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Familienbildung während der Grundschulzeit I Praxis für Familienbildungseinrichtungen in NRW

Familienbildung in Nordrhein-Westfalen hat die zielgruppe Eltern von kindern im Grundschulalter mit ihren 

spezifischen anliegen und Problemlagen in den blick genommen. daher haben die landesarbeitsgemein-

schaften der Familienbildung in NrW das Projekt »Familienbildung während der Grundschulzeit – Sorgsame 

Elternschaft fünf bis elf« im zeitraum 2011 bis 2013 durchgeführt und sich das ziel gesetzt, Familienbildungs-

einrichtungen in NrW in nachhaltige kooperationen mit Grundschulen zu bringen und gleichzeitig bei Eltern 

von Schulkindern ein wertgeschätzter, angenommener und zuverlässiger anbieter von familienrelevanten 

angeboten zu sein. 

VorWort
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damit dies gelingen konnte, wurde zunächst eine Konkretisierung der zielgruppenmerkmale sowie einer 

aktuellen analyse differenzierter anforderungen an die Familienbildung mit blick auf die Erreichbarkeit der 

Eltern vorgenommen und zwei wissenschaftliche Expertisen in auftrag gegeben, die für die arbeit im Projekt 

und darüber hinaus eine wichtige arbeitsgrundlage bildeten. 

die Expertise Im blickpunkt migration »Eltern stärken – teilhabe verbessern« von Prof. dr. veronika Fischer, 

befasst sich mit der situation von Eltern in migrantenmilieus und den daraus abzuleitenden handlungsemp-

fehlungen für die Familienbildung. die Expertise mit dem titel »Familienbildung, grundschule und milieu«, 

verfasst von Prof. dr. helmut bremer und mark Kleemann-göring, greift fokussiert auf die besondere lage von 

Eltern aus milieus, die bildungsfern genannt werden können, und daraus resultierende anforderungen an die 

Familienbildung. 

Im Rahmen des Projekts wurden Netzwerke und Kooperationen mit schulen zielgerichtet entwickelt. damit 

Familienbildung ihre Kompetenzen und möglichkeiten im arbeitsfeld grundschule bekannter macht, galt 

es, auf der strukturebene grundsätzliche Fragestellungen zu klären. zum beispiel die Frage danach, wie die 

unterschiedlichen strukturen und pädagogischen Konzepte der systeme schule/Familienbildung in verbin-

dung gebracht werden können, oder die Frage, wie der »kindorientierte bildungsort schule« zu einem niedrig-

schwelligen Kommunikations- und bildungsort von Eltern und Familien geöffnet werden kann. 

auf der Ebene der konkreten zusammenarbeit mit grundschulen sollte beispielsweise erarbeitet werden, wie 

Elternbildung als zugewinn für die einzelne schule transportiert werden kann, wie der ansatz Erziehungspart-

nerschaft in der schule unter mitwirkung von Familienbildung weiter ausgebaut werden kann und in wieweit  

die pädagogischen Konzepte von Familienbildung den lehrerinnen und lehrern eine wertvolle unterstützung 

bieten können? schließlich war es ein weiteres zentrales anliegen im Projekt, die zielgruppe der Eltern beson-

ders in den blick zu nehmen. Wer sind die Eltern von grundschülern? Welche besonderen merkmale machen 

sie aus und unterscheiden sie auch voneinander? In welchen Entwicklungsphasen befinden sich ihre Kinder 

und welche bedürfnisse und inhaltlichen anforderungen haben Eltern an angebote von Familienbildung? Wie 

können Eltern von grundschulkindern erreicht werden und wie können sie in ihrer Rolle als Partner von schule 

»gestärkt« werden? 

diese und viele weitere Fragen wurden im Projekt aufgegriffen und gemeinsam mit Praxispartnern aus Fami-

lienbildung und grundschule bearbeitet. die vorliegende broschüre bündelt die Fragestellungen, Erfahrun-

gen und Ergebnisse. sie ist für alle, die Interesse an einer gelingenden Kooperation von Familienbildung und 

grundschule haben, und liefert damit einen wichtigen beitrag für mehr chancengerechtigkeit für Kinder in 

unserer gesellschaft. die arbeitshilfe bietet erste Einblicke in die Praxis, verweist auf mögliche stolpersteine 

und vor allem positive beispiele, wie Kooperationen zielgerichtet und lebendig gestaltet werden können. 

die mitglieder der Steuerungsgruppe  
des Innovationsprojekts der landesarbeitsgemeinschaften der Familien bildung in NRW
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Wenn sich die gelegenheit ergibt, hier und dort einen tieferen blick in grundschulen und das leben einer 

schulgemeinde zu werfen, sind an unterschiedlichen stellen und in unterschiedlichen Formen Eltern zu  finden, 

die sich über die formalisierte Pflegschaftsarbeit hinaus am schulleben beteiligen, aufgaben übernehmen 

und schulaktivitäten mitgestalten. attraktiv sind immer wieder »besondere schulaktivitäten« außerhalb des 

unterrichtlichen bildungsbetriebes, z. b. im sportlichen, musischen oder gestalterischen bereich, in denen sich 

Eltern mit ihren persönlichen Interessen und fachlichen Fähigkeiten einbringen können. Wenn obendrein das 

Kollegium beteiligt ist, können und werden hier sinnvolle Prozesse initiiert. 

allerdings bietet nicht jede schule einen solchen anker als »gemeinsames drittes«, an dem das verhältnis 

 zwischen Eltern und schule unkompliziert angebahnt werden und das für viele Eltern immer noch störanfälli-

ge verhältnis zwischen Familie und schule neue positive Impulse erhalten kann. 

gebraucht werden dafür an allen schulen Freiräume im sinne von freier zeit, von freiwillig, zweckfrei, angst-

frei, frei zugänglich und frei gestaltbar. gebraucht werden weiterhin personelle angebote im Rahmen einer 

Willkommenskultur, die Eltern wertschätzend beteiligen und in ihrer aufgabe und Kompetenz als Erziehungs-

verantwortliche und Individuen fördern. 

Familienbildung bietet solche Kompetenzen zur Entwicklung und gestaltung von bildungslandschaften in 

und rund um schulen. sie eröffnet mit ihren angeboten, Elternaktionen, ausflügen, themenabenden orte 

und Räume für Eltern, Familien und lehrer/-innen, die letztlich dem gesamten schulleben und auch den 

 bildungsprozessen der Kinder zugutekommen.

»Familienbildung während der Grundschulzeit, Sorgsame Elternschaft 5 bis 11, Praxis für Familienbildungs-

einrichtungen in Nordrhein-Westfalen« richtet sich als Weckruf des Innovationsprojektes der landesarbeits-

gemeinschaften der Familienbildung somit an alle beteiligten. aktivierung, Engagement und beteiligung von 

Eltern sind schließlich gemeinsame zielvorstellungen von schule und Familienbildung. Für eine umsetzung 

dieser Erkenntnis in eine veränderte Praxis gilt es nun, im Kontakt mit den anderen akteuren die gemeinsamen 

schnittmengen für Kooperationen zu erkennen und vor ort individuell für eine partizipative und integrierte 

Elternarbeit zu nutzen. 

der auftrag ist die »familienfreundliche schule« als teil von bildungslandschaften. Ideen, Impulse und Initiati-

ven, die den Weg dahin ebnen, sind in diesem leitfaden zahlreich beschrieben.

die bildungslandschaft ist leitmotiv für den vorliegenden Praxisleitfaden. Ein gartenprojekt, das wir im 

Rahmen einer Exkursion zu einer schule kennengelernt haben, hat uns inspiriert, aus diesem bereich sym-

bolisch begrifflichkeiten für diese Praxishilfe zu entlehnen. Einrichtungen der Familienbildung verschiedener 

trägerschienen aus Nordrhein-Westfalen haben während der letzten drei Jahre an ihren standorten auf dem 

land, in der Region und in städtischen Quartieren Kooperationen aufgebaut und Erfahrungen mit der zu bear-

beitenden grünfläche namens »Kooperation mit grundschule« gemacht.

 

1 ExkurSIoN INS FrEIE FEld
EINE EINFühRuNg
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das Pflaster durchbrechen: Erziehungs- und bildungspartnerschaft starten 

»Familienbildung während der grundschulzeit – sorgsame Elternschaft von fünf bis elf« – mit diesem anspruch 

stellt sich das Innovationsprojekt der landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in den Kontext einer 

aktuellen allgemeinen bildungsdiskussion. bildung wird nicht länger ausschließlich den Institutionen zugeord-

net, auch Eltern und ihre Ressourcen rücken wieder in den Fokus, denn sie haben bei der gestaltung kindlichen 

lernens die herausragende Rolle. Familienbildung hat Erfahrung mit Eltern und deren bildungswünschen für 

ihre Kinder, lange bevor diese eingeschult werden. In Kitas und besonders in Familienzentren ist Familienbil-

dung in NRW wichtiger Kooperationspartner. auch mit schulen gibt es immer wieder Kooperationen bzw. 

einzelne Projekte mit schülerinnen und schülern, lehrkräften und Eltern. In dem Innovationsprojekt greift 

Familienbildung jetzt als system und mit dem speziellen Fokus auf Eltern dieses Feld wieder auf. schulen sind 

heute grundsätzlich offene für Kooperationen. denn auch ihr bildungsauftrag hat an umfang und Qualität 

zugenommen. Immer mehr Kinder besuchen die offene ganztagsschule. Immer mehr schulen sichern über 

attraktive Profile den bestand vor ort. das alles erfordert verstärkte abstimmungs- und Kooperationsprozesse 

intern und mit Partnern von außen. gerade für Eltern ist der offene ganztag als ausprägung der schule im 

Kontext der vereinbarkeit von Familie und beruf zu einem wichtigen bestandteil des schulischen lebens ge-

worden. schule wird zum lebensraum für Kinder – in der Konsequenz aber auch für lehrer/-innen und Eltern. 

schulen wissen um die neue und anspruchsvolle anforderung an die eigene organisation, die sich daraus 

ergibt. deshalb ist das Interesse seitens schule, gezielte Kooperationen einzugehen, neue spielräume für ein 

lebendiges Erziehungs- und bildungsprofil mit Eltern zu nutzen, groß. auch Familienbildungseinrichtungen 

sind da – grundsätzlich – als kompetente Partner willkommen.

	
h	an ausgewählten modellstandorten erprobten 2011-2013 anerkannte Einrichtungen der Familien-  

 bildung in Nordrhein-Westfalen kooperationen mit Grundschulen. der anspruch der beteiligten  

 akteure war, Eltern, anknüpfend an ihren bildungsbiografien oder aktuellen lernumständen zu  

 erreichen. lernorte, lernformen und bildungsprozesse wurden im rahmen der kooperationen neu  

 in den blick genommen.

Wie man Stolpern beim Start vermeidet

In Familienzentren und Kitas ist die zusammenarbeit zwischen Eltern und den pädagogischen Profis in der 

Regel noch unproblematisch. den Eintritt in die schule aber nehmen Eltern nicht selten als bruch wahr: In die 

schule gehen die Kinder, Eltern bleiben außen vor. schule hat ihren eigenen Fokus, ein schulisches bildungs-

verständnis und einen bildungsauftrag für die Kinder, die Präsenz der Eltern und ihre Rolle ist nicht klar defi-

niert. so sind Eltern in schule oft erst dann gefragt und gefordert, wenn es schwierigkeiten gibt oder helfende 

hände fürs sommerfest gebraucht werden. Nur selten werden sie nach ihren anliegen und themen gefragt, 

und so bietet schule Eltern kaum die gelegenheit zum informellen und hilfreichen austausch untereinander. 
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daran ändern die formalen mitwirkungsstrukturen wenig. bleiben auch aus diesem grund Elternabende und 

Klassenpflegschaften nicht wenigen Eltern fremd? viele grundschulen merken, dass immer weniger Eltern 

kommen oder nicht bereit sind, sich für die Klassen- oder schulpflegschaft zur Wahl zu stellen. Nicht-beteiligung 

allein als zeichen für desinteresse zu begreifen, ist ein missverständnis. die Einrichtungen der Familienbildung 

wissen aus der Praxis, dass sich Eltern beim übergang von der Kita in die schule und in den Jahren danach 

austausch, unterstützung und Ermutigung wünschen, denn vor ihnen liegen entscheidende Weichenstellun-

gen in der bildungsbiografie ihrer Kinder. sie nutzen sehr wohl naheliegende angebote, beispielsweise solche, 

die ihnen erklären, wie schule funktioniert, was von ihnen erwartet wird und wie sie ihrem Kind den Rücken 

stärken können, ohne zusätzlichen druck aufzubauen. Eltern können in ihrer beziehungs- und Erziehungskom-

petenz wachsen, z. b. im Kontakt mit »neuen« Eltern und den lehrenden. sie können in der schule zentrale 

akteure und Partner bei bildungsprozessen werden – wenn das Klima, die themen und das Konzept stimmen. 

vertrauen für eine konstruktive Praxis sorgsamer Elternschaft muss oft erst aufgebaut werden, hürden, die 

dem Engagement von Eltern im Weg stehen, müssen erst verstanden und behutsam abgebaut werden. Nicht 

zuletzt gilt: die zeiten und organisatorischen details müssen zu dem oft angespannten alltag in den Famili-

en passen. da kann betreuung der geschwisterkinder ebenso wichtig sein, wie die Wahl des zeitpunktes der 

veranstaltung oder die offenheit für thematische Impulse, die im laufe eines angebotes durch Eltern gesetzt 

werden. Familienbildung bringt im bereich der aktivierenden und partizipativen bildung Feldkompetenz und 

langjährige Erfahrung ein. 

Wenn Eltern Wurzeln schlagen 

Erziehungs- und bildungspartnerschaft als gemeinsame verantwortung von Eltern und lehrkräften für die 

 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes setzt nicht allein die bereitschaft zu einem offenen dia-

log, sondern auch eine organische verbindung zwischen den lebensbereichen Familie und schule voraus. Eine 

solche »vernetzung« kann dann gelingen, wenn schule sich als »schule im lebensraum« versteht. damit bewegt 

sie sich faktisch im sozialraum und fungiert als ein »haus des lernens«, in dem Kinder und Eltern gleicherma-

ßen willkommen sind. Eine illusionäre vision? aktionen für Eltern und Kinder, Elternkurse zu Erziehungsfragen 

und andere angebote gehören in der Familienbildung zum selbstverständlichen angebotsrepertoire. Öffnen 

sich schulen für eine Kooperation mit Familienbildung, sind neue Wege in Freiräumen möglich, von denen alle 

profitieren können: Kinder, Eltern, lehrkräfte und schule. Kinder nehmen »ihre schule« anders wahr, wenn sich 

auch ihre Eltern gern und häufig dort aufhalten. sie nehmen sie an. Eltern werden gern ihre möglichkeiten der 

mitgestaltung nutzen und Erziehungspartnerschaften bereitwilliger eingehen, wenn sie sich wertgeschätzt 

und dazugehörig fühlen. lehrkräfte lernen Eltern und/oder Kinder auf umfänglichere Weise kennen und treten 

miteinander in Kontakt, wenn sie sich auch außerhalb des unterrichtes begegnen. die Öffnung von grund-

schule für eine solche Elternarbeit erhöht die chancen positiver Erfahrungen von bildung und Erziehung hand 

in hand. Wenn Kooperationen zwischen schule und Familienbildung angebahnt werden, ist oft die zunächst 

entscheidende Frage: Was hat das Kollegium, was hat der einzelne lehrer, die einzelne lehrerin davon, mit 
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Familienbildung zu kooperieren? Welche unterstützung kann die grundschule von der Familienbildungseinrich-

tung erwarten? hier galt und gilt es, schule von den Nutzeffekten einer Kooperation zu überzeugen, damit Eltern-

angebote in der schule auf dauer verankert werden können. Im Fokus überzeugender antworten werden hier 

die Impulse stehen, die Familienbildung in die schulen einbringt, sowie alternative lernwege, die dabei erprobt 

und weiterentwickelt werden. hierzu gehören gleichermaßen Impulse zur Rollenklärung, Persönlichkeitsstär-

kung und bildungsunterstützung wie auch angebote zum zweckfreien austausch und gemeinsamen Erleben.  

den Effekt erleben schulen/lehrer/-innen häufig so: bislang kaum erreichbare Eltern machen neue Erfahrun-

gen mit bildung und dem lern- und lebensort schule. das wiederum eröffnet neue chancen für eine intensi-

vere und positive zusammenarbeit mit schule und offenem ganztag. schule profitiert von diesem verständnis 

von bildung und Elternarbeit, das Familienbildung prägt. 

h	Es geht um bildung, 

…  die auf Eltern, Schulkinder und Familien und ihre Interessen zugeht. 

