so dass wir den beitrag hier gerne 
zur Verfügung stellen.

spielmobile kooperieren mit 
schulen – schon lange

zur Entwicklung der spielmobilarbeit
die ersten Spielmobile wurden anfang der 
70er Jahre in berlin, München und Köln 
entwickelt. Während die berliner und Köl-
ner entwicklung sich hauptsächlich auf die 
Verbesserung der Spielmöglichkeiten mit 
mitgebrachten Spielen und Spielgeräten 
konzentrierte, engagierten sich die Münch-
ner Spielmobiler auf das Lernen außerhalb 
der Schule.

ausgehend davon, dass der schulische 
rahmen niemals die Vielfalt des Lebens ab-
bilden kann und sich darin nur bruchteile 
von dem lernen lassen, was der Mensch zur 
bewältigung seines Lebens braucht, ging 
man von einem Konzept aus, das den öffent-
lichen raum mit seinen vielen Möglichkeiten 
als idealen Lernort sah.

Pikanterweise waren die entwickler der 
Münchner Sommerspielaktion alle Lehrer 
bzw. Lehrerin. Sie sahen nur im außerschu-
lischen freiraum die Chancen, neue Lern-
formen zu initiieren, ganzheitliche Lern-
prozesse zu fördern und angebote für alle 
zugänglich zu machen. aus diesen pädago-
gischen aktionen entwickelte sich ein eige-
nes spiel- und kulturpädagogisches Konzept 
mit entsprechender alltagspraxis.

Zentraler Kern aller Spielaktionen ist, 
dass die inszenierung von themen mit rol-
len, tätigkeiten in einer realen oder extra 
hergestellten Kulisse Lernprozesse ermög-
lichen, die durch die eigenbestimmtheit des 
Lernenden gekennzeichnet sind. innerhalb 
des inszenierten Spielrahmens kann der 
Lernende sich den inhalten und themen 
widmen, die ihn interessieren und sich nach 
eigenem tempo damit auseinander setzen.

beispiel
So wurde zum beispiel beim Jahrmarkt-
Spielbus nicht nur Jahrmarkt gespielt, son-
dern das thema Markt mit echtem geld the-
matisiert. der Spieler konnte entscheiden, ob 
er als Selbständiger eine bude pachten und 
durch geschickte ansprache ein Publikum 
für seine bude gewinnen konnte, immer der 
Konkurrenz der anderen Kinder mit auch je 
eigenen buden und dem gleichem interesse 
ausgesetzt. er lernte hierbei, dass durch ge-
schickte ansprache und reizvolle Preise, die 
man gewinnen konnte, mehr Spieler bei ihm 
spielten als bei den anderen. er konnte aber 
auch einfach in die Jahrmarktpreisfabrik ge-
hen und als Lohnabhängiger arbeiten. Oder 
er konnte Künstler werden und in der Schau-
bude mit den anderen Kindern den erlös aus 
dem eintrittskartenverkauf teilen. das ver-
diente geld wurde in der Schaubude, bei den 
Jahrmarktsbuden und in der Jahrmarkts-
küche wieder ausgegeben.

die regeln: Spielen an der bude kostet 1 
Pfennig, die Pacht für die bude für eine halbe 
Stunde sind 3 Pfennig, der Lohn in der fa-
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brik sind 3 Pfennig für eine halbe Stunde. die 
Kosten für das angebot in der Küche variier-
ten zwischen 1 bis max. 3 Pfennig, die Preise 
gingen für 1 bis 2 Pfennig im fabrikladen 
über den tresen. 

die Kinder lernten hierbei, wie unter-
schiedlich man in diesem System geld ver-
dienen und auch ausgeben kann. 

komplexe spielräume
aus diesen ehemaligen Spielbuskonzepten 
entstanden komplexe Spielräume, deren 
bundesweit bekanntester „Mini München“ 
ist, indem ein komplettes Stadtleben simu-
liert wird. und das auch in einem buch veröf-
fentlicht wurde mit dem programmatischen 
titel: Mini München – Schule des Lebens.

im Konzept „umwelt als Spiel- und Lern-
raum“ wurde dieser bildungsansatz vermit-
telt. Jeder Ort ist eine gelegenheit, um etwas 
zu lernen. und was es lernt, entscheidet das 
Lernsubjekt, wie es damals in den Konzept-
papieren hieß. 

die bundesrepublikanische Spielmobil-
bewegung wurde seit 1979 stark von den 
Münchner entwicklungen beeinflusst. ge-
rade der ansatz, spannende inhalte in 
Spielräumen an Kinder und Jugendliche so 
zu vermitteln, dass sie Spaß am Lernen und 
entdecken haben, ist auf bundesweiten Wi-
derhall gestoßen.

kooperation mit schulen
in einer expertise für das deutsche Jugend-
institut hat die bag Spielmobile nach einer 
bundesweiten befragung ihrer Mitglieder 
im Jahr 2005 feststellen können, dass Spiel-
mobile mit Schulen kooperieren, allerdings 
nicht permanent, sondern in Projekten von 
ein bis vier Wochen. Sie bieten Materialien 
und Projekte, die gut zum Lehrplan in der 
Schule passen und die bildungsziele ab-
decken, die sich mit den Zielen der Schule 
überschneiden und ergänzen.

es gibt viele themen, die Spielmobile be-
arbeiten: fadenspiele mit fadenfiguren aus 

der ganzen Welt, um interkulturelle Zusam-
menhänge zu erkennen. es gibt historische 
themen wie „Leben wie die römer oder die 
gallier“, um spielerisch das interesse an 
geschichte zu wecken. Projekte zur erfor-
schung des Stadtteils, Kinderstadtteilpläne, 
forscher- und rallyespiele auf bewährte art 
oder mit neuen Medien wie gPS oder Qr- 
Code. diese Spielformen haben das Ziel, sich 
thematisch mit dem Stadtteil auseinander zu 
setzen und selber einen text, eine reportage 
oder eine Stadtteilrallye zu schreiben und zu 
gestalten. es gibt Schreib- und erzählwerk-
stätten, in der selbst erfundene geschichten 
übers internet in unterschiedlichen Städten 
gemeinsam produziert werden. aber auch 
das thema ernährung und bewegung ist 
ein beitrag zur gesundheitserziehung. ex-
perimente mit Physik und Chemie auf dem 
Schulhof tragen zur naturwissenschaftlichen 
bildung bei. 

es sind alles themen, die Kinder interes-
sieren und die sie in spielerischer form er-
leben können, frei von notendruck und Stun-
dentakt. besonders nachhaltig verankert 
sich die Spielmobilarbeit in Partizipations-
projekten, in denen gemeinsam mit Kindern 
der Schulhof erforscht, neu erdacht, geplant 
und umgebaut wird. 

die zukunft der spielmobile als 
kooperationspartner der schulen

die aktuelle diskussion ist von drei ten-
denzen gekennzeichnet:

Dienstleister der Schule
ein teil der Spielmobile sieht sich als dienst-
leister für die Schule und bietet für diese be-
stimmte inhalte an, sei es in form von Pro-
jektwochen oder das ganze Jahr über in einer 
ganztagsschule. diese Spielmobile glauben 
an die Chance, hier intensiver auf die soziale 
entwicklung, die Sprachförderung und kul-
turelle entwicklung der Kinder gemeinsam 
mit den Lehrern einwirken zu können, als bei 
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den traditionellen aktionen im öffentlichen 
raum, weil in der Schule und in der ganz-
tagsbetreuung alle Kinder da sein müssen 
und sie damit mehr Kinder erreichen als bei 
freiwilligen angeboten. Mit ihrem mobilen 
angebot, ihren speziellen Programmen be-
reichern sie die Schule und tragen dazu bei, 
dass diese zum bildungs-, Lern- und Leben-
sort wird.