…  die neue Wege geht, beziehungsarbeit in den mittelpunkt rückt und lernorte für Eltern erschließt.

… die nachfragt, was Eltern, Schulkinder und Familien brauchen, und sie kontinuierlich im bildungs- 

   prozess beteiligt.

kompass: Sieben Wegweiser richtung kooperation

Eine einheitliche strategie für gelingende Kooperationen zwischen Familienbildung und grundschule gibt es 

nicht. dafür sind die bedingungen von ort zu ort und von Jahr zu Jahr und auch die beteiligten Personen zu 

verschieden. Jedes neue Kooperationsmodell sollte sich aber aus der Erfahrung der modellstandorte heraus 

an einigen schlüsselbegriffen orientieren. sieben solcher Wegmarken – hier knapp skizziert – sind für die prak-

tische umsetzung vor ort hilfreich:

1.  Familienbildung ist türöffner

schulen sehen die Kooperation mit Familienbildung häufig auch mit kritischem blick. die berufliche Praxis 

wird angesichts der aufgabenvielfalt, der pädagogischen herausforderungen und der immer wiederkehren-

den Personalengpässe von lehrkräften nahezu durchgängig als (hoch-)belastend empfunden. viele Kollegien 

scheuen deshalb grundsätzlich die mehrarbeit, die zusätzlichen verpflichtungen und die herausforderung im 

umgang mit vielleicht fordernden Partnern oder zielgruppen. auch wird die Expertise von Familienbildung 

häufig nicht adäquat zur Kenntnis genommen. »Eltern in der schule« sind zwar willkommen, aber es reduziert 

sich zu oft auf Elternsprechtage, gesetzlich vorgeschriebene Elternabende oder schulfeste. Familienbildung 

nimmt dieses objektive dilemma durchaus zur Kenntnis und versucht deshalb im ersten schritt oft, dem sub-

jektiv durch all-inclusive-angebote zu entsprechen. dabei können Eltern-Kind-mitmach-aktionen oder andere 

attraktive angebote der Familienbildung, durchgeführt für Kinder und Eltern der schule an einem anderen ort, 

türöffner für eine vertiefte, bereichernde Kooperation sein. 
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2.  Elternbeteiligung ist mehr ...

das schulgesetz für das land NRW sieht die vertrauensvolle zusammenarbeit zwischen schule und Eltern 

vor. so sollen sich Eltern aktiv am schulleben beteiligen und an der gestaltung der bildungs- und Erziehungs-

arbeit mitwirken. zusammenarbeit von lehrkräften und Eltern reduziert sich jedoch für Familienbildung eben 

nicht auf mitwirkungsgremien wie Eltern- und schulpflegschaft. Neben der notwendigen vorstellung neuer 

lehrmittel und den Infos zur nächsten Klassenfahrt ist »zusammenarbeit« in vielerlei Nuancen denkbar – vor-

ausgesetzt,  schule öffnet sich. durch angebote, zu denen Eltern aus eigener motivation heraus in die schule 

kommen, einander stärken und begleiten, sich informieren und »einrichten« dürfen, entstehen schritt für 

schritt neue beziehungen mit vertiefter Kommunikation und einem erweiterten verständnis füreinander. an 

einem modellstandort gab es das ziel, Impulse zur Elternarbeit an der schule zu setzen, dafür Eltern selbst 

als akteure ins boot zu holen, um Elternarbeit konzeptionell und langfristig zu verankern. Entwickelt hat sich 

daraus ein »Patenelternkonzept«, in dem Eltern von schülerinnen und schülern der zweiten Klasse die Eltern 

neu eingeschulter Kinder begleiten.

3.  lernen kann glücklich machen

der Nürnberger trichter ist passé, stures auswendiglernen, seitenlanges schreiben von einzelnen buchstaben 

in schönschrift oder langweiliges Kästchenrechnen gehören zum glück der vergangenheit an. am besten 

lernen Kinder, allen Forschungsergebnissen nach, wenn sie Impulse spielerisch und mit vielen sinnen aufneh-

men und erfahren können. lernen verläuft erfolgreicher, wenn es von positiven Emotionen begleitet ist, wenn 

lerninhalte mit geschichten oder Erfahrungen verknüpft werden und das gelernte im alltag anwendbar ist. 

moderne lehrkräfte nutzen dieses Wissen und vermitteln Rechnen, schreiben, sachkunde heute anders als 

noch zu schulzeiten der jetzigen Eltern. allerdings sind die persönlichen schulerfahrungen einer nicht uner-

heblichen zahl von Eltern biografisch negativ besetzt oder sie empfinden auch heute noch – berechtigterwei-

se – den leistungsdruck und die versagensängste, denen ihre Kinder und sie selbst ausgesetzt sind. beides 

belastet die offensive Wahrnehmung der Elternverantwortung und den umgang mit schule. Im Rahmen des 

Innovationsprojekts durften an einer grundschule Erstklässler-Eltern erfahren, wie schulisches lernen heute 

funktioniert. Im zahlenland oder beim lerntypen-test erschlossen sich den Eltern die lernwelten ihrer Kinder. 

sie konnten reflektieren, in welcher Rolle sie bildungsprozesse ihres Kindes zu hause – entsprechend seinem 

lerntyp – sinnvoll und angemessen unterstützen können. 

4.  Von der kita zur Schule begleiten

der familiäre übergang aus der wohlbehüteten Welt der Kindertagesbetreuung in das erste schuljahr ist für 

die Eltern meist schwieriger als für das Kind selbst. der von Kindern mit spannung und vorfreude erwartete 

schritt wird von den meisten schulen durch entsprechende übergangskonzepte einfühlsam gestaltet. Familien 

garantieren den Kindern durch Feiern und Rituale in der Regel eine positive unterstützung. Für Eltern bedeutet 

der übergang in das bildungssystem schule, ihr Kind auf einer höheren stufe in die eigene verantwortung zu 

entlassen und das Kind – im laufe der Jahre zunehmend, doch eigentlich vom ersten schultag an – auch unter 

Erfolgs- und leistungsaspekten zu sehen. Für sie wird aus dem schon so großen Kindergartenkind wieder ein 
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so kleines schulkind. Entsprechend ihrer privaten situation und der von ihnen zu treffenden Entscheidungen 

kann sich ihr Kind seinen lebensalltag weitgehend nicht mehr selbst gestalten, sondern muss neuen zeitmus-

tern, verhaltensregeln und vorgegebenen Erwartungen entsprechen. vielfach kommen hier Ängste auf, ob 

das Kind all dies bewältigt, ob die bisherige und zukünftige »Elternleistung« ausreichend und die getroffenen 

Entscheidungen richtig waren. aus Kindergarten-Eltern, die vornehmlich für eine liebevolle, sichere bindung 

verantwortlich waren, werden schulkind-Eltern, die vermeintlich verantwortung für bildungschancen über 

schulische leistungen und diszipliniertes schulverhalten tragen. 

5.  Neue Elternarbeit senkt die Schwellen 

Eltern wissen heute sehr genau, wie wichtig bildung und schulischer Erfolg für die berufliche und wirtschaft-

liche zukunft ihrer Kinder ist. dies gilt genauso für Eltern mit migrationshintergrund. Wie verschiedene unter-

suchungen ergeben haben, gehört deutschland zu den ländern, in denen schulischer Erfolg unverändert stark 

mit dem bildungsstand der Eltern verknüpft ist. Nach wie vor machen deshalb Kinder aus akademikerfamilien 

überproportional einen gymnasialen schulabschluss und studieren. die familiären differenzen an materiellen 

und kulturellen Ressourcen und an verfügbaren privaten unterstützungsmöglichkeiten können von schule 

allein nicht ausgeglichen werden. Insofern sind beide systeme gefordert, chancengleichheit durch opti-

mierung im bildungsbereich selbst und durch verbesserung auch familiärer (ganzheitlicher) unterstützung 

zu verfolgen. unter den heutigen bedingungen ist es daher wichtig, Eltern mit ins »bildungsboot« zu holen. 

Familienbildung zeigt ihnen möglichkeiten auf, wie sie – auch unabhängig von hausaufgaben – unterstützung 

in bereichen wie bindung, Kreativität, gesundheit, Ernährung, bewegung, lernstrategien, sozialkompetenz 

oder medien leisten können. 

Für Eltern mit migrationshintergrund, vor allem jene, die nicht in deutschland die schule besucht haben, 

bedeutet das, das system schule kennenzulernen und »ihre« Rolle darin zu finden – weder distanziert noch 

überfordernd. hilfreich sind angebote, bei denen Eltern praktisch und gemeinsam mit ihren Kindern z. b. ar-

beitsformen und materialien kennenlernen können und ein zwangloser, niedrigschwelliger, experimenteller 

Einstieg in das noch fremde deutsche schulsystem möglich ist. andererseits soll der blick auf die Interessen 

und Entwicklungsprozesse der (z. t. vorpubertierenden) Kinder und die »familiäre situation« gelenkt werden, 

um auch diese aspekte im sinne einer sorgsamen Elternschaft während der grundschulzeit hervorzuheben 

und zur geltung zu bringen. 

die kultursensible, wertschätzende und lustbetonte herangehensweise der Familienbildung berücksichtigt 

auch Eltern mit geringen sprachkenntnissen und stärkt jene, die aufgrund ihrer eigenen schulbiografie (ver-

sagens-)Ängste gegenüber institutionellen »formalen« bildungsprozessen haben. In Eltern-Kind-angeboten 

begegnen sich Eltern und Kind in einer lern-gruppe: die Freude am gemeinsamen tun weckt motivation und 

baut hemmschwellen gegenüber dem lehrpersonal ab. beziehung entsteht, die auf gegenseitigem Respekt 

und akzeptanz aufbaut. die wichtigste grundlage für eine vertrauensvolle Elternarbeit in der schule ist damit 

geschaffen. 
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6.  Erziehungspartnerschaft mit migrationshintergrund 

besonders in großstädten gibt es grundschulen, in denen ein großteil der schülerschaft über einen migra-

tionshintergrund verfügt. diese tatsache stellt für die Kollegien der schulen im Rahmen der arbeit mit den 

Kindern, besonders aber im umgang mit den Eltern eine besondere aufgabe dar: sie haben es mit Eltern zu 

tun, die eine eigene kulturelle und religiöse sozialisation erfahren haben. In vielen islamisch geprägten Fami-

lien sind ausschließlich die mütter für die Erziehungsarbeit verantwortlich. sie sind die ansprechpartnerinnen 

für die lehrer/-innen in schulischen angelegenheiten. 

doch obwohl viele der Familien schon lange in deutschland leben, verfügen nicht alle Eltern(-teile) über aus-

reichende sprachkenntnisse. meist sind die mütter deutlich seltener berufstätig und haben schon deshalb 

wenig »sprechgelegenheiten« in der Fremdsprache »deutsch«. Ein spontanes tür- und angelgespräch beim 

abholen der Kinder ist dann kaum möglich, Elternbriefe werden nicht verstanden. dazu kommen vorbehalte 

der Eltern gegenüber der schule: viele Eltern mit migrationshintergrund haben selbst kaum positive Erfahrun-

gen als schüler/-innen gemacht, unabhängig davon, ob die schule in den heimatländern oder in deutschland 

besucht wurde. 

die dadurch entstandenen schwellenängste erschweren den Kontakt zwischen schule und Elternhaus. man-

chen ist ihre Rolle, die sie für einen gelingenden bildungsverlauf ihrer Kinder haben, nicht bewusst. In ihrem 

verständnis ist das lernen – für manche auch Erziehung – aufgabe von schule. zusätzliche Ängste und miss-

verständnisse kommen auf, wenn schulkontakte ausschließlich in Konfliktfällen und bei leistungsdefiziten 

stattfinden. Eltern nehmen den Konflikt leicht als persönliches versagen ihrer Erziehung wahr. Familienbildung 

will Eltern demgegenüber als Expertinnen und Experten für ihre Kinder starkmachen, die ihre Erziehungsver-

antwortung offensiv annehmen und engagiert Partei ergreifen können.

7.  Eltern erkunden ihren Stadtteil

Kinder haben vielfältige anlagen, Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten. Ihnen zur Entdeckung und 

größtmöglichen Entfaltung zu verhelfen, bedarf es einer vielfältigen förderlichen umgebung mit Impulsen 

und gestaltungsspielräumen. der innere drang der Kinder, nach eigenen maßstäben die Welt für sich zu ent-

decken, braucht ebenso grenzen wie unendlichkeit, Freiraum für Eigenaktivität und Kontaktpersonen, zeit 

und struktur, sicheren Rückhalt, ansporn und Ermutigung. Körperliche, emotionale, moralische, soziale und 

intellektuelle Entwicklung laufen nicht nur im Kindesalter in schüben und trotzdem untrennbar miteinander 

verbunden ab. lerngegenstände brauchen persönliche Integration, übung und Praxisrelevanz, um sich zu 

Wissen, Ressourcen und handlungsleitenden haltungen weiterentwickeln zu können. die verfügbaren Erfah-

rungshorizonte in vielen Familien können den möglichkeiten der Kinder nicht immer gerecht werden. hürden 

ergeben sich oft aus begrenzten finanziellen spielräumen von Familien, eigenen belastenden Erwachsenen-

problemen oder aus mangelnder sensibilität infolge von unsicherheit oder unwissen. auch die begrenzung 

der eigenen mobilität auf einen nur sehr kleinen handlungsradius grenzt die Nutzung vorhandener (teils 

kostenloser) aneignungsgelegenheiten für die eigene Entwicklung und die Förderung der Kinder aus.
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raus ins Grüne, rein in die bildungslandschaft

angebote der Familienbildung können hier gezielt anknüpfen und Familien helfen, zunächst ihren eigenen 

stadtteil zu erkunden, um später auch andere teile der stadt und schließlich angebote im umfeld kennen-

zulernen. Eltern – gerade schuleltern – entdecken dabei zunehmend, dass lernen und bildung nicht nur an 

den ort schule gebunden sind, sondern Erfahrungen verschiedenster art hilfreich und notwendig für die 

Entwicklung ihrer Kinder sind. sie erleben sich selbst als lernende und gleichzeitig als unterstützer ihrer Kin-

der. sie erweitern angstfrei ihre Erziehungskompetenzen, was wiederum ihrem umgang mit den Kindern und 

vermittelt dem lernen in der schule zugutekommt. gemeinsames aufsuchen von spielplätzen, die Nutzung 

des öffentlichen Nahverkehrs, miteinander Kochen in der Familienbildungseinrichtung im stadtteil, museums-

besuche mit Kindern und andere aktivitäten gehören zu den möglichkeiten ebenso wie alle aktivitäten, die 

aus der stadt in die nähere Natur führen. 

die am Innovationsprojekt beteiligten Familienbildungseinrichtungen zeigen mit ihrer jeweiligen schwer-

punktsetzung (siehe Kapitel 3), dass die lebensräume schule und Familie näher zueinander rücken und barri-

eren kleiner werden können, dass sich Eltern in der schule ihres Kindes willkommen fühlen und in der schule 

auch ohne »problematische anliegen« gefragt sind. 

i	Siehe dazu auch: Kapitel 4, Wegweiser: Kooperieren schritt für schritt

das Feld der Erziehungs- und bildungspartnerschaft in einem umfassenden sinne kann neu bespielt werden. 

die Einrichtungen und Fachkräfte der Familienbildung verstehen sich dabei nicht nur als mittler zwischen 

Eltern und schule. sie werten vielmehr mit ihrer unverwechselbaren Praxis die schulkultur auf und ergänzen 

die für die schulentwicklung notwendige Professionalität in konzeptioneller, methodischer und didaktischer 

hinsicht. 

der vorliegende Praxisleitfaden will dabei Impulsgeber und Werkzeug sein, anregungen durch gute beispiele 

bieten und auch die aufbruchstimmung wecken, die es braucht, wenn neue Wege in der zusammenarbeit mit 

Eltern erprobt werden. 
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von Prof. dr. veronika Fischer, Professorin für Erziehungswissenschaft an der 
Fachhochschule düsseldorf/Fachbereich sozial- und Kulturwissenschaften 

die durchführung des modellprojekts »Familienbildung während der grundschulzeit« ist vor dem hintergrund 

einer veränderten bildungslandschaft zu sehen, in der schule und Familienbildung als teile eines umfassen-

den »gesellschaftlichen systems der betreuung, Erziehung und bildung« (bmFsFJ 2005) gesehen werden. Im 

zwölften Kinder- und Jugendbericht der bundesregierung wird konstatiert, dass neben der vorschulischen, 

schulischen und betrieblichen bildung auch andere lern- und bildungsorte existieren, die einen beitrag zum 

bildungsgeschehen leisten. In diesem zusammenhang sehen sich die verschiedenen Einrichtungen mit der 

herausforderung konfrontiert, ihre organisationsstrukturen im hinblick auf vernetzung und Kooperation zu 

überdenken (Kilb 2009,15/schröder, leonhardt 2011, 35).

die herausbildung von Kooperationsstrukturen in der zusammenarbeit mit anderen bildungsinstitutionen ist 

für die Familienbildung kein Neuland. die landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW haben 

in der zusammenarbeit mit Familienzentren bereits einschlägige Erfahrungen sammeln können, die in der 

broschüre »nah dran. Familienbildung in Familienzentren« (2007) dokumentiert worden sind. mit den grund-

schulen eröffnet sich nun ein neues Kooperationsfeld, auf das die Erfahrungen aus dem Elementarbereich 

zwar nicht eins zu eins, aber partiell übertragbar sind. 

kooperation – klärung eines begriffs

Kooperation wird hier verstanden als ein intendiertes gemeinsames handeln von mindestens zwei gleich-

berechtigten akteuren im hinblick auf eine gemeinsame aufgabe (speck 2006, 265/baier 2011, 357/Pauli 

2006, 85 1. speck (2006, 265) betont, dass Kooperation zwar eine bewusste Entscheidung zur zusammenarbeit 

beinhaltet, nicht aber unbedingt mit identischen zielvorstellungen verbunden sein muss. Je nach Profil und 

selbstverständnis einer Institution können eigene ziele verfolgt werden. allerdings wäre es im Prozessverlauf 

wichtig, dass sich die beteiligten in ihren zielen einander annähern. Eine Kooperation ist dann befriedigend, 

wenn die akteure die Erfahrung machen, dass sie synergieeffekte erzielt haben, die ohne ein zusammenspiel 

der beteiligten Einrichtungen nicht möglich gewesen wären. als weiterer aspekt sei hinzugefügt, dass eine 

symmetrische beziehung der Partner in der Kooperation nur dann eingelöst wird, wenn sich die beteiligten 

wechselseitig als gleichberechtigt anerkennen. dies ist umso wichtiger, wenn die akteure aus Institutionen 

stammen, die in der gesellschaft faktisch unterschiedliche machtpositionen innehaben. 

1 der vorliegende aufsatz bezieht vor allem wissenschaftliche texte ein, die sich mit dem Kooperationsverhältnis von schule  
und sozialer arbeit allgemein und dem verhältnis von schule und schulsozialarbeit bzw. der Kooperation von Jugendhilfe 
und schule im besonderen beschäftigen. da es Parallelen in der thematik gibt und darüber hinaus kaum wissenschaftliche 
untersuchungen zum Kooperationsverhältnis von schule und Familienbildung vorliegen, erschien der zugriff auf diese  
literatur gerechtfertigt.

2 kooPEratIoNSStrukturEN 
voN FamIlIENbIlduNg uNd gRuNdschulE2
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Strukturelle aspekte der kooperation

Will man die mechanismen verstehen, wie die Kooperation von schule und Familienbildung funktioniert, die 

gründe, warum sie manchmal eher schwerfällig in gang kommt, und die Reibungsverluste, die das vorhaben 

ausbremsen können, dann reicht es nicht aus, das subjektive verhalten der Kooperationspartner zu unter-

suchen, sondern zusätzlich müssen die strukturen beider bereiche in den blick genommen werden. so sind 

schule und Familienbildung zunächst einmal teilbereiche des bildungssystems. Nach auffassung von Fend 

(2008, 169) sind »bildungssysteme (…) institutionelle akteure, die im auftrag externer akteure handeln und 

über lehren und lernen als wünschenswert definierte psychische dispositionen in der nachwachsenden ge-

neration ›erzeugen‹. (…) als institutionelle akteure können sie agieren, wenn sie drei Kernstrukturen zeigen: 

institutionelle Regelsysteme, Programme des lehrens und lernens sowie Kompetenzen und ›techniken‹ das 

Programm auszuführen.« sowohl Familienbildung als auch schule verfügen über diese drei Kernstrukturen 

und sind somit als subsysteme des bildungssystems zu begreifen. sie verfügen aber in unterschiedlichem 

umfang und in unterschiedlicher ausprägung über die Funktionen, die Fend im Folgenden benennt.

Nach Fend (2008, 49ff) kommt dem bildungssystem aus gesellschaftlicher sicht die Funktion zu, die nachfol-

gende generation an den stand der Fähigkeiten, des Wissens und der Werte einer gesellschaft heranzuführen, 

der für die Reproduktion der gesellschaft erforderlich ist. zugleich gilt es, dem Wandel und der dynamik zu 

entsprechen, der durch wissenschaftliche Weiterentwicklung gegeben ist, um das bildungssystem innovations-

fähig zu halten. auf der einen seite muss das system im o. a. sinne funktionieren, auf der anderen seite muss das 

Individuum handlungsfähig gemacht werden, um die herausforderungen des systems annehmen zu können. 

Idealtypisch können dem bildungssystem folgende Funktionen zugeschrieben werden (Fend 2008, 49ff):

bildungssystem 
Reproduktion 

Innovation

gesellschaftliche  
Funktionen

Individuelle Funktionen 
(handlungsfähigkeit)

Gesellschaft/kultur Individuum

Enkulturation

Qualifikation berufsfähigkeit
legitimation und 

Integration

Kulturelle teilhabe  
und Identität

allokation
soziale Identität und 

teilhabe

lebensplanung

(in anlehnung an Fend 2008)



17

2  kooperationsstrukturen von Familienbildung und grundschule

1. Enkulturation

darunter fasst Fend die Reproduktion kultureller sinnsysteme. das Individuum lernt in bildungsinstitutionen, vor 

allem in der schule, die beherrschung der sprache in schrift und mündlichem ausdruck, eignet sich Werte und 

Normen, Rituale und deren bedeutung und kulturelle orientierungssysteme z. b. in gestalt der Religionen an. 

2. Qualifikation

Eine zentrale Funktion von schule besteht in der vermittlung von Qualifikationen, die für die Wirtschaft und 

deren Wettbewerbsfähigkeit als unerlässlich gelten. Wissen muss nützlich für den beruf sein und immer wieder 

an den neuesten stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischer umsetzungen angepasst werden.

3. allokationsfunktion

mit dieser Funktion ist die soziale Platzierung des Individuums im gesellschaftsgefüge gemeint, die vor allem 

über die verteilungsfunktion von schule durch zertifikate erfolgt.

4. Integrations- und legitimationsfunktion

schule dient auch der anpassung des Individuums an die herrschenden Normen und Regeln in einer gesell-

schaft. sie soll dazu beitragen, dass die Individuen die politischen strukturen akzeptieren und ihre Funktion als 

staatsbürger/-innen ausfüllen können. aus dieser systemtheoretischen sicht sind für die Reproduktion eines 

gesellschaftssystems sowohl die institutionellen strukturen als auch individuelle anstrengungen unerlässlich, 

ohne die eine Weiterentwicklung des ganzen nicht denkbar wäre. 

das bildungswesen bietet einen entsprechenden Rahmen an, damit sich ein Individuum kognitiv, psychisch 

und physisch entwickeln und seine Potenziale entfalten kann. allerdings bringen die Individuen aufgrund so-

zialer ungleichheit ungleiche voraussetzungen mit, die durch das schulische system reproduziert und durch 

die selektionsfunktion von schule verstärkt werden. Insbesondere bildungsferne milieus, worunter auch be-

stimmte gruppen mit migrationshintergrund fallen, werden durch das bildungssystem benachteiligt (müller, 

stanat 2006, 221/diefenbach 2010). 

darüber hinaus soll das bildungssystem durch die vermittlung von Werten, Normen und Regeln ausreichend 

sicherheit, orientierung und die möglichkeit für Identifikationen bieten. zugleich sollen möglichkeiten 

eröffnet werden, berufsfähig zu werden und sich für bestimmte berufe zu qualifizieren, wobei auch hier 

Passungsprobleme zwischen schulisch vermittelten Qualifikationen und später tatsächlich nachgefragten 

Qualifikationen auftreten können. das bildungswesen hat schließlich eine entscheidende bedeutung für die 

individuelle lebensplanung und den sozialen status, weil die in der schule erworbenen abschlüsse über den 

gesellschaftlichen auf- bzw. abstieg entscheiden. 

Nicht alle bereiche des bildungssystems erfüllen die oben beschriebenen Funktionen gleichermaßen. Für die 

Familienbildung kann konstatiert werden, dass die Qualifizierungsfunktion, die herstellung der berufsfähigkeit 

und dadurch auch die allokationsfunktion im hinblick auf die Platzierung in der sozialstruktur wegfallen. da es 

sich dabei um zentrale Funktionen für die Reproduktion der gesellschaft handelt, kann man feststellen, dass 
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die Familienbildung unter den subsystemen im bildungswesen eine geringere bedeutung als die schule hat. 

Insofern kann man von ungleichen Partnern sprechen, was auch Konsequenzen für die Kooperation hat. 

die asymmetrische beziehung zwischen beiden subsystemen ergibt sich bei näherer betrachtung aus dem 

umstand, dass die schule eine Pflichtinstitution ist, während Familienbildung freiwillig besucht wird. schule 

ist aufgrund der schulpflicht flächendeckend verbreitet, während die Familienbildung – auch allein schon 

deshalb, weil die Erwachsenenbildung nie als vierte säule des bildungswesens ausgebaut wurde – nicht 

flächendeckend etabliert ist. das hat zu einem eklatanten größenunterschied beider systeme geführt. und 

schließlich ist schule für den systemerhalt unerlässlich und Familienbildung nicht. Wir haben es daher mit 

unterschiedlich mächtigen systemen zu tun, was sich auch im bewusstsein der akteure über ihre eigene 

bedeutsamkeit und macht niederschlägt. akteure in einem dominanten system neigen daher leichter dazu, 

leitlinien für die Kooperation vorzugeben und sich das andere system unterzuordnen. auch das kann sich 

wiederum auf die haltung des schwächeren Partners auswirken, der möglicherweise dazu neigt, sich allein in 

der Rolle des »dienstleisters« zu sehen.

In der Klassifikation der Familienbildung als einem »außerschulischen bereich« kommt bereits zum ausdruck, 

dass schule das Referenzsystem für die zuordnung der anderen bildungsbereiche ist. schule steht im mittel-

punkt, alles, was nicht schule ist, befindet sich außerhalb, ist »außerschulisch«. auch das ist kein merkmal von 

stärke und positiver Identität, was für eine Kooperationsbeziehung wichtig wäre. gleichzeitig führt die ver-

säulung des schulischen systems nach dem Prinzip getrennter schulformen (grundschulen, weiterführende 

schulen, berufsschulen etc.) zu einem Nebeneinander statt zu einer verzahnung. Wechselt ein Kind von der 

Kindertageseinrichtung in die grundschule, stößt es häufig auf barrieren, weil die systeme unabhängig von-

einander funktionieren und übergänge nicht wie selbstverständlich eingebaut sind. Familienbildung könnte 

unter bestimmten voraussetzungen – wie einer gezielten Finanzierung für supportfunktionen und einem Per-

sonalausbau – eine wichtige intermediäre Instanz werden, die zwischen dem bereich der Elementarerziehung 

und dem Primarbereich vermittelt und übergänge von Kindern und Eltern von einem system ins andere durch 

bildungsangebote begleitet.

Schule Familienbildung

Pflichtinstitution freiwillig

flächendeckend nicht flächendeckend

systemerhaltend nicht systemerhaltend
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akteursebenen in bezug auf Schule

die Kooperation zwischen Familienbildung und schule kann darüber hinaus auch durch das geflecht der 

unübersichtlichen anzahl von akteuren, verbänden, staatlichen Entscheidern, lobbyisten etc. erschwert wer-

den, die alle ihren Einfluss auf schule geltend machen wollen. akteure, die Einfluss auf schule nehmen, kann 

man nach externen und internen akteuren unterscheiden, die darüber hinaus auf unterschiedlichen Ebenen 

handeln. auf der mikrosozialen Ebene der Face-to-Face-Interaktionen treffen interne akteure wie lehrende, 

schüler/-innen, schulleitung, schulsozialarbeiter/-innen etc. aufeinander. auf dieser Interaktionsebene erfol-

gen lehr- und lernprozesse und – wenn vereinbart – ebenfalls Prozesse der Eltern- und Familienbildung. Eine 

gute abstimmung mit der schulleitung und eine Präsentation des vorhabens im gesamten Kollegium der 

schule sind sehr wichtig, um alle in das Projekt einzubinden.

akteure/organisationen Praktiken

(bildungs-)Politiker/-innen 

lehrerverbände 

gewerkschaften 

bildungsrat

gesetzgebung/Erlass von Richtlinien/

Erstellung von bildungsplänen/Erstellung 

von lehrplänen 

bildungspolitische verlautbarungen

Kirchen 

Elternverbände/Eltern 

Jugendhilfe 

Familienbildung 

Wohlfahrtsverbände 

Wissenschaftler/-innen

Interessenpolitik 

Wissenschaftliche Expertisen etc.

schulsekretariat 

schulleitung 

lehrer/-innen 

schulsozialarbeiter/-innen 

sonstiges Personal 

verwaltung und organisation 

Personelle und administrative Führung/

schulprofil/schulprogramm 

unterricht  

soziale arbeit 

schüler/-innen und Eltern lernen, unterstützung des lernens

(in anlehnung an Fend 2008, 170)
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auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene üben externe akteure aus der bildungspolitik, den gewerkschaften, 

lehrerverbänden, Kirchen, Kommunen etc. Einfluss auf schule aus. Familienbildung muss sich in diesen Netz-

werken auskennen und sie bei der anbahnung von Kooperationen im blick haben. so kann sie sich z. b. auf 

 einen Runderlass des schulministeriums (NRW vom 23.12.2010) stützen, wenn es um die rechtliche absiche-

rung der Eltern- und Familienbildung als einem »außerunterrichtlichen ganztagsangebot« im Primarbereich 

geht. Ebenso kann die absprache mit trägern der Jugendhilfe wichtig sein, um Parallelangebote zu vermeiden.

Insgesamt fällt es schulischen akteuren schwer, die Institution für Externe zu öffnen. selbst schulsozialarbeit als 

interner akteur hat schwierigkeiten, als gleichwertiger Partner anerkannt zu werden, weil die berufsrolle, das 

berufliche selbstverständnis, das tätigkeitsprofil, die Qualifikation – man kann sagen – der gesamte berufliche 

habitus anders sind (speck 2006, 267ff/Pauli 2006, 101/bassarak 2008, 54/olk, speck 2001). das trifft auch auf 

Familienbildner/-innen zu, die methodisch und konzeptionell im Fach Erwachsenenbildung ausgebildet oder 

fortgebildet sind und deshalb ebenfalls eine andere lernkultur und ein anderes bildungsverständnis mitbrin-

gen. aus diesem grund wird man nicht umhinkommen, mit dem lehrkollegium in einen dialog zu treten und 

ggf. gemeinsame Fortbildungen zu organisieren, um sich über die anstehenden Fragen auszutauschen.