Vielfalt der Lernorte nutzen
die zweite gruppe der Spielmobile ist zur 
Zusammenarbeit bereit, findet es aber von 
ihrem Selbstverständnis her wichtig, dass 
bildungsangebote nicht nur in den räumen 
der Schule, sondern auch außerhalb der 
Schule im öffentlichen raum oder in räumen 
der Kinder- und Jugendarbeit stattfinden. 
ihr Ziel ist es, eine kommunale bildungs-
landschaft mitzugestalten, in der verschie-
dene Lernorte mit ihren eigenheiten einen 
beitrag für die bildung der Kinder leisten 

können und die miteinander vernetzt ist. 
Schule und außerschulische akteure gestal-
ten diese bildungslandschaft gemeinsam. es 
werden die ganzen Potentiale des Stadtteils 
mit einbezogen, vom Spielplatz angefangen 
bis hin zur Stadtbücherei, von einer muse-
umspädagogischen aktion bis hin zum ex-
perimentieren mit Wasser an einem brunnen 
im Stadtteil. alle im Stadtteil sind akteure 
des Lernprozesses, ein Knoten in einem um-
fangreichen bildungsnetz, das vielseitige 
Möglichkeiten der Kooperation und unter-
schiedlicher Lernerfahrungen bietet. das 
netzwerk müsste – je nach größe – von ei-
ner der beteiligten Organisationen oder einer 
externen Stelle koordiniert werden.

Selbstbildung
es gibt eine dritte gruppe von Spielmobilen, 
die vor allem in der Persönlichkeitsbildung 
der Kinder ihren Schwerpunkt sieht und 
der die Werte freiwilligkeit, Partizipation 
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bei inhalt und Lernen in eigener regie sehr 
wichtig ist. diese Spielmobile sehen sich als 
eine bildungsinstitution, die den Kindern vor 
allem das recht auf Spiel zugestehen möch-
te und glauben, dass ihre grundprinzipien 
aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
mit den bedingungen der Schule nicht zu-
sammenpassen. Sie wollen kein verlänger-
ter arm der Schulen sein, die Kinder für den 
globalen Wettbewerb fit machen. Sie haben 
das Ziel, dass Kinder als Subjekte ihr Leben 
selbstbestimmt in ihrer freien Zeit gestalten 
können und glauben an die bildende Kraft 
und Macht des freiraums. Sie erreichen 
durch ihre aufsuchende arbeit besonders in 
brennpunkten auch die Kinder, die eher bil-
dungsfern sind und motivieren sie, sich mit 
ihrer Lebenswelt auseinander zu setzen, in-
dem sie ihre bildungsangebote direkt vor Ort 
anbieten. 

Die Position der BAG
Vom Verband selber wird die Position ver-
treten, dass die Vielfalt der Lernorte eine 
entscheidende Qualität ist, die beim ausbau 
von Schulkooperationen beachtet werden 
sollte. nicht die bildung aus einem guß, or-
ganisiert von der Schule, ist das Ziel, sondern 
ein stadtteilbezogenes Lernfeld mit einem 
vielfältigen angebot. es geht nicht um einen 
bildungsort, sondern um eine vielfältige bil-
dungslandschaft mit vielen akteuren und 
Zugängen. Von daher geht es auch nicht um 
ganztagsbetreuung oder ganztagsschule, 
sondern eher um ganztagsbildung.

zukunft

für die zukünftige Kooperation mit Schulen 
sind folgende aspekte wichtig:

1. Kooperation vor Ort stärken
Schule und Spielmobile sollen direkt vor Ort 
die Möglichkeit erhalten, neue formen aus-
zuprobieren und diese auch zu evaluieren. 
dazu ist es notwendig, dass die Mitarbeiter 

des Spielmobils die Schule mit ihren Quali-
täten, ihren Potentialen und ihren grenzen 
kennt und umgekehrt. gemeinsame kleine 
Projekte können dann zu umfangreicheren, 
langfristigen Projekten führen, wenn man 
sich in der Kooperation aufeinander einge-
stellt hat und die Stärken und Schwächen 
des anderen kennt. 

2. Schule ist ein Ort unter anderen, um 
zu lernen 
Schule ist ein teil des Lebensraums der 
Kinder, sie werden dort nicht nur kognitiv 
gebildet, sondern auch emotional, musisch 
und handwerklich. Schule ist kein abge-
schlossenes terrain zum Stadtteil, sondern 
sie ist ein teil davon. für die Stadtteilarbeit 
können Schule und Spielmobil vieles mitei-
nander entwickeln: angefangen von festen 
im Schulhof bis hin zu gemeinsamen Veran-
staltungen in oder außerhalb der Schule.

neues entdecken und lernen kann man 
außerhalb der Schule, sei es bei der beobach-
tung einer baustelle, beim besuch des frei-
zeitheimes oder bei der Mitspielaktion mit 
einem Spielmobil. erfahrungen sind nicht 
auf den schulischen oder pädagogischen 
raum begrenzt. deshalb müssen auch er-
fahrungsfelder außerhalb der Schule in die 
Überlegungen der gestaltung der ganzta-
gesbildung mit einbezogen werden. dieser 
aspekt ist sehr wichtig, weil sonst ein großer 
teil des aufwachsens außerhalb der familie 
durch das kulturelle Klima an der Schule 
überwiegend bestimmt wird. die Vielfalt un-
terschiedlicher blickwinkel und erfahrungs-
möglichkeiten wird eingeengt, es fehlen Wer-
te, normen, Ästhetik anderer institutionen, 
die die Kinder außerhalb der Schule besucht 
haben: Sportverein, kirchliche Jugendgrup-
pe, Spielmobil, freizeitstätte, abenteuer-
spielplatz, Jugendkunstschule usw. 

3. Schule und Spielmobile sollen auf  glei - 
cher Augenhöhe kooperieren
für eine gute Zusammenarbeit ist es not-
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Gerhard Knecht / Bernhard Lusch (Hg.), Bun-
desarbeitsgemeinschaft Spielmobile e.V. (2005): 
Schule lernt spielen – Pfiffige Ideen für die Zusam-
menarbeit von Spielmobilen und Schulen, Freiburg

Gerhard Knecht / Bernhard Lusch (Hg.), Bun-
desarbeitsgemeinschaft Spielmobile e.V. (2011): 

Spielen Leben Lernen – Bildungschancen durch 
Spielmobile, kopaed, München

Die Literatur ist zu beziehen beim BAG-Literatur-
shop auf:  www.spielmobile.de 

wendig, dass Schule und Spielmobile sich als 
gleichwertige Partner im bildungsgeschäft 
anerkennen. anerkennung bedeutet die 
Wertschätzung der jeweils anderen Profes-
sion, deren Haltung und Verhaltensweisen. 
in einem gemeinsamen Kooperationsprozess 
kann es gelingen, diese Kulturen einander zu 
öffnen beim erarbeiten gemeinsamer Kon-
zeptionen. gemeinsame fortbildungen eröff-
nen den blick auf den anderen und lassen die 
Potentiale der interdisziplinären Zusammen-
arbeit erkennen. 

4. Spielmobile und Schulen entwickeln 
gemeinsam Arbeitshilfen
ein kleiner, aber wichtiger Schritt ist die 
gemeinsame entwicklung von Projektkisten 

oder Projektbausteinen mit den Schulen und 
das Organisieren eines Verleihsystems. So 
können die Materialien zur rauminszenie-
rung, aber auch zur Projektdurchführung 
verliehen und von beiden institutionen ge-
nutzt werden. im Vordergrund steht die 
gemeinsame entwicklung der didaktischen 
Materialien. bereits vorhanden sind viele 
Projektbausteine der mobilen arbeit, die, 
ausgerüstet mit einem Handbuch oder ge-
koppelt an eine fortbildung an Schulen, 
gegen einen geringen unkostenbeitrag ver-
liehen werden. beispiele dafür sind die aus-
leihmöglichkeit der inszenierungsmateria-
lien der Spielstädte, bis hin zu didaktischen 
Koffern zur Spielforschung, naturerfahrung, 
experimente oder den new games. 