Qualitätskriterien für kooperation

a) die individuelle Ebene

auf der individuellen Ebene wird Kooperation häufig als zusätzliche belastung im arbeitsalltag gesehen und 

als überforderung abgelehnt bzw. widerwillig aufgenommen. deshalb muss sich Kooperation lohnen und 

die Investition in zeit und das mehr an arbeit müssen in einem angemessenen verhältnis zum Nutzen stehen 

(speck 2006, 266). hiermit ist durchaus auch der Nutzen aus der subjektiven sicht der beteiligten gemeint, 

worunter beispielsweise die Weiterentwicklung der vorhandenen Kompetenzen, der ausbau des eigenen 

beruflichen Netzwerks oder ein Imagegewinn fallen können. die Interessen der herkunftsorganisation stellen 

zwar die voraussetzung dar, dass Kooperation zustande kommt, werden aber umso motivierter vertreten, 

wenn sie sich mit den individuellen Interessen der beteiligten überschneiden. 

b) die organisatorisch-strukturelle Ebene

speck (2006, 266) weist darauf hin, dass eine »Kooperation von den herkunftsorganisationen – zumindest über 

einen längeren zeitraum – nur dann unterstützt wird, wenn sie mit den Interessen und zielen der einzelnen 

organisationen übereinstimmt und einen institutionellen Nutzen erwarten lässt.« darüber hinaus dürfen sich 

die beteiligten organisationen nicht in einer gegnerschaft sehen, wie es häufig bei hohem Konkurrenzdruck 

der Fall ist. dies trifft auf die zusammenarbeit von schule und Familienbildung in der Regel nicht zu. schulen 

haben meistens keine personellen Kapazitäten für Familienbildung zur verfügung und können insofern von 

der Familienbildung profitieren. umgekehrt erreicht die Familienbildung über die schule manche Eltern bes-

ser, die über die eigenen Einrichtungen nicht unbedingt erreichbar sind. sich dieses wechselseitigen Nutzens 

bewusst zu werden und auf dieser grundlage ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, ist der erste schritt 
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zu einer produktiven zusammenarbeit. Institutionell gesehen hat schule klar definierte zielvorgaben, die in 

lehrplänen durch die Kultusbehörden festgesetzt worden sind, während die Familienbildung in der inhalt-

lichen und methodisch-didaktischen ausrichtung ihrer bildungsangebote mehr gestaltungsspielräume hat. 

schule und Familienbildungseinrichtungen sind Partner mit unterschiedlichen institutionellen strukturen und 

gesetzlichen grundlagen. diese unterschiede sind bei der Kooperation zu berücksichtigen. sie tangieren auch 

die Rahmenbedingungen für Elternbildungsangebote. zunächst einmal kann sich die zusammenarbeit beider 

bildungsinstitutionen auf das schulgesetz NRW stützen, das in § 5 (2) festlegt: »schulen sollen in gemeinsamer 

verantwortung mit den trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit 

anderen Partnern zusammenarbeiten …«. 

die Familienbildungseinrichtungen sind durch das Weiterbildungsgesetz NRW und das Kinder- und Jugend-

hilfegesetz (KJhg/sgb vIII) in ihrer arbeit rechtlich abgesichert. das Weiterbildungsgesetz regelt ebenfalls die 

Finanzierung der Familienbildungseinrichtungen. Elternbildung ist in diesem zusammenhang an eine min-

destteilnehmerzahl (im durchschnitt zehn teilnehmende) gebunden, was im schulischen Rahmen unüblich ist 

und bei Eltern zu Irritationen führen kann. 

Weitere unterschiede ergeben sich durch die gebührenregelung, der die angebote der Familienbildung in 

den Familienbildungseinrichtungen in der Regel unterliegen. Elternarbeit an schulen ist dagegen gebühren-

frei. Insofern entspricht es nicht der Erwartungshaltung der Eltern, wenn sie zu Elternbildungsangeboten in 

der grundschule eingeladen werden, bei denen eine gebühr zu zahlen ist. hier muss gut abgewogen werden, 

für welche angebote eine gebühr zu zahlen ist und für welche nicht. allerdings wären kostenlose Elternbil-

dungsangebote gerade im hinblick auf Familien mit niedrigem Einkommen, zu denen viele migrantenfamilien 

gehören, wünschenswert. dies erfordert allerdings eine Einigung, wer für die Kursleiterhonorare aufzukom-

men hat, bzw. zwingt darüber nachzudenken, wie zusätzliche mittel akquiriert werden können.

auch die zeitliche Planung von Elternbildungsangeboten differiert je nach bildungsinstitution. In der schule 

richten sich alle angebote nach dem schuljahr, in der Familienbildungseinrichtung meistens nach semestern. 

Insofern sind zwischen beiden Institutionen zeitliche abstimmungen erforderlich. sollen berufstätige väter 

und mütter einbezogen werden, so haben sich in der vergangenheit gerade samstagsseminare bewährt, zu 

denen die gesamte Familie eingeladen werden kann, wenn ein Kinderbetreuungsprogramm eingeplant wird. 

Wenn auch für diese angebote schulen als lernorte in Frage kommen sollen, so muss gewährleistet sein, dass 

die Räumlichkeiten aufgeschlossen und auch an Wochenenden genutzt werden können. 

Elternbildung macht erwachsenengerechte Rahmenbedingungen erforderlich, die gerade in der grundschule 

nicht immer gegeben sind (z. b. bestuhlung für Kinder). auch hier sind überlegungen anzustellen, inwiefern 

grundschulen zumindest durch Einrichtung eines erwachsenengerechten Raumes auch vor ort die räumli-

chen Rahmenbedingungen für Elternbildung sicherstellen (Fischer 2012, 45f ).
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dimensionen Grundschule Familienbildungs-
einrichtung

Rechtliche grundlagen schulgesetz NRW Weiterbildungsgesetz NRW, 
Kinder- und Jugendhilfege-
setz (KJhg/sgb vIII)

verpflichtender charakter der 
Einrichtung

verpflichtend freiwillig

Personal schulleitungen, lehrer/-innen  
(verbeamtet oder angestellt), 
schulsozialpädagoginnen/-
pädagogen/Erzieher/-innen 
(angestellt, teilweise befristet)

leitungen und haupt-
amtliche pädagogische 
mitarbeiter/-innen (an-
gestellt), nebenamtliche 
pädagogische mitarbeiter/-
innen (honorarverträge)

Qualifikation des Personals staatsexamen für den 
unterricht an grundschulen  
(lehrer/-innen), 
ausbildung als diplom-
sozialpädagoginnen/-
pädagogen/diplomsozial-
arbeiter/-innen, 
ausbildung als Erzieher/-
innen

diplompädagoginnen/-
pädagogen 
sozialpädagoginnen/-
pädagogen 
zusatzqualifikationen  
im bereich  
Erwachsenen bildung/
Familienbildung

Elternarbeit/Elternbildung Elternsprechtage, 
schulpflegschaft, 
Klassenpflegschaft

angebote der Eltern- und 
Familienbildung

stellenwert der Elternbildung marginal zentral

gebühren keine (außer bei bestimmten 
angeboten im ganztag)

gebühren werden durch 
eine gebührenordnung 
festgelegt.

zeitliche Planung schuljahr in der Regel semester

teilnehmerzahl bei Elternarbeit nicht 
festgelegt

im durchschnitt mindestens 
zehn teilnehmende

Räume, ausstattung, org. 
Rahmenbedingungen

auf Kinder ausgerichtet 
(bestuhlung, ausstattung 
etc.)

erwachsenengerecht,  
begleitendes 
Kinderbetreuungsangebot
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vor diesem hintergrund erscheint es ratsam, dass beide Partner ein gesamtkonzept für die Elternbildung 

entwickeln, das sowohl inhaltliche, formale als auch organisatorische aspekte der zusammenarbeit festlegt. 

darüber hinaus sollte ein Kooperationsvertrag bzw. eine Kooperationsvereinbarung geschlossen werden, um 

die jeweiligen verantwortlichkeiten festzulegen. Es bedarf regelmäßiger treffen zur absprache und Rückkopp-

lung, die am anfang in dichter abfolge nötig sind, weil davon auszugehen ist, dass beide Institutionen wenig 

voneinander wissen.

langjährige Erfahrungen in der Kooperation zwischen Jugendhilfe und schule zeigen, dass allein schon im 

Kontakt zweier unterschiedlicher Professionen Konfliktstoff liegt (Wulfers 1994/Nikles 1998). Findet auf der 

individuellen Ebene kein austausch über die emotionale seite der Kommunikation statt, also über gegensei-

tige Ängste, überforderungsvorbehalte, verzerrende Wahrnehmungen, bilder und mythen über den anderen, 

sind auseinandersetzungen vorprogrammiert, die unberechenbar im verlauf der Kooperation als störfaktoren 

wirksam werden können. Ein kollegialer austausch über das berufliche selbstverständnis, die Erwartungen an 

die Kooperation, Prinzipien professionellen handelns und spezielle Elternbildungskonzepte hilft, vorurteilen 

vorzubeugen und nachhaltig Kooperationsstrukturen zu verankern. zugleich ist die Pflege einer symmetrisch 

ausgerichteten Kommunikation wichtig, bei der sich die Partner wechselseitig als gleichberechtigt und in ihrer 

distinktiven berufsrolle anerkennen. 

die Familienbildner/-innen sind nicht bloß dienstleister/-innen, also in einer untergeordneten Funktion gegen-

über der schule, sondern vertreter und vertreterinnen einer eigenständigen Profession, die einen wichtigen 

beitrag zur Weiterentwicklung der Institution schule als einem gemeinsamen lern- und bildungsort für die 

ganze Familie leistet. dazu bedarf es einer starken Familienbildung, die den komplexen herausforderungen 

der Kooperation gerecht werden kann.
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So haben wir ausgewertet:

modell-kooperation – an jedem modellstandort wurde ein eigenes vorgehen für die Kooperation mit der 

grundschule vor ort entwickelt, in dem die absichten der schule mit den angeboten der Familienbildung ab-

gestimmt wurden. der modelltitel gibt manchmal das vorrangige ziel der neuen Elternarbeit oder Ergebnisse 

und vorgehensweisen wieder.

Infobox – hier werden die Ideen vorgestellt, die grundschulen in Kooperation mit Familienbildung entwickelt 

haben. 

Vorteile – aus der sicht von schule.

Stolpersteine – weil es wichtig zu wissen ist, was eine Kooperation auch bei noch so gutem start ins  

trudeln bringen kann.

Z	tipps – direkt aus der Praxis für Nachahmer.

h	So gelingt ´ s – die wichtigsten anmerkungen für erfolgreiche Kooperationen vor ort.

i	Querverweise – Infos schnell finden.

3GutE NachbarN Im bEEt 
a. KooPERatIoN IN sachEN FamIlIENbIlduNg: PRaxIsbEIsPIElE
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beispiel duisburg I 
»Spielerische beziehungspflege« –  
Eltern entdecken die lernwelten von kindern 

aWo-Familienbildung kooperiert in duisburg an der ggs Klosterstraße und der hebbelschule

das ist eine Erfolgsgeschichte: die aWo-Familienbildung schafft den brückenschlag zu zwei grundschulen 

bereits seit mehr als fünf Jahren. Im aktionsprogramm mehrgenerationenhaus betreut sie engagierte senio-

rinnen und senioren, die als lernpaten ihre zeit grundschulkindern widmen. sie üben Rechnen, lesen, schrei-

ben mit den schulkindern, vertiefen das lernen mit lernspielen und bilden gute teams mit Klassenlehrerinnen 

und -lehrern. 

Regelmäßiger austausch- und Reflexionstreffen mit der aWo-Familienbildung/mehrgenerationenhaus be-

gleiten diese von den schulen sehr geschätzten Einsätze. da lag es nahe, die gute zusammenarbeit weiter 

auszubauen und neben den Kindern auch die Eltern verstärkt in den blick zu nehmen: aktionsnachmittage für 

Eltern und Erstklässler nach den ersten startwochen in der grundschule – diese Idee stand bald im mittelpunkt 

gemeinsamer überlegungen von Familienbildungseinrichtung und grundschule.
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lernwelten erkunden

Eintauchen in die lerninhalte der ersten Klasse, einmal nicht per handout auf dem Elternabend, sondern ganz 

praktisch und mit eigenem Einsatz: die grundidee, Eltern mitmach-stationen anzubieten, entwarf die aWo-

Familienbildung/mehrgenerationenhaus. In weiteren Planungstreffen mit den beiden schulen wurde das 

Konzept gemeinsam weiterentwickelt und verfeinert, bis jede einzelne station zu den lerninhalten der ersten 

Klasse an den kooperierenden grundschulen bis aufs i-tüpfelchen passte. teamarbeit zwischen Familienbil-

dung und schule gelingt, wenn – wie in diesem Fall – Einigkeit über die eigentlichen ziele der aktion besteht. 

so ein mitmach-Nachmittag ist Informationsveranstaltung und Elternarbeit zugleich. das angebot zielt auf 

diese Effekte:

•	 Willkommen	an	der	Grundschule	nach	den	ersten	aufregenden	Wochen	=	Das	Signal	an	die	Eltern.

•	 Eintauchen	in	die	neue,	aufregende	Lernwelt	der	Kinder	=	Die	Einladung	zum	Mitdenken	und	Mitwirken.

•	 Ein	guter	Schulstart/Bahn	frei	für	den	Gedanken,	dass	»Lernen	glücklich	macht!«	=	Grundlage	für		

bildungserfolg.

•	 Unterstützen	und	gegenseitiges	Kennenlernen/Vertrauensaufbau	=	Stärkung	für	die	Erziehungs-	

 und bildungspartnerschaft zwischen Eltern und lehrenden/schule.

attraktiv für die Schule: Familienbildung schafft den brückenschlag

Eltern aus verschiedenen milieus und herkunftsländern, die oft vorschnell als mit bildungsangeboten schwierig 

zu erreichende Eltern eingeschätzt werden, folgen sehr gerne den bunt gestalteten Einladungen ihrer  Kinder. 

sie reagieren sehr offen auf die »aufgabenstellungen« an den stationen und schätzen die möglichkeiten, die 

Klassenlehrer/-innen kennenzulernen. der praktische Nutzen der mitmach-aktion spricht offenbar an: hier 

präsentiert sich nicht die schule mit dem, was sie kann. vielmehr erfahren Eltern ganz nebenbei an stationen 

wie »tornister-Packen auf zeit«, wie sie ihre Kinder bei der ordnung und guten vorbereitung auf den jeweiligen 

schultag unterstützen können. Eltern werden beteiligte an den stationen, in denen es um schulstoff geht. sie 

lassen sich gern zeigen, wie heute in der grundschule Rechnen gelernt wird, und können sich selbst ein bild 

davon machen, wie schreiben heute unterrichtet wird. Nicht zuletzt erleben sie ihre Kinder als »Experten« für 

schule. sie hören und verstehen, dass ihre Kinder sich bereits gut orientiert haben – das wird später über die 

typischen bedenken von Eltern (»hat mein Kind das wirklich richtig verstanden?«) hinweghelfen.

INFobox

angebote der aWo-Familienbildung duisburg für Grundschulen 

-  aktions-mitmach-Nachmittage für die Eltern von Erstklässlern
-  Projekt »senioren als lernpaten«
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Spielstand heute:

die aktions-mitmach-Nachmittage sind so gut bei Eltern, Kindern, schulleitung und Klassenlehrerinnen 

angekommen, dass sie in beiden Kooperationsschulen neben den Elternabenden zum Kennenlernen festes 

angebot werden sollen, denn der mehrwert der aktivierenden zusammenarbeit mit Eltern wird konkret und 

unmittelbar erlebbar. die spielerischen stationen waren einladend und leicht verständlich und kamen sehr gut 

an. gerne wurde begleitmaterial wie tornisterpackchecklisten etc. mitgenommen. das »Klassenziel« – mehr 

Vier beispiele aus der Elternrallye durch die lernwelt von Grundschulkindern:

lernen lernen I: 

Es	werden	jeweils	Zweierteams	gebildet,	die	auf	Zeit	die	Schultasche	packen:	»Achtung!	Fertig!	Los!«.	  

Ein original-stundenplan hängt aus. alle schulmaterialien (bücher, hefte, schreibmäppchen etc.) und 

ein leerer schultornister stehen bereit. auftragskarten, die mit den Wochentagen mo-Fr versehen sind, 

werden von den Eltern blind gezogen. Nun packen sie den tornister für diesen tag gemeinsam mit ih-

rem Kind. Eltern erfahren hier spielerisch, wie sie die materialien mit ihren Kindern optimal vorbereiten 

und pflegen können (stifte anspitzen, stiftgrößen im blick halten ...). Im anschluss bekommen Eltern 

und Kinder eine checkliste für zuhause. 

Selbstversuch lernen lernen: 

Eltern sitzen an einem überfüllten, unordentlichen tisch und sollen mit musikuntermalung einen text 

abschreiben und fehlerfrei und ordentlich ins linienheft übertragen. Während des schreibens werden 

sie regelmäßig von einer zweiten Person gestört. anschließend setzen sie sich mit der gleichen aufgabe 

an einen aufgeräumten tisch – ohne musikuntermalung und störungen. Eltern machen hier die Erfah-

rung, wie wichtig ein gut organisierter arbeitsplatz ist. zugabe: selbstversuch an- und ausziehen für 

die sportstunde.

lernen lernen II:

Kinderteams zu je zwei Kindern erklären und zeigen als Experten den Eltern: Postmappe, hausaufga-

benhülle (vorstellen und handhabung erklären), beschriften des Kakaogeldumschlages, abkürzungen 

der	Hausaufgaben	(ÜH	=	Übungsheft,	AH	=	Arbeitsheft,	LB	=	Lesebuch,	MB	=	Mathebuch,	S.	=	Seite,	  

Nr.	=	Nummer	...).	Anschließend	überreichen	sie	eine	Checkliste	mit	den	Kürzeln	etc.

lernwelt des kindes kennenlernen

Eltern haben hier die möglichkeit die medien des deutschunterrichts kennenzulernen: die hauptfigu-

ren der Fibel, ein anlaut-Rap (cd-hörprobe), buchstaben z. b. mit Knete formen: »ausprobieren mit allen 

sinnen«.
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verständnis und zugang der Eltern zur neuen lernwelt und zu den lehrkräften ihrer Kinder – wurde in jedem 

Fall erreicht. die Klassenlehrerinnen haben sich über Fragen und gute gespräche mit Eltern sehr gefreut. die 

verspielten Erlebnisse mit Eltern (und Kindern) am Nachmittag verliefen sehr entspannt und interessiert. Es 

gab sehr viele positive Rückmeldungen vonseiten der mütter und väter. 

als interdisziplinäres sich ergänzendes team kooperierten grundschule, Familienbildung und, als dritte Kraft an 

bord, auch die Evangelische Familienbildung duisburg als träger des offenen ganztags. sie unterstützte an der 

ggs Klosterstraße das mitmach-Konzept auf eigene Weise: In Experimenten mit Wasser, Farben und Filter tüten 

wird der offene ganztag zum gern genutzten lernlabor für Eltern und Kinder. die Kooperations beziehung hat 

sich deutlich vertieft. Nach der Kooperation wissen alle seiten mehr voneinander. Familien bildung hat einen 

Einblick in die dichte des schulalltags gewonnen, der auch für die zukünftige zusammenarbeit hilfreich ist: Es 

ist deutlich geworden, dass es für schulleitungen und Klassenlehrer/-innen in ihrem schulalltag sehr schwierig 

ist, noch freie Kapazitäten für neue Ideen und handlungsfelder zu finden.

Stolperfallen: anlaufschwierigkeiten und mittelakquise

Nicht enttäuscht sein, wenn Einstiege ins gemeinsame Planen, wie z. b. terminfindung, erst einmal sehr müh-

sam verlaufen: In der Regel ist das nicht persönlich gemeint oder in der sache begründet, sondern schlicht 

und einfach darin, dass das jeweilige schulteam sich im dauerlauf der highlights und veranstaltungen befin-

det: sportfest, schulfeste, Elternsprechtage, vorferien-countdown, Nachferien-countdown, Projektwochen ... 

schulteams erfahren häufig erst in ihren ersten Kontakten mit der Familienbildung, dass sie mit dem Engage-

ment, den arbeitsweisen und möglichkeiten der Familienbildungseinrichtungen eine besondere praktische 

unterstützung im schulalltag erfahren, um wesentlich leichter neue Ideen und Projekte mit Eltern und Kindern 

in der Praxis umsetzen zu können. 

Familienbildungseinrichtungen bieten sich als starke geübte Kooperationspartner an, als langstreckenläufer 

in der zusammenarbeit mit tageseinrichtungen für Kinder, Familienzentren, schulen und Jugendämtern und 

zeigen, dass sie Projekte und aktionen als Partner von schule routiniert und flexibel genug organisieren und 

steuern können. zweite stolperfalle: umfassende Projekte brauchen zusätzliche Kräfte und damit auch zu-

sätzliche mittel, die eine entlastende mitarbeit von studentischen honorarkräften (Erziehungswissenschaften/

lehramt) und die federführende gesamtverantwortung, -moderation und Planungsübersicht der Familien-

bildungsfachkraft ermöglichen. Eine zukünftige Regelförderung der Eltern- und Familienbildungsarbeit in 

grundschulen wäre für die durchführung weiterer unterstützung der bildungsarbeit an grundschulen mit 

praktisch erfahrbarer Elternbildung unbedingt erforderlich. 
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So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Sich	gut	über	die	Partnerschulen	informieren,	z.	B.	das	Schulprogramm	aufmerksam	lesen,	mit	offenem	Blick	

wahrnehmen, in wie viele Netzwerke die schule eingebunden ist.

•	 Genügend	Zeit	einplanen.

•	 Attraktiv	für	die	Schule	–	konkret	und	variabel	gleichzeitig	sein:	Mit	einem	konkreten	Konzept	und	Grund-

ideen für eine gemeinsame Kooperation in der grundschule »aufschlagen« und gleichzeitig signalisie-

ren, dass die vorschläge variiert werden können; offen sein für die bedarfe an der schule, die Ideen der 

Klassenlehrer/-innen, deren arbeitssituation und zeitlichen möglichkeiten. 

•	 Die	Moderation	von	seiten	der	Familienbildung	sollte	bestimmt,	klar	und	situativ	flexibel	sein.

•	 In	der	Kooperation	Entlastung	sichtbar	machen:	To-do-Listen,	die	aufzeigen,	welche	Mitarbeit	sinnvoll	und	

unverzichtbar vonseiten der schule ist und welchen anteil die Familienbildung zur Entlastung und als erfah-

rene Elternbildner/-innen übernehmen kann. 

•	 In	die	Schulen	gehen	und	den	Zeitrahmen	der	Treffen	und	Begegnungen	in	einem	engen,	überschaubaren	

Rahmen halten: »herzliche, freundliche Effektivität in der sache« wird als sehr angenehm empfunden. 

Z dazu diese drei tipps:

	 1.	Vorstellung	der	Familienbildung	–	Kerngeschäft	in	kurzen	Sätzen!	Nicht	jeder/jede	Klassenlehrer/-in		

 kennt die angebote und ziele der Familienbildung.

 2. Klare Präsentation der Kooperationsidee, verbunden mit der ausdrücklichen Einladung, die grund- 

 idee mit eigenen vorstellungen zu erweitern, um sie passgenau für schule, bzw. Klassen zu machen. 

 3. humor behalten beim »hinterherrennen« wegen terminen oder absprachen.

koNtakt

aWo-duisburg e.V. 
Familienbildung/
mehrgenerationenhaus

lisa müller-arnold
düsseldorfer str. 505
47055 duisburg
telefon: 0203 3095-643
telefax: 0203 3095-645

mueller@awo-duisburg.de 
www.familienbildung-duisburg.de 
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gut ist es für die zusammenarbeit, wenn zueinanderpassende Ideen auf beiden seiten der Partnerschaft schon 

reifen konnten. In diesem Fall fand die grundschule in der aWo-Familienbildung einen Partner, der mit der 

themenidee »Ernährungsprojekt« langjährige Erfahrungen vorweisen und so die schuleigenen Ideen zur zu-

sammenarbeit mit Eltern zeitnah begleiten und umsetzen kann. mit ihrem Projekt zur gesunden Ernährung 

für schülerinnen und schüler der ersten Klasse(n) war die Rektorin der kooperierenden grundschule auf die 

Familienbildung zugekommen. Ihr anliegen: 

bei dem thema »gesunde Ernährung« sollten Eltern mit einbezogen werden. Nach gemeinsamer konzeptio-

neller abstimmung, arbeitete man bei der umsetzung hand in hand. die Eltern erfuhren durch die schule vom 

Projekt und den anstehenden terminen. die Flyer der Familienbildungseinrichtung sorgten dafür, dass Eltern 

neugierig wurden und schließlich auch teilnahmen.

beispiel Essen-dellwig 
»Gute Verpflegung« – bestens gerüstet für schwierige Strecken

die aWo-Familienbildung Essen kooperiert mit der Kraienbruchschule Essen-dellwig
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INFobox

angebote der aWo-Familienbildung für 
die kraienbruchschule

-  Projekt »gesunde Ernährung« 
- taFF-training, anleitung und  

 Förderung von und für Familien 
- deutschkurs

3  Gute Nachbarn im beet  a. Kooperation in sachen Familienbildung: Praxisbeispiele 

Vitaminschub fürs zusammenleben

Es fand sich eine gruppe von deutschen, türkischen, marokkanischen, libanesischen und jordanischen müttern 

ein, die zum teil das haus bereits von anderen angeboten der Familienbildung kannten und für die Projektidee 

»gesunde Ernährung« offen waren. hier aber waren sie vor allem als Expertinnen der Familienküche gefragt. bei 

den gemeinsamen treffen am herd wurde ihre Expertise im umgang mit lebensmitteln genutzt und schritt-

weise erweitert. Positive anregungen kommen an: landestypische gerichte können gesund variiert werden, 

wenn weniger zucker, weniger Fett und mehr gemüse eingesetzt oder Fleisch einmal ganz weggelassen wird. 

die geschmacksprobe am Küchentisch überzeugt – mehr als viele Worte. das thema »gesundes Kochen« ver-

bindet überzeugend theorie und Praxis. über die aWo-Familienbildung werden Ernährungsberater/-innen 

eingeladen, die zu beginn jedes Kochnachmittages in einem kurzen Informationsteil die lebensmittel mit 

Nährwerten etc. vorstellen. Nach etwa 20 minuten geht es dann in die Küche. alle Eltern können ihre lieb-

lingsgerichte einbringen, ihr Können zeigen, landestypisches berichten, zusammen essen – und eine mahlzeit 

zu hause sparen. teilweise können die Kinder (beispielsweise beim gemüseschneiden oder tisch decken) 

beteiligt werden. 

die Ernte

das Einstiegsprojekt hat sich als »Köder« auch für andere mütter aus der Nachbarschaft erwiesen. Es stellte sich 

jedoch heraus, dass das Kochen und die verpflegung von großen gruppen (z. t. 30 Kinder) sowie die parallel 

laufende Kinderbetreuung mit den geschwisterkindern eine herausforderung für alle beteiligten war, was 

die gemischtaltrige zusammensetzung und die Form der veranstaltung angeht. durch das Projekt (direkte 

ansprache, abbau der hemmschwelle, aufbau von vertrauen) konnte ein niedrigschwelliger deutschkurs (wö-

chentlicher termin) angeboten werden. zwei von acht teilnehmerinnen haben – dadurch motiviert – in der 

Familie ihre teilnahme an einem täglich stattfindenden deutsch-Integrationskurs »durchsetzen« können. Für 

die Jungen der ersten Klasse wurde ein sozialtraining angeboten. verschiedene mütter möchten eine spiel-

platzpatenschaft übernehmen. so fand eine positive aktivierung statt – immer nah an den bedürfnissen der 

Eltern orientiert. und jeweils zeitnah, möglich gemacht im Rahmen der Familienbildung. 

Ein fester Kreis von müttern nutzte darüber hinaus das wöchentliche taFF-Elterntraining. hier tauschen Eltern 

aus, welchen Erziehungsstil sie in der eigenen Kindheit oder in der 

anderen Kultur in Kindertagen erlebt haben. sie reflektieren in der 

gruppe, wie solche Kindheitserfahrungen das eigene verhalten 

in der Erziehung heute prägt. gemeinsam werden kritische Erzie-

hungssituationen reflektiert, die offen eingebracht und besprochen 

werden. gemeinsam werden individuelle lösungen gesucht. die 

taFF-gruppe stärkt im umgang mit dem familiären und oft auch 

privaten druck, den die Frauen mitbringen. 
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Wir haben ein Fass aufgemacht ...

Im Rahmen der arbeit sind auch Konflikte über verschiedene Erziehungsstile in der gruppe der mütter entstan-

den, die in ihrer vielschichtigkeit eine vielzahl von Problemen aufgeworfen haben, wie z. b. sprachschwierigkei-

ten, familienfeindliche arbeitszeiten und damit verbundener dauerstress, Familienrivalitäten, arbeitslosigkeit 

der Ehepartner, geldmangel, Jobsuche, verhalten in der gruppe, »aggressives« verhalten von Jungen, was bei 

einem Kind zu einer Einleitung eines verfahrens nach KJhg § 8a zur Folge hatte, schüchternheit von mädchen 

und Jungen, hierarchiekämpfe, Kitaplatzsuche, hilfestellung und vermittlung bei einem arbeitsrechtlichen 

Problem. Kurz, es brodelt im Kessel, prekäre gesellschaftliche lagen schlagen sich direkt in der situation der 

Familien und in der befindlichkeit Einzelner nieder.

Z	tipp: Es müssen angebote zur stabilisierung der mütter stattfinden, erst dann entsteht eine offenheit 

für angebote zur Erziehungskompetenz. da die überwiegende zahl der erreichten mütter hausfrauen sind, 

finden solche angebote am besten vormittags statt, wenn Kinder und geschwisterkinder in der schule und 

Kita sind. 

Stolperfalle: zu hohe Erwartungen

Kooperationen beginnen nicht bei null. zuvor schon hatte die aWo-Familienbildung für den Förderverein der 

schule Finanzmittel für Kochaktivitäten der Koch ag organisiert und die Küche der Familienbildungseinrich-

tung/des bürgerhauses zur verfügung gestellt. schulleitung und Familienbildung waren sich außerdem schon 

bei diversen stadtteilaktivitäten begegnet, darunter z. b. bei der stadtteilkonferenz, dem borbecker Netzwerk 

zur Förderung der Kindergesundheit e. v., bei den aktivitäten zur Kulturhauptstadt 2010 in Essen oder der 

gemeinsamen organisation eines spielplatzfestes. auf einem derart stabilen Fundament lässt sich in der Regel 

leichter aufbauen – ein garant für eine gelingende Kooperation ist es jedoch nicht.

die gegenseitigen Erwartungen an das Projekt und dessen zielsetzung müssen im vorfeld sorgfältig geklärt 

und abgestimmt werden. ohne konkret vereinbarte und beschriebene auftrags- und Rollenklärung beider 

Partner bleibt es bei punktueller Kooperation, die letztendlich nicht nachhaltig wirken kann.

i	mehr zum taFF-training:  

 Kapitel 3 b, bunte mischung: ansichten von Eltern/mal ganz in Ruhe nach  denken

i	Siehe auch: Kapitel 4, Kooperieren schritt für schritt/auftragsklärung



33

3  Gute Nachbarn im beet  a. Kooperation in sachen Familienbildung: Praxisbeispiele 

So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Familienbildung	ist	bereits	bekannt	im	Stadtteil.	

•	 Familienbildung	kennt	die	Schule.

•	 Familienbildung	baut	auf	Bekanntem	auf	und	erweitert.

•	 Familienbildung	kennt	bereits	einige	Eltern.	 	

•	 Familienbildung	braucht	Zeit	und	Vertrauen.

•	 Familienbildung	schätzt	die	Anstrengung	der	Schule.

•	 Familienbildung	stellt	sich	mit	ihren	Zielen	den	

 Eltern vor und lädt ein zu Partizipation.

•	 Familienbildung	 bleibt	 transparent	 und	 relativiert	

Erwartungshaltungen.