Literatur
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 ▶ MARiE-luiSE HESS 

Erleben – begegnen – solidarisieren. 
„Auf Herz und Rampen prüfen“ – Ein Projekt des 
Kreisjugendring München-Stadt zum Abbau von 
Barrieren für Menschen mit Behinderung.

Vorsichtig tastend läuft Emily die Straße 
entlang. Ungewohnt kommt ihr alles vor, 
obwohl sie denselben Weg schon jahrelang 
mehrmals täglich zur Schule läuft. Noch 
ein paar Schritte weiter, dann steigt ihr der 
Geruch von frischgebackenen Brezen in die 
Nase. ‚Woher kommt der?’ Ach ja, hier am Eck 
ist ja der Bäcker, bei dem sie sich ihr Pau-
senbrot holt oder gern mal eine Freistunde 
verbringt. Sie will sich auch jetzt etwas kau-
fen, bleibt jedoch an etwas hängen. ‚Was ist 
das bloß?’ Vorsichtig tastet sie mit der linken 
Hand nach dem Gegenstand und stellt fest, 
es ist ein Fahrrad. ‚Blöd, dass das mitten im 
Weg steht.’, denkt sie, schlängelt sich daran 
vorbei und betritt vorsichtig die Bäckerei. Die 
Theke fühlt sie und spricht in die Richtung, 
in der sie glaubt, dass die Verkäuferin steht: 
„Eine Breze bitte.“ „Das macht 50 Cent.“, sagt 
die Verkäuferin und legt die Breze eingepackt 
auf den Tresen. Emily hält einen Euro in die 
Richtung der Stimme und wartet auf ihr 
Wechselgeld, welches ihr die Verkäuferin 
stumm in die Hand legt. Emily rechnet nach, 

50 Cent müsste sie zurückbekommen, stimmt 
das nun auch? Und wo ist jetzt die Breze? Sie 
tastet den Tresen ab und findet eine Tüte, von 
der sie hofft, dass das auch ihre ist. Glück-
lich, aber auch etwas unsicher bahnt sie sich 
ihren Weg nach draußen. Jetzt muss sie erst 
mal verschnaufen, sich die Augenbinde ab-
nehmen und schauen, ob sie Geld und Breze 
auch wirklich in der Hand hält. „Blind sein 
ist gar nicht so einfach!“, sagt sie und blinzelt 
in die plötzliche Helligkeit, die sie umgibt.

emily, eine Schülerin der 7. Klasse eines 
Münchner gymnasiums, taucht ein in die Le-
benswelt von blinden. eine erfahrung, die 
nicht alltäglich ist, wenn man sie einmal ge-
macht hat, jedoch prägend für den weiteren 
alltag sein kann. natürlich wusste sie, was 
blind sein bedeutet: Man sieht nichts mehr. 
aber wie es ist, sich im öffentlichen raum 
mit Hilfe eines blindenlangstocks den Weg 
zu suchen und beim bäcker eine breze zu 
kaufen, das konnte sie sich nicht vorstellen. 
das muss man erleben. die Möglichkeit hatte 
sie beim Projekttag des vergangenen Schul-
jahres, als das Projekt „auf Herz und rampen 
prüfen“ des Kreisjugendring München-Stadt 
in ihrer Schule durchgeführt wurde. ein Pro-
jekt, welches Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit bietet, sich in die Lebenswelt 
von blinden, Sehbeeinträchtigten und roll-
stuhlfahrer/innen hineinzuversetzen, beglei-
tet von Menschen mit behinderung, die mit 
tipps und tricks zur Seite stehen und aus 
ihrem eigenen Leben berichten. ein Leben, 
das viele Möglichkeiten bietet, individuell ge-
staltbar ist und natürlich Spaß macht, jedoch 
auch grenzen hat, bedingt durch persönliche 

der kJr ist die Arbeitsgemeinschaft der über 60 
münchner Jugendverbände sowie Träger von 49 
kinder- und Jugendfreizeitstätten und acht kin-
dertageseinrichtungen im gesamten stadtgebiet 
von münchen. mit einer speziellen Fachstelle – 
„ebs/erleben – begegnen – solidarisieren“ –  för-
dert der kJr die Integration von kindern mit be-
hinderung in bestehende Angebote der offenen 
kinder- und Jugendarbeit, und konzipiert neue 
inklusive Aktionen und Projekte, an denen kinder 
und Jugendliche mit und ohne behinderung(en) 
teilnehmen können.
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einschränkungen, aber öfters noch durch 
behinderungen im alltag, verursacht durch 
bauliche, organisatorische und menschliche 
barrieren. diese spüren die Kinder und Ju-
gendlichen während eines Stadtteilchecks 
auf, aber nicht ohne zu überlegen, wie man 
diese beseitigen oder mit ihnen umgehen 
könnte. 

erleben, begegnen, solidarisieren, so die 
pädagogischen Ziele des Projekts „auf Herz 
und rampen prüfen“. begriffe, die, wenn man 
sie mit Leben füllt, eine Vielfalt von kleinen 
bausteinen ergeben, die das Projekt kom-
plex machen. Zunächst auf der ebene der 
einzelnen Kinder und Jugendlichen, die er-
leben, wie Menschen mit behinderung ihren 
alltag meistern. Sie lernen Hilfsmittel wie 

den „Cash-test“ kennen, mit dem man den 
Wert von geldscheinen anhand der größe 
feststellen kann; rollstühle, die richtig ge-
kippt kleine Schwellen überwinden können; 
aufzüge, die, wenn sie funktionieren, einen 
zum bahnsteig bringen, oder Leitstreifen, 
die einem helfen, mit dem blindenlangstock 
die bahnsteigkante zu erkennen. Sie erleben 
aber auch, dass es barrieren gibt, die man 
auch damit nicht überwinden kann, zum 
beispiel mehrere Stufen am eingang eines 
Supermarkts, briefkästen, deren einwurf zu 
hoch ist, Wertstoffcontainer, die man farblich 
nicht unterscheiden kann, Menschen, die 
einem nicht helfen oder nicht wissen, wie sie 
helfen sollen. erfahrungen, die wachrütteln, 
nachdenklich stimmen und erstaunen und 
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vor allem den antrieb geben weiterzudenken. 
im austausch mit anderen, mit Personen, die 
täglich ähnliche erfahrungen machen, ent-
stehen dabei die besten ideen. 

die teilnehmer/innen begegnen gleich zu 
beginn unterschiedlichen Menschen – blin-

den, Sehbeeinträchtigten, rollstuhlfahrer/
innen, sehenden fußgänger/innen - alle be-
treuer/innen des Projekts, die offen über ihr 
Leben sprechen und gemeinsam mit den Kin-
dern und Jugendlichen überlegen, wie man 
die festgestellten barrieren abbauen könnte. 
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erstaunlich ist es, wie schnell die teilneh-
menden Kinder und Jugendlichen auf Lö-
sungen kommen, teilweise unkonventionell, 
aber immer darauf bedacht, Kompromisse zu 
schließen, denn was dem einen hilft, könnte 
für den anderen hinderlich sein, zum bei-
spiel abgesenkte bordsteine ohne fühlbaren 
Höhenunterschied. auch merken die Kinder 
und Jugendlichen, wie individuell Menschen 
sind, unabhängig von körperlichen Merkma-
len. denn wer kennt das nicht, mal einen 
schlechten tag zu haben, gerne auch mal 
etwas alleine machen zu wollen und nicht 
bevormundet zu werden, blicke als unan-
genehm zu empfinden, nicht zu wissen, wie 
man helfen soll, oder sich nicht zu trauen, je-
manden anzusprechen und Hilfe anzubieten. 
die teilnehmer/innen erfahren selbst und im 
gespräch mit den betreuer/innen, wie man 
den umgang von Menschen mit und ohne be-
hinderung gestalten sollte – auf augenhöhe.