•	 Familienbildung	 und	 Schule	 arbeiten	 gemeinsam,	 

detailliert und schriftlich das Kooperationsprojekt 

aus und sorgen so für eine prozessorientierte Pla-

nung mit genauen aufgabenstellungen für beide 

Partner.

koNtakt

aWo-Familienbildung dellwig hans-Gipmann-haus

dörte camara
gerscheder Weiden 9
45357 Essen
telefon: 0201 610432
telefax: 0201 610432
hansgipmannhaus@web.de 
www.awo-essen.de/buergerhaeuser/hans-gipmann-haus
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Es ist gut, wenn die türen so offen sind: diese Kooperationsanfrage ging von der schule selbst aus. Im vorfeld 

einer eigenen vorbereitung zur »Nationalpark Eifel schule« suchte die schulleitung unterstützung durch akti-

onen für Eltern, Kinder und lehrer/-innen. Richtung und grundidee für ein gemeinsames Projekt und – anfangs 

nicht geplant – auch der Einstieg in eine längerfristige Kooperation waren in diesem Fall bereits gegeben. am 

Ende gab es eine in enger abstimmung konzipierte und von der dRK-Familienbildung durchgeführte aktion 

für Eltern, Kinder und lehrende unter dem thema »Naturerlebnis Nationalpark Eifel-vogelsang«: der Klassen-

ausflug mit Eltern stand unter dem thema »helfen braucht vorbilder«. mit einem Ranger wanderte die gruppe 

durch den Nationalpark Eifel und ließ sich im Rotes-Kreuz-museum über die geschichte und Inhalte der hilfsor-

ganisation informieren. das thema »anderen helfen« wurde in der grundschule vertieft: Feuerwehr, malteser 

und andere helfer: Wie wird (wem) geholfen? die arbeitsergebnisse der Kinder wurden gemalt, geschrieben 

und ausgeschnitten und sind als collagen auf den schulfluren zu sehen. sie zeigen die ganze Entdeckerfreude 

eines solchen gemeinsamen lerntages und machen andere (Kinder, Eltern und lehrer/-innen) neugierig auf 

ähnliche ausflüge. 

beispiel Euskirchen 

Geländelauf – Gemeinsam in bildungsfragen unterwegs 

die dRK-Familienbildung im Kreis Euskirchen kooperiert mit der ogs blankenheim/Eifel 
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Z	tipp: Eine Exkursion ist ein neuer gemeinsamer ort, der abstand (zur schule) und neue Nähe (zwischen  

 Eltern, schule und Kind) zugleich bietet. 

zwei Standortvorteile

Im ländlichen Raum gelegen bietet die ogs blankenheim/Eifel viele möglichkeiten, in der landschaft aktiv zu 

werden. Exkursionen, ausflüge, gemeinsame bildungserlebnisse im Freien – die chancen sind da. Es ist auch 

eine Kompetenz von Familienbildung, solche Räume und ihre möglichkeiten zu erkennen und dem Koopera-

tionspartner anzubieten. zweiter standortvorteil: das dRK ist als »marke« in der Region auch der grundschule 

bereits aus anderen zusammenhängen bekannt. die dRK-Familienbildung ist träger der offenen ganztagsbe-

treuung und macht in der ogs regelmäßig angebote sowohl für schüler/-innen als auch für Eltern. die grund-

schule wiederum arbeitet eng mit dem dRK-Familienzentrum blankenheim und mit den dRK-Kindergärten 

im umkreis von blankenheim zusammen. so starten die Kooperationspartner nicht bei null, sondern mit dem 

vertrauen, dass man bereits im vorfeld vielfach gut miteinander arbeiten konnte.

attraktiv für die Schule: Familienbildung übernimmt

bei der durchführung des für Familien und schule neuen lernerlebnisses ist die klare aufgabentrennung zwi-

schen Familienbildung und schule für die schule erkennbar. der Partner Familienbildung plant die Konzeption 

und ist für die praktische umsetzung zuständig. das schulische Know-how kommt in der internen Öffentlich-

keitsarbeit (Information der Eltern und lehrer/-innen), sowie der Nachbearbeitung im Klassenzimmer zum 

tragen: Nach dem ausflug werden im unterricht das schwerpunktthema »helfen braucht vorbilder« und die 

gemeinsamen Erlebnisse weiter bearbeitet und vertieft. besonderer Pluspunkt aus sicht der schule ist, dass die 

komplette organisation (absprachen mit 

dem Ranger, tagesplanung, organisation 

des busses für die anreise) in den händen 

der Familienbildung liegt. die lehrerin wird 

zur teilnehmerin und erlebt einen neuen, 

entspannten umgang mit Eltern. Einmal 

nicht für anleitung und durchführung des 

tages zuständig zu sein, bedeutet auch 

Entlastung für  die lehrkraft. Ein derartiges 

hand-in-hand gelingt leichter, wenn die 

ziele gemeinsam beschrieben und die 

Rollen und zuständigkeiten klar definiert 

sind. Interesse an neuen Konzepten zur 

zusammenarbeit mit Eltern entsteht vor 

INFobox

angebote der Familienbildung an der oGS blankenheim/Eifel

gemeinsame aktion für Kinder, lehrer/-innen und Eltern unter
dem thema: »Naturerlebnis Nationalpark Eifel-vogelsang 
schwerpunkt: helfen braucht vorbilder«, 

Neuanfang in der grundschule: 
 1. Neuer lebensabschnitt meines Kindes 
 2. Eltern sein während der grundschulzeit
 3. starke schulkinder – gute zusammenarbeit  

zwischen Kindern, Elternhaus und schule

In Planung: das »haus der kleinen Forscher«. 
hier sollen Workshops zum thema »Wasser und luft« für Eltern,
Kinder und lehrer/-innen sowie Fortbildungen für lehrer/-innen
angeboten werden.
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allem durch die praktische anschauung und ein klares Rollenprofil als verlässlicher Kooperationspartner für 

die schulischen Ideen. so kann Familienbildung die aktiven schulischen Kräfte überzeugen.

Familienbildung als kooperationspartner im Gelände 

am besten lernt man sich im direkten Kontakt kennen. Wer die grundschule, mit der eine Kooperation denkbar 

ist, aufsucht, trägt keine fertigen Konzepte, sondern eine botschaft vor: Familienbildung hat gute, an vielen 

schulen erprobte Konzepte, die gemeinsam, individuell an der jeweiligen schule umgesetzt werden können. 

Weitere möglichkeiten, gelungene Konzepte vorzustellen, bieten die schulleiterkonferenz oder die durch-

führung einer Fachtagung/eines Fachgesprächs zu einem bestimmten thema, das lehrerinnen und lehrer 

interessiert. ob eine Kooperation zustande kommt und gelingt, liegt im nächsten schritt in erster linie am ak-

tuellen bedarf der schule. Nur wenn das konkrete angebot der Familienbildung der schule nützt, wird sie den 

auftrag vergeben. bei der durchführung erwarten die Partner in der Regel von der Familienbildung neben der 

inhaltlichen Konzeption vor allem die übernahme der gesamten technischen abwicklung. sie muss gesichert 

sein, besonders in den bereichen termintreue, Kompetenz, technik/medien usf.

Z tipp:  aktionen, die angeboten werden, sollten möglichst kostenlos sein. hier wurde ein eher  symbolischer 

  beitrag von einem Euro pro schulkind erhoben und finanzielle unterstützung eines trägers eingebracht. 

die Ernte

die Exkursion für Familie und schule wird wieder durchgeführt – mit noch mehr teilnehmenden als im vor-

jahr. gute aktionen machen von sich reden: aus den Erzählungen der Kinder und Eltern war der ausflug den 

neuen Eltern schon bekannt und er wurde erwartet. auch für das Folgejahr ist der Partner Familienbildung 

bereits eingeplant. Weitere aktionen zwischen grundschule und Familienbildung sind mittlerweile fest ver-

ankert, darunter auch drei themenangebote zum Neuanfang in der grundschule (siehe: Infobox). die dRK-

Familienbildung geht noch einen schritt weiter und macht aus der Rückmeldung nach der Kooperation eine 

neue Projektidee: Im Rahmen der Initiative »haus der kleinen Forscher« werden Workshops für Eltern, Kinder 

und lehrer/-innen zum thema »Wasser und luft« angeboten. In naher zukunft sollen thematisch passende 

Fortbildungen für lehrerinnen und lehrer folgen. auch hier ging die anregung von der schulleitung selbst 

aus, die sich begleitende didaktische unterstützung für Eltern und lehrer/-innen wünschte.

Stolperstein: Personalwechsel und damit Wechsel der Verantwortlichkeit in Schule

Ein Wechsel der schulleitung bedeutet in einer Kooperation von schule und Familienbildung immer einen 

Neuanfang von gesprächen, vereinbarungen, zielen. mit jedem Personalwechsel ändern sich auch die struk-

turen und verantwortlichkeiten an einer schule. Im konkreten Fall wurden drei schulen zu einem verbund, an 
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dessen spitze eine schulleitung für drei standorte zuständig ist. der vorangegangene Wechsel erschwerte den 

auf- und ausbau der Kooperation.  vorabsprachen oder Planungen aus dem vorigen schuljahr sind in der Regel 

das Ergebnis von gezielter Kontaktaufnahme und getroffener vereinbarungen der Kooperationspartner. Wenn 

diese auf der einen seite wechseln, hilft es wenig, auf vereinbarungen oder Interessenbekundungen der vorgän-

ger zu verweisen. vielmehr ist es notwendig, erneut einen schritt zurückzugehen, zunächst vertrauen aufzubau-

en, in den dialog über die gemeinsamen ziele einzutreten und das inhaltliche und konzeptionelle angebot noch 

einmal auf den Prüfstand zu stellen. an dieser stelle kann sich die hohe Einstiegsinvestition auszahlen. denn die 

ersten Projektschritte erforderten umfassendste Recherchen der bedürfnisse der schule sowie eine umfangreiche 

konzeptionelle vorarbeit, damit das Familienbildungsangebot passgenau an den bedarfen der schule und ihrer 

Eltern ansetzen konnte. Für die Familienbildung hieß es, wiederum in die Projektanbahnung einzusteigen, damit 

aus der punktuellen Kooperation, die oft der Einstieg ist, dann doch noch eine verstetigung der zusammenarbeit 

beider Kooperationspartner wird.

So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Die	Hauptinitiative	für	eine	lebendige	Zusammenarbeit	zwischen	Kindern/Lehrenden/Eltern	wird	bei	der	Fa-

milienbildung liegen. Wichtig ist es, themenbereiche auszuwählen, die Kindern, lehrenden und Eltern spaß 

machen, sie begeistern und einen Nutzen für alle sichtbar machen. das ziel geht darüber hinaus: Eltern mehr 

als bildungspartner der schule einzubinden.

•	 Die	Motivation	von	Eltern,	an	einer	 solchen	Exkursion	 teilzunehmen,	 ist	dann	gegeben,	wenn	die	Kinder	 

aktiv dabei sind und spaß haben. grundsätzlich ist bei der Planung (motivation, aktivität, Inhalte usw.) wich-

tig, Kinder, Eltern und lehrende zu gleichen anteilen im blick zu behalten. 

•	 Das	konkrete	Angebot	der	Familienbildung,	in	dem	auch	Eltern	angesprochen	sind,	dient	zuerst	dem	Nut-

zen der schule. gern gebucht werden aktionen, die die arbeit der schule unterstützen. Ideen dafür sind in der 

 Regel vorhanden.

•	 Erfährt	eine	Schule	durch	Mund-zu-Mund-Propaganda	von	einem	besonders	gelungenen	Angebot,	bucht	

sie es bei der Familienbildung. 

•	 Hinhören	 in	der	 Planungsphase	heißt:	Was	möchte	die	 Schule:	

ein fertiges Konzept oder gemeinsame  Entwicklung, Planung 

und durchführung?

•	 Ressourcen	teilen:	Die	Ankündigung	der	Aktionen	sollte	am	bes-

ten per E-mail durch die schule an die Eltern verteilt werden. 

schriftliche Informationen gehen oftmals im Ranzen der Kinder 

verloren.

•	 Durch	die	Reflexion	im	Nachgespräch	kann	eine	neue	Koopera-

tion entstehen.

koNtakt

drk-Familienbildung im kreis Euskirchen 

Ilona Raabe
Jülicher Ring 32b
53879 Euskirchen
telefon: 02251 79110

iraabe@drk-eu.de 
www.drk-eu.de/kinder-familien.html 
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das sind hohe hürden für eine aktive beteiligung von Eltern: aufgrund ihres bildungsauftrages, der sich an 

schülerinnen und schüler richtet, hat schule nicht selten eine eigene tradition der zusammenarbeit mit Eltern. 

mütter und väter werden zu schuljahresbeginn von den Klassenlehrerinnen/-lehrern eingeladen und über die 

Planung des neuen schuljahres, über lehrmittel, ausflüge und den stundenplan informiert. viele Eltern nehmen 

diesen termin eher pflichtbewusst wahr. Eltern, die der deutschen sprache nicht mächtig sind, schicken sogar 

ältere geschwisterkinder oder bringen sie als übersetzer mit. solche Elternabende werden entsprechend zeitlich 

gerafft und sind so organisiert, dass der Informationsfluss wesentlich von der lehrkraft zu den Eltern erfolgt. 

Kommunikation und beteiligung sind nur eingeschränkt möglich. dazu kommen weitere typische barrieren:  

Eltern aus bildungsfernen milieus oder solche Eltern, die ihre eigene schulzeit in einer anderen Kultur ver-

bracht haben, verstehen schule auf ihre Weise. viele geben den Erziehungs- und bildungsauftrag weitgehend 

an die lehrer/-innen als pädagogische Experten in der schule ab. die möglichkeiten elterlicher Partizipation 

oder mitwirkung, Erziehungs- und bildungspartnerschaft sind vielen Eltern gar nicht bekannt, oftmals sogar 

fremd. Warum sollte der übergang von der Kindertageseinrichtung in die grundschule begleitet werden oder 

beispiel duisburg II 

»Starthilfe auf dem Schulhof« –  
Neue zusammenarbeit mit Eltern anschieben

das Evangelische Familienbildungswerk duisburg kooperiert mit der bergschule
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INFobox

angebote des Evangelischen  
Familienbildungswerks an der bergschule

- »schulstart« – begleitung beim übergang 
vom Kindergarten in die grundschule

- Eltern-Kind-aktionstage,  
z. b. mit bewegungsparcours in der 
turnhalle

- themen-Elternabende: »lernfreude 
erhalten«; »die eigene schulbiografie in 
ihrer auswirkung auf die schulerfahrun-
gen der Kinder«; »das Kind vor schlechten 
Erfahrungen mit gleichaltrigen schützen«

- lesenacht für Eltern und Kinder 

Eltern transitionskompetenz entwickeln? »die lehrer machen das schon«, sagte ein vater, »ich gebe mein Kind 

nur am schulhof ab.« mehr Pflicht als Kür auf beiden seiten – das sind schwierige startbedingungen für ein 

Konzept der Erziehungs- und bildungspartnerschaft, wie Familienbildung sie versteht. hinter deren vorschlag, 

Erstklässler-Eltern während des übergangs vom Kindergarten in die grundschule zu begleiten, steht aber die 

überzeugung, dass Eltern ansprechbar sind für angebote, die ihren Kindern einen guten start ermöglichen. 

doch der erste Einladungsabend für die Eltern der zukünftigen Erstklässler wäre fast an den beschriebenen 

hürden gescheitert: Kein Pflichttermin? Kein Interesse. zwar war ein drittel der Eltern der Einladung gefolgt, 

doch nur wenige wollten sich beim schulstart begleiten lassen. 

Z	tipp: Im weiteren verlauf der Kooperation wurde die schulleitung ein wichtiger schlüssel für den   

 Erfolg. die teilnahme von schulleitung oder lehrkräften macht das Projekt für die Eltern  bedeutsamer. 

 über »dritte themen«, wie z. b. »lernfreude«, kommen sie in Kontakt und guten austausch mit der   

 Einrichtung, die für das Wohl ihrer Kinder entscheidend ist. 

Notwendige umwege

offensichtlich war eine veränderung im Konzept notwendig. Eltern mussten erst geworben werden. somit 

wurde der neue schwerpunkt zunächst auf die Kinder selbst gelegt, mit dem ziel, Eltern über diesen umweg 

zu gewinnen. Eingeladen wurden alle Erstklässler mit ihren Eltern, um die neue schule kennenzulernen. und 

nahezu alle kamen, um beim bewegungsparcours in der turnhalle »ihre schuleignung« zu beweisen. der ter-

min wurde zur Kontaktbörse: die Eltern kamen untereinander ins gespräch, die neuen Klassenlehrerinnen 

stellten sich vor, die schulleitung gab hilfestellungen an schwierigen geräten und das Planungsteam warb für 

ihr Projekt. das Eis war gebrochen: Ein weiterer Eltern-Kind-aktionstag stieß auf dieselbe gute Resonanz. Nach 

der Einschulung im september war die schule den Eltern schon nicht mehr grundsätzlich fremd und ein erster 

Elternabend zum thema »Wie erhalte ich die lernfreude meines 

Kindes?« konnte nun angeboten werden. 

i mehr dazu: Kapitel 3 b, bunte mischung: 

 ansichten von Eltern

Elf interessierte Eltern nahmen an diesem sowie an zwei weiteren 

themen-Elternabenden teil. doch bröckelte auch hier das Inte-

resse. an der lesenacht für Eltern und Kinder nahmen dann nur 

noch fünf Eltern-Kind-Paare teil. Im zweiten Jahr des Projektes 

wurde daher wiederum eine konzeptionelle veränderung vorge-

nommen. die verbliebenen Eltern waren bereit, als »Eltern-Paten« 

im zweiten schuljahr die neuen Erstklässler-Eltern mit ins boot zu 

holen und bei den Eltern-Kind-aktionstagen und den freiwilligen 

Elternabenden die Neuen zu begleiten. 
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attraktiv für die Schule: der blick hinter den horizont
Eltern stärker an die schule zu binden und »Elternarbeit« wieder anzuschieben, über die gemeinsamen ziele 

zwischen den Kooperationspartnern bestand Einigkeit. die (damalige) schulleitung war bereit für mehr als den 

gesetzlich vorgeschriebenen Elternabend zu schuljahresbeginn und hatte ihrerseits Pläne: man dachte daran, 

den Eltern langfristig einen Raum, beispielsweise für ein Elterncafé, anzubieten. von einer gut funktionierenden 

Elternarbeit versprach man sich mehr als bloß eine treffmöglichkeit für Eltern. als sich die möglichkeit ergab, das 

Projekt an der schule durchzuführen, willigte die schulleitung sofort ein. gelingende Erziehungspartnerschaft 

an schule als ziel gemeinsamer Kooperation zwischen schule und Familienbildung ließ eine arbeitsbeziehung 

zwischen der grundschule in untermeiderich, dem Evangelischen Familienbildungswerk, träger des offenen 

ganztages an der schule, sowie der teamleitung des offenen ganztages vertrauensvoll und stabil wachsen. 

Im rückspiegel
Familienbildung stößt Inhalte in der schule an, die Eltern beschäftigen. themen wie »lernfreude erhalten«, »die 

eigene schulbiografie« oder »soziales miteinander« kommen üblicherweise in schule nicht vor und werden 

somit als bereicherung und Erweiterung des spektrums erkannt. das zeigen die Rückmeldungen der Eltern: 

der austausch tut gut und man nimmt viele anregungen mit. der höhepunkt ist die lesenacht, die von Eltern 

fast mehr genossen wird als von Kindern. das gefühl der gemeinschaft in einer »heimeligen atmosphäre« in 

den betreuungsräumen der schule, das gemeinsame Essen und geschichtenhören ... Eltern erleben außerdem, 

wie hilfreich der austausch über die den übergang von der Kita in die schule begleitenden themen ist. Ihre 

bereitschaft wird geweckt, sich auch selbst in der schule einzubringen, beispielsweise als »Pateneltern« für die 

neuen Erstklässler-Eltern. Wenn dieser Funke überspringt, besteht die option, das Konzept langfristig an der 

schule zu verankern. die Idee einer neuen, anderen Elternarbeit und Elternmitwirkung ist auch auf andere schu-

len übertragbar: die Eltern-Kind-spiele-Nachmittage im offenen ganztag sind bereits andernorts auf enorm 

positive Resonanz bei Eltern, Kindern und schulleitungen gestoßen. 
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Stolperstein: buckelpiste fürs konzept

bei drei Reisenden (schule, Familienbildung, Kindertagesstätte) muss jedem klar sein, wer für welchen tou-

renplan steht. unterschiede in der zielsetzung können unterwegs zum sand im getriebe werden, zumal dann, 

wenn sie erst in der laufenden Kooperation deutlich werden: Fragen der methodischen durchführung von 

Elternabenden und Eltern-Kind-aktionstagen oder generell die haltung zu möglichkeiten gelingender Erzie-

hungspartnerschaft an und in schule können immer wieder einmal kontrovers diskutiert werden im Rahmen 

der Kooperation, da es unterschiedliche Perspektiven der beiden Kooperationspartner gibt. 

am Ende der Projektphase haben beide Partner neue wichtige Erfahrungen gemacht: die vertreter/-innen der 

schule haben erlebt, dass Eltern als Experten für ihre Kinder einiges beizusteuern haben und einen breiten Wis-

sensfundus mitbringen, dass bei veranstaltungen mit Eltern gelacht werden darf und die atmosphäre ein ganz 

wichtiger gelingensfaktor ist. Für die Familienbildungsarbeit wurde deutlich, dass Elternbildungsangebote in 

schulen wesentlich niedriger-schwellig erfolgen muss als in der Einrichtung der Familienbildung. die durch-

führung in der schule stellt methodisch höhere anforderungen. die Eltern müssen sich unterhalten fühlen und 

einen Informationseffekt mitnehmen, sonst kommen sie nicht wieder. die Kompromissfindung ist zeitaufwen-

dig und anstrengend, aber bereichernd und am Ende zielführend: der erste thematische Elternabend war me-

thodisch und inhaltlich genauestens auf die zielgruppe Eltern abgestimmt und aus diesem grund erfolgreich.

So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Wertschätzender	Umgang	miteinander	in	einer	Kooperation	auf	gleicher	Augenhöhe	

•	 Übereinstimmung	in	der	Zielvereinbarung	

•	 Gewinnerzielung	auf	beiden	Seiten	(auch	Schulen	stehen	miteinander	in	Konkurrenz	und	arbeiten	an	ihrem	

Image im stadtteil) 

•	 Gute	Kenntnisse	der	Zielgruppe:	Welche	Elternschaft	gibt	es	an	der	Schule?	

 Welche Erwartungen haben die Eltern an ein angebot?

•	 Das	Konzept	sollte	bereits	bestehen	und	dann	mit	der	Schul	lei-

tung daraufhin geprüft werden, ob es für die Eltern in der schule 

passt oder ob veränderungen vorgenommen werden müssen.

•	 Die	Hauptarbeit	liegt	bei	der	Familienbildung.	

koNtakt

Ev. Familienbildungswerk duisburg

Fachbereichsleiterin Elternbildung, 
beratung: gabi hallwass-mousalli
hinter der Kirche 34
47058 duisburg
telefon: 0203 295128-21 
teletelefax: 0203 30528-48
g.mousalli@fbw-duisburg.de 
www.fbw-duisburg.de
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die türen zur Kooperation standen – zumindest zwischen  schule 

und Familienbildung – weit offen. das Konzept »Neu in der 

schule« kam bei der schulleitung an und gemeinsam mit dem 

schulsozialarbeiter wurde das Projekt, das Eltern den Einstieg in 

die schulzeit ihrer Kinder leicht machen soll, geplant. 

In anlehnung an das Programm »Kitastart« sollte in Form eines 

Kurses zum neuen schulalltag eine begleitung in der noch frem-

den umgebung angeboten werden. sicherer werden, sich mit 

der Institution schule vertraut machen, andere Eltern treffen 

und sich im gespräch über die Ängste oder Nöte austauschen, 

die im bezug auf die neue situation in der schule entstanden 

sind – das war die startidee. 

beispiel Neuss 

türöffner – klinken putzen bei den Eltern

die Familienbildung beim dRK Neuss kooperiert mit der gebrüder-grimm-schule Neuss Erfttal

INFobox

angebote der drk-Familienbildung an der 
kooperierenden Grundschule

- Projekt »Neu in der schule«
- Kennenlernfest für Eltern und ihre 

schulanfänger/-innen  
(u. a.: die schule kennenlernen,  
eine schulbesichtigung; anhand von  
laufkarten besuchen Eltern mit den  
Kindern verschiedene stationen,  
z. b. »tornister packen« oder 
»gesundes Frühstück«)



43

3  Gute Nachbarn im beet  a. Kooperation in sachen Familienbildung: Praxisbeispiele 

Familienbildung als moderator oder brückenbauer: die chancen einer neuen Rolle im gefüge zwischen schule 

und Elternhaus ist so vielversprechend wie die andere Rollenverteilung zwischen lehrenden, Eltern und Famili-

enbildung. doch die Eltern sahen es zunächst anders: Im pädagogischen umfeld war die Familienbildung zwar 

bekannt, auch einige Eltern kannten das dRK als träger der Kindertageseinrichtung oder durch Kursangebote, 

doch im Rahmen von schule kannte niemand die neue Rolle. so war das Interesse der Eltern zunächst gering, 

als auf dem Elternabend das Projekt vorstellt wurde: In ihrer Wahrnehmung war die dRK-Familienbildung nur 

das erweiterte lehrerkollegium.

attraktiv für die Schule: Familienbildung ist flexibel, wenn nachjustiert werden muss

so gut und richtig eine Einstiegsidee auch sein kann: Weg und Form müssen nicht selten verändert werden. 

so auch in diesem angebot. In der überarbeiteten version beginnt das gegenseitige Kennenlernen nicht auf 

einem Elternabend, sondern bei einem »Kennenlernfest für alle Eltern, die mit ihren Kindern in die schule 

kommen«. Eltern und Kinder kommen gemeinsam in die schule, erkunden die neue umgebung und lassen 

sich – nach ihrem tempo und ihren Interessen – treiben. mithilfe von laufkarten können sie verschiedene 

stationen besuchen, die auf schule einstimmen, z. b. »tornister packen«, ein »gesundes Frühstück« probieren 

oder an einer »schulbesichtigung« teilnehmen. die Einladung der Eltern und Familien erfolgt per brief durch 

Familienbildung, schulleitung und schulsozialarbeiter/-in. Persönlich wird das schreiben den Eltern der zu-

künftigen ersten Klassen von den drei Kita-leitungen übergeben. 

dieser Einstieg wurde schließlich zum türöffner, wohl auch, weil sich hier die Kindertageseinrichtungen als 

äußerst hilfreich erwiesen. gemeinsam mit den Erstklässlern und ihren Eltern machten sie das Kennenlernfest 

zu einem vollen Erfolg. bis auf wenige ausnahmen haben alle Kinder und Eltern die Einladung zum unverbind-

lichen schulbesuch angenommen. 

Z	tipp: gut, wenn der Kontakt der pädagogischen Profis aus Familienbildung, Kindertagesstätte und 

  schul  leitung schon aus anderen zusammenhängen besteht. Erfolgreiche vorgängerprojekte oder auch 

  bewährte zusammenarbeit im stadtteil-Netzwerk, in dem sich die drei Kitas, das bürgerhaus, die schule 

  und andere soziale Einrichtungen des ortes treffen und sich regelmäßig austauschen, sind vorteilhaft 

  und klären, ob die nötige vertrauensbasis vorhanden ist.

tür-und-angel-Gespräche

das schulfest sorgt schon in der anlage der stationen, des umhergehens, des spaßfaktors, der ganz im mit-

telpunkt des spielerischen Kennenlernens steht, für aufbruchstimmung. die stationen sind neue, zusätzliche 

lernorte auf zeit im schulgebäude. sie bieten viele möglichkeiten, miteinander ins gespräch zu kommen. und 

sie werden in diesem sinne genutzt: Eltern berichteten ganz locker über ihre unsicherheiten und die angst 

vor den zu erwartenden veränderungen mit dem schulbeginn. hier, in dem offenen und doch geschützten 
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Rahmen der zufallsbegegnung, kam es schließlich zu dem austausch, an den beim ursprünglichen Projekt-

einstieg gedacht worden war. auch die Familienbildung selbst ist heute in der schule »angekommen« und 

wird als teil der schulöffentlichkeit wahrgenommen. Insbesondere die neuen lehrerinnen der ersten Klassen 

sind sehr an einem austausch interessiert und verstehen Familienbildung als bindeglied zwischen Eltern und 

schule. alle beteiligten sind sich einig: das Kennenlernfest, als »niedrigschwelliges« angebot für Eltern hat sich 

bewährt und soll im nächsten Jahr wiederholt werden. 

Stolperfalle: Elterninteresse anders eingeschätzt

Kooperation lebt vom austausch, von regelmäßigen treffen und davon, dass beide seiten viel voneinander 

verstehen. so wird aus einem anfang mit hindernissen dann doch eine aktion, die alle zufriedenstellt. Nur 

im austausch erfährt man über die arbeit des anderen und kann daraus anregungen für sich gewinnen bzw. 

gemeinsame ziele entwickeln. das augenmerk und der auftrag der schule liegen in der bildungsarbeit für 

schülerinnen und schüler. der bildungsauftrag kann aber nur gelingen, wenn Eltern eingebunden sind: schule 

ist auf aufmerksame und informierte Eltern angewiesen, die ihre Kinder unterstützen. so gilt es, gemeinsam 

mit dem Kooperationspartner Familienbildung kritische distanz von Eltern zu schule – wie sie seitens der 

schule und von lehrenden wahrgenommen wird – durch neue Formen der Elternmitwirkung nach und nach 

zu überwinden. 

So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Mögliche	Kooperationspartner	lernen	sich	beizeiten	vor	der	Kooperation	kennen,	beispielsweise	bei	Fach-

treffen zu bestimmten themen, wie sie etwa vom Jugendamt angeboten werden.

•	 Arbeitskreise	und	Gremien	sind	von	Vorteil	für	die	Kontaktaufnahme.	Denn	es	sind	mehrere	Gespräche	not-

wendig, bevor das Klima entsteht, in dem neue Ideen von außen an schulen herangetragen werden können. 

•	 Vor	einem	Projekteinstieg	sind	informelle	Treffen	sinnvoll.	Hier	lernt	man	sich	kennen,	erfährt	mehr	über	den	

standort schule und seinen bedarf. 

•	 Ist	die	Schule	bereit,	sich	auf	Neues	einzulassen?	Welche	Koope-

rationspartner gibt es schon an der schule? hat die schule über-

haupt Interesse an einer Kooperation? gut, wenn der externe 

Partner solche Fragen vorab beantworten kann.

•	 Gute	Kooperationen	sind	für	beide	Partner	eine	Win-win-Situation.

koNtakt

drk-kreisverband Neuss e. V. 
Familienbildungswerk 

Karin vom Kothen/angelika henkes
am südpark 
41466 Neuss 
telefon: 02131 74595-15 
telefax: 02131 74595-45 
familienbildungswerk@drk-neuss.de 
www.drk-neuss.de/fbw.html
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so ist Kooperation naheliegend: Wenn schule und Familien-

bildung nur einen schulhof weit voneinander entfernt sind, ist 

steter austausch zwischen tür und angel möglich. das hilft bei 

der anbahnung möglicher gemeinsamer Projekte ungemein. 

so wusste der jfd Rheine als träger des offenen ganztags 

früh, dass aus dem bereits begonnenen Elterncafé nach den 

vorstellungen der schule mehr werden soll: ein ort, an dem 

Eltern sich wohlfühlen und an dem sie bei Kaffee, brötchen 

und gesprächen nach und nach gut in die schule eingebunden 

werden. Weil Eltern unterstützungsangebote vor allem dann 

nutzen, wenn die Wege kurz sind, entstand die Idee, dass aus 

der Frühstückspause in der schule bildungsveranstaltungen für 

die Eltern von schulkindern erwachsen könnten: lernwege und 

beispiel rheine 

Frühstückspause – Ein Start- und landeplatz  
für die zusammenarbeit mit Eltern

die jfd-bildungsstätte des Jugend- und Familiendienstes e.v. kooperiert mit der ludgerusschule Rheine

INFobox

angebote der jfd-Familienbildung an der 
kooperierenden Grundschule

- wöchentlicher sprachkurs 
- sportkurs für Frauen
- einzelne Info-veranstaltungen,  

z. b. zur medienkompetenz oder zum 
bildungs- und teilhabepaket

- vorstellung der herkunftsländer der Eltern 
durch die Eltern während des cafés 
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-psychologie, alltagskompetenz, schulerfolg, selbstbehauptung, schutz vor missbrauch und gewalt, umgang 

mit behörden, Elternmitwirkung oder Pubertät oder einfach mal ein Kreativangebot – die möglichen themen, 

die Eltern bewegen, sind vielfältig. aus langjähriger Kooperationserfahrung weiß Familienbildung: Je näher 

sie der zielgruppe ist, umso aktueller und genauer kann sie mit ihren angeboten darauf reagieren, was Eltern 

wünschen. Projekte wie z. b. das Rucksack-Programm (i), ein Elternbildungs- und sprachförderkonzept oder 

andere interkulturelle angebote werden dort am besten angenommen, wo Eltern, Kinder, ganze Familien sich 

aufhalten. dasselbe angebot außerhalb der schule erreicht Eltern nicht in dem maße. die Niedrigschwelligkeit 

macht den unterschied und der kurze Weg zum angebot. das Ergebnis des Elterncafés bestätigte das: Ein 

sprachkurs entstand, der wöchentlich stattfindet, außerdem ein sportkurs für Frauen sowie Info-veranstaltun-

gen, z. b. zur medienkompetenz oder zum bildungs- und teilhabepaket.

i	das rucksack-Programm fördert  die frühkindliche bildung von Kindern mit zuwanderungshinter- 

 grund. Es wurde von der Raa (Regionale arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 

 aus zuwandererfamilien) in NRW entwickelt. ziele sind die Förderung der deutschen sprache, die 

  stärkung der allgemeinen Entwicklung und der sprachkompetenz in der muttersprache, eine interkul- 

 turelle Erziehung und die Integration in gesellschaft und Institutionen der frühkindlichen bildung.