Man könnte es auch Solidarität nennen, 
deren Merkmal es jedoch ist, nicht auf der 
individuellen ebene stehen zu bleiben, dem 
ausgangspunkt zum abbau menschlicher 
barrieren, sondern sich auszudehnen auf 
weitere bereiche, um parteilich für andere 
einzustehen. einer dieser bereiche sind die 
bezirksausschüsse, zuständig für den (um)
bau im öffentlichen raum und damit an-
sprechpartner für die beseitigung von bau-
lichen barrieren für Menschen mit behin-
derung. eingeladen vom Projekt „auf Herz 
und rampen prüfen“, begleiten die Mitglie-
der der bezirksausschüsse die Kinder und 
Jugendlichen beim Stadtteilcheck, machen 
selbst erfahrungen, treten in austausch mit 
den teilnehmer/innen und betreuer/innen 
und vertreten die anliegen der Kinder und 
Jugendlichen im gremium. Mit Solidarität, 
die nicht nur auf dem Papier beziehungswei-
se beim Stadtteilcheck besteht, konnte zum 
beispiel schon die eine oder andere ampel 
umgebaut werden.

die idee des vielseitigen Projekts „auf Herz 
und rampen prüfen“ entstand bereits 2003 

im Kreisjugendring München-Stadt. nach 
ersten erfolgreichen aktionen zum beispiel 
am Münchner Hauptbahnhof, am Münchner 
flughafen und in verschiedenen Stadtvier-
teln stiegen die anfragen von Schulen und 
Jugendeinrichtungen enorm an, so dass zu 
beginn des Jahres 2009 das Projekt mit ei-
ner finanzierung seitens der Landeshaupt-
stadt München für drei Jahre eingerichtet 
werden konnte. bis Juli 2011 nahmen fast 
900 Kinder und Jugendliche am Projekt teil 
und testeten ihr Viertel auf barrierefreiheit. 
durch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
gelang es, das Projekt über die Stadtgren-
zen Münchens hinaus bekanntzumachen und 
auch institutionen der aus- und fortbildung 
sowie der Stadtpolitik für einen „Stadtteil-
check“ zu begeistern. besonders in Zeiten, in 
denen der begriff der inklusion weltweit auf 
dem Vormarsch ist, bildet das Projekt „auf 
Herz und rampen prüfen“ einen wichtigen 
baustein hin zu einer gesellschaft, in der alle 
Menschen, ungeachtet ihrer körperlichen be-
sonderheiten selbstbestimmt leben können. 
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Wichtig ist dabei, beide Seiten zu betrachten: 
die integration der einzelnen, aber auch die 
Veränderung der gesellschaft für die bedürf-
nisse aller. denn inklusion bedeutet auch die 
Veränderung einer norm und nicht nur die 
anpassung der einzelnen an eine norm. 

Evaluation des Projekts
nach der Hälfte der zunächst vorgesehenen 
Projektlaufzeit von drei Jahren wurde das 
Projekt aus wissenschaftlicher Sicht evalu-
iert. ein fundierter „blick von außen“ durch 
die teilnehmende beobachtung durch Studie-

rende der fH Landshut unter begleitung von 
Clemens dannenbeck war dafür die ideale 
Kooperation. durch den intensiven einblick 
der Studierenden in den gesamten ablauf 
der Stadtteilchecks konnten die einzelnen 
elemente des Projekts evaluiert werden. 
der entstandene evaluationsbericht ist für 
uns ein wichtiger anstoß, das Projekt - das in 
der sozialen und politischen Landschaft der 
Stadt München bereits einen soliden Stand-
ort hat - konzeptionell weiterzuentwickeln.

die evaluation wird im rahmen der aus-
stellung „Mobil mit Handicap!?“ am 6. Ok-
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tober um 18.30 uhr im Verkehrszentrum 
präsentiert. die Kurzfassung der evaluation 
gibt es – auch als audioversion – zum down-
load auf www.herzundrampen.de

die Ausstellung 
„mobil mit Handicap !?“

„Selbst erleben wiegt mehr als 1000 Worte!“ - 
dieses Motto, das dem Projekt „auf Herz und 
rampen prüfen“ seit mehr als zwei Jahren 
zugrunde liegt, leitete die Organisator/inn/
en auch bei der ausstellung „Mobil mit Han-
dicap!?“. ab dem 29. Juli haben alle besuche-
rinnen und besucher des Verkehrszentrums 
des deutschen Museums die gelegenheit, auf 
einem Parcours alltägliche gegebenheiten 
des öffentlichen raums aus einer anderen 
Perspektive zu erleben. aus der Sicht von 
rollstuhlfahrer/inne/n, blinden und Sehbe-
einträchtigten erfahren die besucher/innen, 
was barrierefreiheit bedeutet. 

Man darf jedoch keine völlige barrierefrei-
heit in der ausstellung erwarten. Vielmehr 
wurden Situationen aus der realität auf-
gebaut, denen Menschen mit behinderung 
im alltag begegnen und die alles andere als 
barrierefrei sind, z. b. der biergartenkies, den 
man nur mit Mühe und not mit dem roll-

stuhl meistern kann, eine zu steile rampe, 
die eigentlich nur 4 % mehr Steigung hat, als 
in den din-normen gefordert, oder fahrrä-
der, die plötzlich im Weg stehen und für blin-
de ein Hindernis darstellen.

durch die ansprechend gestalteten text-
tafeln in der ausstellung, in allgemeiner und 
einfacher Sprache, können sowohl Kinder 
und Jugendliche als auch erwachsene alle 
Hintergrundinformationen zu den einzelnen 
Stationen und allgemeinen themen wie in-
klusion und barrierefreiheit nachlesen. auch 
gibt es diese informationen auf audioguides.

die ausstellung „Mobil mit Handicap!?“ ist 
während der Öffnungszeiten selbständig er-
lebbar. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, bei 
einer der öffentlichen führungen teilzuneh-
men und direkt mit den Mitarbeiter/inne/n 
des Projekts „auf Herz und rampen prüfen“ 
ins gespräch zu kommen. beim vielfältigen 
kulturellen und inhaltlichen rahmenpro-
gramm können die besucher/innen neues 
erleben, z. b. beim Workshop danceability – 
einer inklusiven form des tanzens, bei der 
jede / r mitmachen kann.

Marie-Luise Hess, Sozialarbeiterin ba, 
Projektleitung „auf Herz und rampen 
prüfen“

INFO
Die Ausstellung „Mobil mit Handicap !?“ kann im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in 
München erstmalig erlebt werden vom 29.07. bis 27.11.2011, täglich von 9.00 bis 17.00 
uhr (theresienhöhe 14a). Anschließend geht sie auf Wanderschaft, um auch Menschen aus 
anderen Städten die wichtigen themen der Barrierefreiheit und der inklusion näher zu brin-
gen. Weitere informationen zur Ausstellung Mobil mit Handicap !? und zum Rahmenprogramm 
finden Sie auf der Homepage www.herzundrampen.de

Weitere informationen zum Projekt „Auf Herz und Rampen prüfen“ finden Sie auf der Home-
page www.herzundrampen.de. Bei interesse und Fragen zum Projekt oder zur Ausstellung 
schreiben Sie eine E-Mail an herzundrampen@kjr-m.de
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Jugendarbeit soll in erforderlichem Maße 
und an den interessen junger Menschen an-
knüpfend verfügbar sein (vgl. Sgb Viii § 11). 
So steht es im gesetz. allerdings stellt sich 
nun die frage, was ist erforderlich? andere 
bereiche der Kinder- und Jugendhilfe sind 
da besser dran. Zum beispiel der bereich der 
Kinderbetreuung. da sagt das gesetz, dass 
jedes elternteil, welches einen Platz für den 
Spross haben möchte und noch dazu einer 
beschäftigung nachgeht, auch einen ab dem 
ersten Lebensjahr bekommen soll, ab 2013 
spätestens. das ist ziemlich konkret. Man 
frage alle eltern und schon hat man das 
ergebnis. ganz so einfach ist es dann auch 
nicht, aber es gibt instrumente für die Pla-
nung. Oder schaut man sich die Hilfen zur 
erziehung an. da ist jedem sofort klar, dass 
eine Heimerziehung sein muss, wenn die 
Situation es erfordert. also kann man hier 
zwar nur begrenzt den „bedarf“ planen, die 
Maßnahmen sollen aber immer im ausrei-
chenden Maß vorhanden sein. und nun zur 
Kinder- und Jugendarbeit. auch dort soll das 
erforderliche angebot vorhanden sein. Ver-
gleicht man aber einmal das budget der un-
terschiedlichen bereiche, kann sehr schnell 
festgestellt werden, dass das geld für die 
Kinder- und Jugendarbeit eher selten bis nie 
im laufenden Kalenderjahr aufgestockt wur-
de, weil ein Jugendraum zu wenig vorhanden 
war, oder eine größere nachfrage von jungen 
bands zu verzeichnen war.

daraus ergibt sich für die Praxis einige 
fragen: Wie plant man vor Ort eigentlich 
die Kinder- und Jugendarbeit? Wie viele 
Jugendeinrichtungen braucht es eigentlich 

wo? Welche inhalte sind sinnvoll und päda-
gogisch notwendig?

natürlich wissen Sozialarbeiter / innen 
sehr viel über die Kinder und Jugendlichen, 
die sie begleiten. Selbstverständlich kennen 
auch Kommunalpolitiker/innen das Leben 
der jungen Menschen recht gut. und dann 
gibt es ja noch das, was bundesweit erhoben 
wurde, zum beispiel in der Shell-Studie. 
Was aber ganz konkret in welchem Sozial-
raum gebraucht wird, will man nicht mit der 
gießkanne agieren, ergibt sich daraus eben 
nicht. Jugendhilfeplanung ist hier gefordert, 
geeignete Methoden anzuwenden, um den 
entsprechenden bedarf zu eruieren. dies soll 
im folgenden am beispiel der Jugendförder-
planung in Jena dargestellt werden.

Jugendförderplanung in Jena

als im Jahr 1997 Professor doktor Wolfgang 
frindte von der friedrich-Schiller-universi-
tät Jena dem Jenaer Jugendamt vorschlägt, 
eine befragung von Kindern und Jugend-
lichen zur Lebenslage und zu den freizei-
tinteressen an allen Schulen durchzuführen, 
schlugen mehrere Herzen höher. natürlich 
das des Professors, der ein forschungsin-
teresse zum rechtsextremismus verfolgte. 
aber auch im Jugendamt war man erfreut 
über die idee, damit an die bedürfnisse jun-
ger Menschen heranzukommen. gesagt, ge-
tan, wurde die erste befragung auf den Weg 
gebracht. die uni lieferte den fragebogen, 
die Schulen führten die erhebung durch, die 
Mitarbeiter/innen des Jugendamtes gaben 
die fragebögen ein und die uni wertete aus. 

 Jugendbildungszentrum polaris ▶ inES MoRgEnStERn, KERStin MARtin 

die Planung der kinder- und 
Jugendarbeit. Organisationsberatungs- 
institut Thüringen – OrbIT
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 Jugendbildungszentrum polaris
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geld floß keins. das ergebnis war entschei-
dend. Heute funktioniert dieses Verfahren so 
nicht natürlich nicht mehr. 

inzwischen ist viel Wasser in Jena die 
Saale herunter geflossen. die Kinder- und 
Jugendstudie gibt es immer noch. anfangs 
jährlich durchgeführt, werden nun alle zwei 
Jahre Kinder und Jugendliche befragt. die 
themen wechseln. Mal wird nach dem er-
nährungsverhalten gefragt, mal nach Kultu-
rinteressen, mal nach Sport und Kreativität 
oder eben nach der berufswahl. als auch die 
Jenaer universität nicht mehr einfach so 
befragungen durchführen konnte, entschloss 
sich das Jenaer Jugendamt im Jahr 2000, die 
durchführung der Kinder- und Jugendstu-
die auszuschreiben. den Zuschlag bekam das 
Organisationsberatungsinstitut thüringen – 
Orbit. Seit 2001 führt Orbit nun in enger 
abstimmung mit der Jugendhilfeplanung 
und einer arbeitsgruppe des Jugendhilfe-
ausschusses diese befragung durch, bis 2009 
immer in allen 6., 8. und 10. Klassen. im Jahr 
2010 hat die Stadt Jena nun eine Satzung zur 
befragung im rahmen der Jugendförderpla-
nung erlassen, in der festgeschrieben steht, 
dass alle Schüler/innen in Jena zum Zwecke 
der Planung im bereich der Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit regelmäßig befragt 
werden. die themenfelder sind dabei sehr 
vielfältig. in der abstimmung mit allen an 
der Planung der befragung beteiligten, ist 
es immer wieder eine Herausforderung, die 
möglichen themen einzugrenzen, damit der 
fragebogen auch noch beantwortbar bleibt. 
die inzwischen entwickelte themenpalette 
ist durchaus sehenswert:

 →  Statistische persönliche angaben zu Mi-
gration, familienkonstellation, arbeitslo-
sigkeit der eltern etc.,

 → freizeitinteressen,
 →  Lebenslagen von jungen Menschen (ta-

schengeld, Lebenszufriedenheit, Schul-
den, bildungsgrad),

 → Mobilität von jungen Menschen,
 → faktoren für das bleiben in der region,

 →  berufsinformation und -orientierung, Zu-
kunftsvisionen,

 → Kompetenzen von Jugendlichen heute,
 →  Schulische Leistungen und unterstüt-

zung,
 →  nutzung von einrichtungen und diensten 

der Jugendhilfe,
 →  freizeitgestaltung und Vereinszugehörig-

keit,
 → ehrenamtliches engagement,
 → ernährungsverhalten,
 → alkohol/drogen,
 →  gewalterfahrungen und gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit,
 →  demokratieorientierung und interkultu-

ralität,
 → unterstützungsleistungen durch eltern.

ist diese Hürde einmal genommen, wird 
die befragung an den Jenaer Schulen durch-
geführt. dabei ist es von enormem Vorteil, 
dass an allen Schulen Schulsozialarbeiter/
innen tätig sind, die die befragung vor Ort 
managen, damit der datenschutz auch tat-
sächlich gewährleistet ist.
durch studentische Hilfskräfte werden 
dann die fragebögen eingegeben und für 
die  auswertung vorbereitet. nach der aus-
wertung erhält die Stadt einen sehr aus-
führlichen bericht (im downloadbereich auf 
www.orbit-jena.de), empfehlungen für die 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend-
arbeit und die Präsentation der ergebnisse 
für die politischen gremien. 

gerade im Moment werden in Jena die 
ergebnisse der 2011-erhebung erscheinen. 
da diese zur drucklegung noch nicht vorla-
gen, wird hier auf die Studie aus 2009 bezug 
genommen.

beispielhafte Ergebnisse aus 2009

diese Studie wurde 2009 bereits zum ach-
ten Mal durchgeführt, die Stadt Jena aktua-
lisiert so regelmäßig ihre daten zur örtlichen 
Jugendhilfeplanung und damit auch für die 
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Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend-
arbeit. die daten wurden mit einem (freiwil-
ligen) fragebogen an Schulen erhoben (1669 
Kinder und Jugendliche), die repräsentati-
vität der Stichprobe wurde gesichert durch 
die einbeziehung von drei unterschiedlichen 
Klassenstufen (sechs, acht und zehn – elf bis 
18 Jahre, durchschnittlich 14 Jahre) und von 
zwölf Schulen (unterschiedliche Schularten, 
Stadtteile). die rücklaufquote betrug insge-
samt gut 30 %, sie schwankt moderat für die 
einzelnen Planungsräume. Mädchen waren 
dabei etwas fleißiger als Jungen, sie sind 
etwas überrepräsentiert. dasselbe gilt für 
gymnasiasten und realschüler.

Lebenslage
ein erster block an fragen bezog sich auf 
die Lebenslage der Kinder und Jugendlichen. 
Kriterien dafür waren die größe der fami-
lien, wobei die Zahl der Kinder (durchschnitt-
lich 2,6 Kinder) in familien, wo mindestens 
ein elternteil arbeitslos ist, deutlich höher 
liegt. fast 31 % der Kinder und Jugendlichen 
lebt nur mit einem elternteil zusammen, wo-
bei sich erhebliche unterschiede zwischen 
den einzelnen Stadtteilen (Planungsräumen) 
zeigen. Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund sind hier überrepräsentiert. 

regelmäßig taschengeld erhalten weniger 
Kinder und Jugendliche als in den frühe-
ren erhebungen. betroffen davon sind v. a. 
Haupt- und realschüler, bzw. Kinder, deren 
eltern arbeitslos sind. Mädchen sind schlech-
ter gestellt als Jungen, im Vergleich zu frühe-
ren Studien hat die durchschnittliche Höhe 
des taschengelds abgenommen. naheliegen-
derweise erhalten ältere Jugendliche mehr 
als Kinder, die über 16-jährigen verfügen 
durchschnittlich über etwa 40,– € im Monat. 
fast 62 % versuchen daher, das taschengeld 
durch Jobs oder durch eine großzügige Oma 
bzw. einen eben solchen Opa aufzubessern, 
nur 16 % haben jedoch regelmäßige neben-
einkünfte. auch dies ist altersabhängig und 
auch hinsichtlich des Schulbesuchs ergeben 
sich leichte unterschiede. die rührigsten 
Kinder und Jugendliche besuchen eine real-
schule. 

immerhin 40 % der Kinder und Jugend-
lichen haben sich auch schon mal geld ge-
pumpt oder Schulden gemacht, knapp 9 % 
davon wegen ihres Handys.

die Zahl der erwerbstätigen eltern ist 
seit 2004 leicht auf 82 % (beide elternteile) 
gestiegen. Mütter sind deutlich häufiger be-
troffen als Väter, 1,5 % der befragten geben 
an, dass beide elternteile arbeitslos sind. 

Durchschnitt gesamtmonatliche Einnahmen 2009
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auffällig ist, dass realschüler und gym-
nasiasten davon stärker betroffen sind als 
Hauptschüler, und dass einzelne Stadtteile 
besonders betroffen sind.

fast 87 % der Kinder und Jugendlichen 
sind in der brd geboren, deutlich weniger 
als in den vorausgegangenen befragungen. 
der Schulbesuch bzw. der angestrebte 
Schulabschluss spielt dabei keine rolle, 

gesamtmonatliche Einnahmen und Arbeitssituation der Eltern 2009

allerdings der Stadtteil, in dem die Kin-
der wohnen. Hinsichtlich der einstellung 
gegenüber Migranten und deren integra-
tion zeigen sich ebenfalls differenzen. nur 
knapp 50 % der einheimischen Kinder und 
Jugendliche pflegen freundschaften zu 
gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen 
aus familien mit Migrationshintergrund. 
diese haben aber selbst nur teilweise das 

Zustimmung der Aussagen nach geschlecht und Migrationshintergrund 1 / 2009
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Zustimmung der Aussagen nach geschlecht und Migrationshintergrund 2 / 2009

gefühl, außenseiter zu sein, Mädchen häu-
figer als Jungen.

die Zufriedenheit unter den Kindern und 
Jugendlichen hinsichtlich ihrer Lebens-
situation ist gewachsen. Weit weniger aller-
dings mit ihren Chancen auf dem arbeits-
markt. Hauptschüler sehen ihre Situation 
durchaus realistisch, sie schneiden hier am 
schlechtesten ab. die Zufriedenheit mit den 
freizeitangeboten ist leicht zurückgegangen, 
auch zeigen sich hier deutliche unterschiede 
zwischen den einzelnen Stadtteilen. 

Freizeit
fast zwei drittel der Kinder und Jugend-
lichen (steigende tendenz) bewegen sich 
während ihrer freizeit v.  a. im Wohnumfeld 
(Stadtteil). Wenn sie mit zunehmendem al-
ter mobiler werden, nutzen sie v. a. öffentliche 
Verkehrsmittel, um ihre freizeitorte zu er-
reichen, gefolgt vom fahrrad. der fahrdienst 
der eltern hat eine eher untergeordnete be-
deutung.

die Kinder und Jugendlichen wurden 
auch befragt, welche freizeiteinrichtungen 

sie nutzen und wie oft sie dies tun. aus den 
antworten lässt sich eine präzise Übersicht 
über den besuch der einzelnen einrich-
tungen gewinnen sowie die frage beantwor-
ten, welche Kinder und Jugendlichen (alter, 
geschlecht, Lebenslage) welche einrichtung 
bevorzugen. durch den Vergleich mit den frü-
heren befragungen lassen sich interessante 
trends hinsichtlich der nutzung der einzel-
nen einrichtungen erkennen. Hauptschüler/
innen sowie Migrant/innen nutzen die mei-
sten einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit danach deutlich häufiger als 
einheimische gymnasiasten.  

gefragt wurde auch, ob die Kinder und 
Jugendlichen andere (nicht jugendspezi-
fische) freizeitangebote in anspruch neh-
men, vom besuch im fußballstadion über 
Kino, soziokulturelles Zentrum bis hin zur 
öffentlich zugänglichen Kletterwand. Kino 
und Schwimmbäder haben danach den größ-
ten Zulauf. dabei zeigen sich auch deutliche 
unterschiede in abhängigkeit z. b. zum ge-
schlecht, dem alter und einzelnen indika-
toren hinsichtlich der Lebenslage. dasselbe 
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abgerundet wurde dieser teil der erhebung 
durch fragen nach der nutzung von Sport-
vereinen, den an Schulen angebotenen ar-
beitsgruppen sowie den ferienaktivitäten.

beruf
ein fünfter fragekomplex richtete sich auf 
die nutzung von allgemein-kulturellen an-
geboten und deren bedeutung für Kinder 
und Jugendliche, ein sechster auf die beruf-
liche Zukunft. realschüler haben danach 
deutlich häufiger einen „Wunschberuf“ als 
Hauptschüler oder gymnasiasten, 83 % sind 
sich sicher, eine entsprechende ausbildung 
mit ihrem Schulabschluss auch machen zu 
können. allerdings sind sich die Schüler 
häufig noch nicht „sicher“, ob dieser Wunsch 
von dauer ist, auf Migranten und realschü-
ler trifft dies allerdings deutlich seltener zu 
als auf einheimische Jugendliche, die andere 
Schulen besuchen.

am häufigsten wird darüber mit den el-
tern geredet (ca. 50 %), gefolgt von freunden 
(ca. 25 %). eher abgeschlagen folgen Lehrer 
(10 %), berufsberater (7 %) und Schulsozi-
alarbeiter (5 %) sowie Mitarbeiter aus den 

gilt für den Wohnort (Stadtteil) der Kinder 
und Jugendlichen.

auch in anspruchnahme von kulturellen 
einrichtung und bildungsangeboten – z. b. 
bibliothek, Planetarium, Musik- und Kunst-
schule, nachhilfeangebote etc. – wurde er-
hoben, um ein Profil der bisherigen nutze-
rinnen und nutzer zu erstellen. dasselbe 
gilt auch für die nutzung des öffentlichen 
raums, was ja in vielen Kommunen als Pro-
blem diskutiert wird. (siehe Abb. 1)

Von den Kindern und Jugendlichen selbst 
wurden v. a. weitere sportlichen aktivitäten 
genannt (offene frage).

Kaum überraschend ist, dass die attrak-
tivität von freizeitangeboten und -orten v. a. 
davon abhängig ist, ob dort gelegenheit be-
steht, „freunde zu treffen“. andere Kriterien 
bewerten die Kinder und Jugendlichen wie 
folgt: (siehe Abb. 2)

auch diese bewertungen werden in der 
Studie nach den bekannten Variablen dif-
ferenziert dargestellt. außerdem wurde ein 
Profil zu einzelnen ausgesuchten einrich-
tungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
erstellt (siehe Abb 3).

Abb. 1 Öffentliche orte und Plätze 2009
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freizeiteinrichtungen (2 %). Hauptschüler 
sind dabei deutlich stärker auf ihre Lehrer 
angewiesen als realschüler und gymnasi-
asten. die bereitschaft zur Mobilität ist in 
den vergangenen Jahren gewachsen, wobei 
die gymnasiasten am offensten für einen 
Ortswechsel sind.

Erziehung und unterstützung
dabei ging es um die „Sorgen und Probleme 
der Kinder und Jugendlichen und den diesbe-

züglich genutzten ansprechpartnern/innen. 
die persönliche Situation der befragten in-
teressierte ebenso wie die erziehung im el-
ternhaus.“ (bericht S. 105)

gefragt wurden die Kinder und Jugend-
lichen z. b., ob sie nervös sind, ob es ihnen oft 
langweilig ist oder ob sie sich in ihrer Schul-
kasse als „außenseiter“ fühlen. bei mehreren 
dieser indikatoren für das subjektive Wohl-
befinden werden immerhin Werte von 28 % 
bis 37 % erreicht. auch diese daten werden in 

Abb. 3 Einschätzungen der Einrichtungen 2009

Abb. 2 Sport treiben 2009
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der Studie entlang der inzwischen bekannten 
differenzierungen detailliert ausgewertet.

„rat und unterstützung“ holen sich je-
weils etwa 30 % bei eltern und bei freun-
den und v. a. freundinnen, geschwister sind 
für 15 % ansprechpartner, das internet wird 
von 8 % zur Lebenshilfe genutzt. alle üb-
rigen potentiellen unterstützer kommen 
auf weniger als fünf Prozent. Was aber 
macht Stress? V.  a. die Schule bzw. die aus-
bildung, gefolgt von „Liebe / freundschaft“, 
den eltern und von beziehungsproblemen. 
auch hier gibt es erhebliche unterschiede 
zwischen den unterschiedlichen gruppen. 
Mädchen haben häufiger Probleme mit 
„Liebe und freundschaften“, Migranten 
mit den eltern

die unterstützung durch die eltern bei 
schulischen fragen wird als sehr positiv be-
wertet (65 % werden unterstützt), allerdings 
weckt dies nicht unbedingt begeisterung, 
denn 55 % möchten dabei lieber ohne die 
eltern auskommen. Schüler, die sich in ih-
ren Leistungen eher schlechter einschätzen, 
erhalten erkennbar weniger unterstützung 
oder trauen sich nicht, diese abzufragen.

die aussagen zum Verhältnis zu den el-
tern erscheinen etwas widersprüchlich. Ca. 
75 % „respektieren“ ihre eltern, aber weni-
ger als die Hälfte sieht in ihnen ein Vorbild. 
Man kann mit ihnen zwar über alles reden, 
aber nur knapp 40 % glauben, dass den el-
tern ihre Probleme bekannt sind. 

Ernährung und drogen
Mit der Studie wurden auch daten zum 
„ernährungsverhalten“ erhoben, wann mit 
wem welche Mahlzeit eingenommen wird. 
immerhin 13 % der Hauptschüler nehmen 
ihre Mahlzeiten grundsätzlich allein zu sich. 
dabei fällt auf, dass sich die realschule und 
die gymnasiasten im Vergleich zu vorausge-
gangenen befragungen deutlich „verbessert“ 
haben.

gefragt wird auch danach, was getrun-
ken wird, welche Snacks eingeworfen und 

was es in Jena mit der Klage über unsere 
übergewichtigen Kinder und Jugendlichen 
auf sich hat. nicht zuviel, nur knapp 8 % der 
Kinder und Jugendlichen haben zuviel Speck 
auf den rippen, 84 % haben normalgewicht. 
Mehr Jungen als Mädchen sind dabei über-
gewichtig, mehr Mädchen sind dagegen zu 
mager.

77 % der befragten konsumieren alkohol, 
10 % weniger als zwei Jahre zuvor. allerdings 
greifen ca. 5 % täglich oder mehrmals die 
Woche zu irgendwelchen flaschen, vorzugs-
weise zu bier. Hauptschüler trinken eifriger, 
ebenso Kinder von alleinerziehenden. in 
einzelnen Stadtteilen wird der alkohol be-
vorzugt im öffentlichen raum mit freunden 
„genossen“.

geraucht wird von 13 % der Jugendlichen, 
Mädchen und Hauptschüler haben dabei die 
nase vorn. nur 8 % geben zu, auch schon mit 
illegalen drogen in Kontakt gekommen zu 
sein. Schlechtere Schüler sind dabei stärker 
vertreten, es gibt auch einen trend zu einem 
jüngeren einstiegsalter. allerdings hat die 
Häufigkeit des Konsums im Vergleich abge-
nommen.

Politik
die „idee“ der demokratie findet die Mehr-
heit gut. dabei gilt: Je höher der angestrebte 
bildungsabschluss ist, desto größer diese 
grundsätzliche Zustimmung. immerhin nur 
26% der Migranten finden die „demokratie 
als angemessenste regierungsform“. Mit den 
realen Verhältnissen ist man dagegen durch-
weg weitaus weniger zufrieden, am schlech-
testen schneiden diese bei den Hauptschü-
lern ab. neun Prozent rechnen sich selbst 
dem rechten Spektrum zu, 33 % stehen den 
Linken näher, 57 % besetzen die „Mitte“. 
Migranten stehen eher links, einheimische 
Jugendliche bevorzugen die Mitte, also mög-
licherweise die unentschiedenheit. in ein-
zelnen Stadtteilen konnten im Vergleich zu 
früheren erhebungen deutliche bewegungen 
festgestellt werden.
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erhoben wurden auch rechtsextreme Orien-
tierungen. „dabei stehen im Zentrum aussa-
gen, mit denen rechtsextreme Orientierungen 
charakterisiert werden können. in diesem 
Sinn fragen wir nach Meinungen der Kinder 
u. Jugendlichen zu politikrelevanten themen. 
grundlage für die bestimmung einer rechts-
extremen Orientierung bilden zwei grundle-
gende dimensionen (gewalt und ungleich-
wertigkeitsideologien), die wiederum durch 
mehrere facetten (ausländerfeindlichkeit, 
nationalismus, gewalthandeln, gewaltak-
zeptanz, antisemitismus und führer- und ge-
folgschaftsideologien) bestimmt sind.“ (S. 156)

im fiktiven Wahlverhalten schlägt sich 
dies allerdings nicht nieder. annähernd 
gleich geblieben ist die gewaltakzeptanz, 
die bei Jungen, Migranten und Hauptschü-
lern ausgeprägter ist als bei anderen Ju-
gendlichen. auch zeigen sich unterschiede 
abhängig vom Wohnort (Stadtteil). 

Gewalt
gewalterfahrungen (ohne sexuelle Über-
griffe) machen immer weniger Jugendliche, 
2009 waren es aber immerhin noch ca. 14 %. 
bestohlen wurden ca. 12 %. bedrohungen 
haben dagegen nicht abgenommen (23 %), 
ebenso wenig sexuelle Übergriffe (4 %) und 
gewalterfahrungen innerhalb der familien. 
Kinder und Jugendliche aus weniger behü-
teten Verhältnissen sind häufiger betroffen, 
ebenso Migranten. Selbst jemand Schläge 
angedroht haben 13 % der Kinder und Ju-
gendlichen, etwas mehr als 2005. 

„insgesamt kann festgestellt werden, dass 
die gewaltdelinquenz im Vergleich mit 2006 
in den bereichen „Prügel androhen“, „je-
manden verprügeln/schlagen“ und „gewalt-
same Wegnahme von dingen“ wieder zuge-
nommen hat.“ (S. 149)

Kinder und Jugendliche, die unter schwie-
rigeren bedingungen leben, Migranten und 
Jugendliche, die sich selbst politisch eher 
rechts einordnen, sind hier eindeutig aktiver. 
dasselbe gilt für eigentumsdelikte.

Wie weiter?

die ergebnisse müssen in die Öffentlichkeit 
und diskutiert werden. in Jena findet zu den 
ergebnissen der Kinder- und Jugendstudie 
immer eine öffentliche Präsentation, meist 
mit politischer diskussion, statt. die er-
gebnisse stehen damit auch in der örtlichen 
Presse. die sich aus der untersuchung ab-
leitenden empfehlungen bilden dabei die 
grundlage für die fachliche diskussion. bei-
spielhaft sollen hier drei der empfehlungen 
aus dem Jahr 2009 genannt werden.

„6. Einrichtungen der Jugendarbeit/Ju-
gendsozialarbeit sind dann für Kinder und 
Jugendliche attraktiv, wenn sie dort Freunde 
treffen können, diese bezahlbar und gut er-
reichbar sind. Auch attraktive Öffnungszeiten 
und gute Räumlichkeiten sind wichtige Fak-
toren bei der Nutzung der Freizeiteinrich-
tungen. Wenn diese Bedingungen eingehalten 
werden, dann kann es gelingen, die Einrich-
tungen als nonformale Bildungsangebote zu 
etablieren, um auch denen Bildungswelten 
zu eröffnen, die in den formalen Strukturen 
schneller scheitern. Inhaltlich sollten da-
her sowohl Bildungsgelegenheiten als auch 
Freizeitvergnügen eine Rolle spielen. (Vgl.: 
12. Kinder- und Jugendbericht der Bundes-
regierung). Zudem spielt die Qualifizierung 
der Mitarbeiter/innen für die Nutzer/innen 
eine wesentliche Rolle. Zu empfehlen ist da-
her, die Weiterbildung als tragendes Element 
der Qualitätsentwicklung festzuschreiben. 
Für Nutzer/innen aus eher bildungsferneren 
Schichten spielt hingegen die Ausstattung der 
Einrichtungen (Spiele und Materialien) eine 
wesentliche Rolle, diesem Fakt sollte im Sinne 
der Chancengerechtigkeit ebenso entsprochen 
werden. (siehe Studie S. 72 f.)

…
10. Das Thema Sport hat als Ausgleichsfunk-
tion einen hohen Stellenwert bei den befragten 
Kinder und Jugendlichen. Die sportlichen 
Aktivitäten im Verein bedürfen jedoch im 
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Planungsraum Winzerla einer gründlichen 
Überprüfung, da die Nutzer/innen hier im 
Vergleich zu 2006 weniger geworden sind. Die 
Vereinsnutzung der Kinder und Jugendlichen 
in den anderen Planungsräumen ist dagegen 
gestiegen und liegt in Jena-Ost, Jena-West 
und den Gemeinden bei über 50,0 %. (siehe 
Studie S. 79)

…
18. Politische Bildung sollte als Arbeitsfeld 

insbesondere in der Kinder- und Jugendar-
beit ausgebaut werden, um demokratische 
und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse 
transparent zu machen. Politisches und ge-
sellschaftliches Engagement lebt von einer 
aufgeschlossenen nachwachsenden Genera-
tion. (siehe Studie S. 143 ff.)“

natürlich werden nicht alle empfeh-
lungen sofort umgesetzt. aber schon allein 
die diskussion, die die ergebnisse auch bei 
einzelnen einrichtungen auslösen, ist sehr 
hilfreich für die Praxis.

für die Planung erfolgt dann der abgleich 
der Studienergebnisse mit den anderen 
 erhebungsinstrumenten, wie zum beispiel 
Planungsraumkonferenzen, Schülerspre-
cherworkshops, Sozialraumanalysen und 
expertengespräche. ein neuer Jugendför-
derplan entsteht.

in den letzten Jahren lässt sich außerdem 
ein erhöhtes interesse an den ergebnissen 
der befragung auch für andere Planungs-
bereiche feststellen. Was das ein oder andere 
Mal in den anfängen belächelt wurde, hat 
sich inzwischen in der kommunalen Planung 

in Jena durchgesetzt. die Jenaer Kinder- und 
Jugendstudie wird sowohl für die Sportent-
wicklungsplanung, die Kulturplanung, die 
Weiterentwicklung der angebote für junge 
Menschen mit Migrationshintergrund, die 
gesundheitsplanung und die Schulnetz-
planung ernst genommen. dabei spielt na-
türlich der Vergleich mit zurückliegenden 
erhebungen eine große rolle, aber auch der 
bezug auf die sozialräumlichen Strukturen. 
als in den letzten Jahren die Jenaer Kultur-
landschaft neu bewertet werden sollte, wurde 
selbstverständlich auch die Kinder- und Ju-
gendstudie herangezogen. in den fragebogen 
wurden entsprechende fragen integriert. So-
mit konnte auch hier eine brücke geschla-
gen werden. aber auch für die Kultureinrich-
tungen ist die Kinder- und Jugendstudie für 
die inhaltliche ausrichtung interessant. in 
der auswertung entstanden verschiedenste 
Projekte, um junge Menschen entsprechend 
an die unterschiedlichen Kulturfelder her-
anzuführen. Zum beispiel entstanden neue 
Kooperationen zwischen der Jenaer Philhar-
monie und verschiedenen Schulen.
die nachfrage nach solchen Studien steigt 
indes. So führte Orbit untersuchungen bei-
spielsweise für die Stadt ulm und den Land-
kreis Saalfeld-rudolstadt durch. Weitere ste-
hen an. die Jenaer Studie bietet natürlich 
eine ganz besondere Chance. Hier liegen in-
zwischen daten aus neun erhebungen vor. 
diese Möglichkeit des Vergleichens bietet für 
die Praxis natürlich ganz besondere erfah-
rungsfelder.
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