Z	tipp: die zusatzkurse werden getrennt vom schulischen Elterncafé von der Familienbildungseinrichtung 

 angeboten. dennoch braucht es für die Kooperation eine, besser noch mehrere ansprechpartner/- 

 innen aus der schule, beispielsweise die ogs- mitarbeiter/-in, schulsozialarbeiter/-in oder die  lehrerinnen  

 und lehrer. 

kaffee und mehr

das Elterncafé läuft regelmäßig monatlich mit 12 bis 20 teilnehmenden – allerdings nur nach persönlicher 

oder schriftlicher Einladung. hier zählt das positive signal: Eltern zeigen mit ihrem Kommen, dass sie ihre 

Kinder beim schulstart unterstützen wollen. sie nutzen angebote, die ihnen dabei hilfreich erscheinen und 

sind offen dafür, andere Eltern kennenzulernen, mit der schule, der schulleitung und den lehrenden vertraut 

zu werden oder auch mal eine hilfestellung für den behördenkontakt zu bekommen. sicher schätzen Eltern 

besonders den offenen austausch untereinander – ohne Elternsprechtag. so kann man sich informell ein bild 

machen von der Institution, die nicht selten auch die sorge auslöst, ob das eigene Kind den anforderungen 

gewachsen ist. so stehen dem direkten austausch mit der schule durchaus befürchtungen und eigene vor-

erfahrungen im Wege: schule ist formell. hier geht es ums lernen, sich Entwickeln, um beurteilungen und 

richtungweisende Entscheidungen. bildung aber ist das Kerngeschäft von schule und Eltern gleichermaßen. 

beide sind gleichberechtigt und gleich gewichtig, wenn es um die belange der Kinder auf ihrem bildungsweg 

geht. Familienbildung mit ihren angeboten kann diesen Prozess moderieren und die Kluft zwischen den bei-

den systemen – hier: Familie, da: bildungsinstitution – überwinden helfen.
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attraktiv für die Schule: Familienbildung bringt mit

Familienbildung muss in der zusammenarbeit mit dem Partner schule ihre jeweilige eigene Rolle finden und 

mit dem Partner vereinbaren. über die erste Konzeptidee hinaus bringt sie viel Erfahrung in der (bildungs-)

arbeit mit Eltern mit. 

Stolperfallen: Ganz umsonst geht nicht

schulische angebote werden von Eltern vor allem dann wahrgenommen, wenn sie kostenlos sind. das bei-

spiel aus Rheine hat weiterhin deutlich gemacht, dass die zusammenarbeit unterschiedlichster Professionen 

(lehrer/-innen, mitarbeitende der Familienbildung und sozialarbeiter/-innen) im Kontext schule z. b. im Rah-

men eines Elterncafés für viele Eltern erst die möglichkeit bietet, sich gemeinsam mit anderen Eltern über 

die bildungserfahrungen ihrer Kinder auszutauschen und selbst zu erfahren, wie sie ihre Kinder unterstützen 

können. schule wird an dieser stelle entlastet, kann sie doch die Elternbildungsarbeit zur stärkung der Erzie-

hungskompetenz von Eltern nicht auch noch übernehmen.

So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Durch	die	kontinuierliche	und	langfristige	Zusammenarbeit	in	Gremien,	z.	B.	Arbeitskreise	auf		kommunaler	

Ebene, stadtteilbezogen oder themenbezogen (z. b. gewaltprävention, Inklusion, bildungsübergänge), 

durch Kooperation mit der ogs

•	 Die	Familienbildung	als	Entlastung	und	Ergänzung	für	die	Schule	verstehen	und	darstellen

•	 Die	Schule	und	Lehrer/-innen	als	Profis	auf	ihrem	Gebiet	anerkennen	und	von	ihnen	lernen

•	 Sich	gut	auskennen	im	kommunalen	Umfeld:	Wo	gibt	es	welche	Hilfen?	Wo	kann	Geld	für	besondere		Dinge	

beantragt werden (z. b. Jugendamt, schulamt, Projektmittel, 

 lokale stiftungen, sponsoring)? 

 Welche anderen möglichen Kooperationspartner gibt es vor ort?

•	 So	kann	die	Kooperation	weitergehen:	weitere	inhaltliche	Beglei-

tung des Elterncafés, regelmäßige lenkungs treffen zur Planung 

von bildungsveranstaltungen für Eltern oder Familien. 

koNtakt

jfd-bildungsstätte des jugend- und 
Familiendienstes e. V. 

Karin beckmann
Wadelheimer chaussee 195 
48423 Rheine 
telefon: 05971 91448-0 
telefax: 05971 91448-18 
Karin.beckmann@jfd-rheine.de 
www.jfd-rheine.de 
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solche bedingungen sind ideal: Wenn sich zwei bildungsinstitutionen bereits beruflich kennengelernt ha-

ben, wie in diesem beispiel, stimmt das Klima in der Regel. man kann sich einschätzen und weiß die Nähe im  

thema und zur zielgruppe Eltern wechselseitig zu schätzen. der bereich Familienbildung in der bergischen 

vhs organisiert seit vielen Jahren in Kooperation mit dem zentrum für Integration, bildung und kulturelle viel-

falt (früher Raa) Elternbildungsarbeit in dieser grundschule. so genannte »Elternbegleiterinnen« unterstützen 

Eltern mit migrationshintergrund darin, ihre deutschkenntnisse zu verbessern, ihre Kinder kompetenter beim 

schulischen lernen begleiten zu können und die Integration im stadtteil sowie die Kommunikation mit ande-

ren Eltern zu verbessern. 

beispiel Wuppertal 

huckepack – mit dem rucksack das neue Gelände erkunden

die bergische vhs solingen/Wuppertal kooperiert mit zwei Wuppertaler grundschulen
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das dahinter stehende »Rucksack- Programm«(i) wird in vier Wuppertaler grundschulen realisiert. die bergi-

sche vhs unterstützt die Elternbegleiterinnen auf Fortbildungstreffen, die regelmäßig in der vhs stattfinden. 

i	Weitere Informationen zum Rucksack-Programm unter www.rucksack-griffbereit.de

Z	tipp: so wird Kontakt gehalten, die aktiven Eltern haben gelegenheit, sich auszutauschen und   

 nachzufragen, wenn sie anliegen haben. Weitere Fortbildungsbedarfe und themenwünsche von Eltern 

 können ermittelt werden. 

offene türen im Vorfeld

die sehr engagierte Elternbegleiterin der modellschule war daran interessiert, die in den Fortbildungen 

behandelten familienpädagogischen themen auch an die müttergruppen heranzutragen, sodass es schon 

vor beginn der Kooperation einige veranstaltungen zur stärkung der Erziehungskompetenz mit den mütter-

gruppen gegeben hatte. diese zugänge konnten im Rahmen des Projektes dazu genutzt werden, über die 

Rucksack-gruppen hinaus Eltern der schule zu erreichen (mittels Flyer und persönlicher ansprache) und zu 

motivieren, an den veranstaltungen des Projektes teilzunehmen.

die schulleitung wurde über das Projekt informiert und zeigte sich mit der ansprache der Eltern durch die 

stadtteilmütter sehr einverstanden: alle weiteren inhaltlichen und organisatorischen arbeitsschritte konnten 

so mit der Elternbegleiterin als direkter mittlerin zwischen Projekt und Eltern abgesprochen werden. zur vor-

bereitung der veranstaltungen besuchte der projektverantwortliche Fachbereichsleiter die müttergruppen in 

der schule bei einem ihrer wöchentlichen treffen, informierte über die geplanten veranstaltungen und beant-

wortete Rückfragen.

INFobox

angebote der Familienbildung an der 
Grundschule markomannenstraße

- vier Eltern-Kind-Workshops ( je 6 ustd.) 
thema: »Familienbeziehungen aktiv 
gestalten« (aktions-, Kooperations- und 
Wahrnehmungsspiele für Familien und ein 
Elterngesprächskreis mit Kinderbetreuung)

INFobox

angebote der Familienbildung an der 
Grundschule hombüchel 

- seminar zur medienpädagogik  
»Faszination bildschirm«

- eine Kursreihe »Kreative bastelideen für 
Kinder – ein Filzkurs für mütter«

- zweiteilige seminarreihe  
»gesunde Ernährung« 
1. das gesunde Pausenbrot  
2. gesundes Familienpicknick

- seminar  
»lernmotivation bei Kindern fördern«
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attraktiv für die Schule: Wegplanung in einer hand

schulen, mit denen eine Kooperation angestrebt wird, signalisieren zwar häufig Interesse, jedoch mit der Ein-

schränkung, dass zeitressourcen insgesamt knapp bemessen seien. Insofern werden von den schulen oftmals 

komplett ausgearbeitete Konzepte gewünscht, die von der Familienbildung für die jeweilige zielgruppe der 

schule eigenständig modifiziert werden müssen. Im hinblick auf Eltern, deren muttersprache überwiegend 

nicht deutsch war, mussten die Flyer für die Einladung und vor allem das referierte thema auf das sprachver-

ständnis der Eltern abgestimmt werden. gerade bei vorträgen zu pädagogischen themen ist zu beachten, 

dass Eltern mit migrationshintergrund nicht selten ihr mangelndes sprachverständnis verbergen. Einfache 

satzkonstruktionen, das vermeiden von Fachtermini, langsame sprechweise, verständnissicherung und auch 

simultanübersetzungen tragen dazu bei, dass Eltern aktiver an den veranstaltungen teilnehmen. 

Z	tipp: besonders gut kommen themen und Inhalte mit praktischen Elementen an, beispielsweise   

 gemeinsames basteln oder miteinander mahlzeiten vorbereiten.

der zugang zu schulen wird erleichtert, wenn Familienbildung ihr spezielles Qualifikationsprofil durch erfolg-

reiche Kooperationen und gute (städtische) vernetzung deutlich machen kann. schulen können dann im vor-

feld bereits wahrnehmen, welche chancen eine Kooperation mit Familienbildung bietet. auch für die zweite 

Kooperation – in diesem Fall mit dem schulsozialarbeiter der grundschule – gilt: der vorab-Kontakt ist hilfreich 

und für die zusammenarbeit ausschlaggebend. bei Fortbildungen, die vom projektverantwortlichen Fachbe-

reichsleiter der Familienbildung durchgeführt worden waren, hatte man sich bereits kennengelernt – und sich 

nebenbei auf ein gegenseitiges Interesse an familienpädagogischen veranstaltungen in schulen verständigt. 

Im Rahmen einer steuerungsgruppe des schulamtes, die sich zu Fragen des offenen ganztages regelmäßig 

trifft und an der auch der Fachbereichsleiter der Familienbildung regelmäßig teilnimmt, gab es außerdem 

schon im vorfeld verbindungen zur schulleitung der modellstandortschule. das Interesse an dem Konzept 

der Familienbildung zur stärkung der Erziehungskompetenz, das auch als buchveröffentlichung vorlag, war 

bei schulleitung und schulsozialarbeiter somit bereits geweckt. bei einem treffen mit dem sozialarbeiter wur-

den erprobte und erfolgreiche Konzepte wechselseitig vorgestellt. als neue Idee entwickelte sich daraus, das 

erfolgreiche schulkonzept und das Familienbildungskonzept zusammenzuführen und Eltern-Kind-Workshops 

zu planen. bei weiteren treffen wurde das vorhaben konkretisiert und schließlich unter dem titel »vier sams-

tage mit Familien« durchgeführt.
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Stolperstein: Wenn die zielsetzungen unterschiedlich gedeutet und verstanden werden

das Konzept zur stärkung der Erziehungskompetenz, welches mit dem Konzept »Kooperation- und Wahrneh-

mungsspiele für Kinder« des sozialarbeiters kombiniert wurde, hat einen präventiven ansatz, der von den 

Kooperationspartnern unterschiedlich gedeutet wurde. der integrativ präventive ansatz geriet zunächst da-

durch in gefahr, dass ein Partner bestimmte Familien im blick hatte, die gezielt angesprochen werden sollten. 

die tatsache, dass nicht alle Eltern gleichzeitig auf das angebot aufmerksam gemacht wurden, führte beim 

ersten durchlauf zu einer geringen teilnehmendenzahl. Es wurde schnell deutlich, dass eine sorgfältige kon-

zeptionelle abstimmung und die exakte Festlegung der vorgehensweise zwingend erforderlich sind.

So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Gutes	Netzwerkmanagement:	Vernetzung	der	Familienbildungseinrichtungen	mit	städtischen	Ressorts,	Ver-

einen, Initiativen, Kindertagesstätten, schulen

•	 Geschärftes	Qualifikationsprofil:	»Was	zeichnet	Familienbildung	aus?	Was	kann	sie	bieten?«

•	 Ressourcen	erkunden:	nach	motivierten	Ansprechpartnern	in	den	Schulen	Ausschau	halten	(Schulleiter/-in-

nen, lehrer/-innen, sozialarbeiter/-innen, Elternbegleiter/-innen bereits an schulen laufender Projekte)

•	 Eigene	Konzepte	erarbeiten	und	kommunizieren,	die	Schulen	Entlastung	und	Unterstützung	bieten

•	 Wertschätzender	Umgang	mit	pädagogischen	Konzepten	der	Schule	und	die	Bereitschaft,	eigene	Konzepte	

mit vorhandenen schulkonzepten zu kombinieren

•	 Wertschätzender	Umgang	mit	den	Eltern:	Sie	werden	nicht	nur	über	schriftliche	Informationen	(Flyer,	Plaka-

te, hinweise auf homepages etc.), sondern über persönliche Kontaktaufnahme angesprochen.

•	 Betonung	des	präventiven	Ansatzes	der	Familienbildung,	Angebot	für	alle	Eltern	offen	halten,	keine	Stigma-

tisierung der teilnehmenden Eltern durch vorauswahl (gezielte ansprache, um bestimmte Eltern zur teilnah-

me zu bewegen)

•	 Hohes	Engagement	hauptamtlicher	pädagogischer	Mitarbeiter/-

innen (Fachbereichsleitungen), denn die konzeptionelle Planung 

und durchführung solcher Projekte ist von honorarkräften allein 

nicht zu leisten.

koNtakt

bergische Volkshochschule  
bereich Familienbildung 
zweckverband der Städte 
Solingen-Wuppertal

Projektleitung: achim schad 
Friedrich-Ebert-str. 27 
42103 Wuppertal 
telefon: 0202 563-2489 
telefax: 0202 563-8443 
achim.schad@bergische-vhs.de  
www.bergische-vhs.de 
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diese Einladung kommt an: gespräche und tipps rund um schule und lernen werden den Eltern der Erst-

klässler angeboten. Im gemeinsamen anschreiben an die Eltern stehen naheliegende Fragen im vordergrund: 

»Wollen sie erfahren, wie und was Ihre Kinder lernen? Wollen sie wissen, wie sie Ihre Kinder unterstützen 

können, auch wenn Ihnen die schule und der unterricht von heute wenig vertraut sind? Wir möchten sie 

einladen, Ihre Kinder auf ihrem Weg durch die schule ein stück zu begleiten.« alle möglichkeiten, die schule 

dafür bieten kann, werden in dieser Kooperation ausgeschöpft: Eltern können am unterricht teilnehmen und 

sich später mit den lehrkräften oder der schulleitung über ihre beobachtungen austauschen. Im Elterntreff 

lernen sie die arbeitsweise und die arbeitsmaterialien der Kinder kennen und sprechen mit anderen Eltern 

über pädagogische themen rund um die schule. 

»Eltern sind wichtig für schule. ziel der Familienbildung ist es daher, zwischen schule und Eltern eine brücke 

zu bauen, denn interessierte, informierte Eltern sind gute Wegbegleiter ihrer Kinder«, heißt es in der Einladung 

– unterschrieben haben grundschule und Familienbildung. Ein 

deutliches zeichen. ohne umwege, direkt und persönlich soll 

der Kontakt zu den Eltern gelingen, besonders zu denen, die 

sonst nicht erreicht werden, weil sie sich zum beispiel durch 

sprachhürden verunsichert fühlen.

Z tipp: Eltern sollen von anfang an für schule und deren  

 arbeitsweise gewonnen werden. selbstständigkeit und  

 selbstverantwortung der Kinder rücken im grundschul- 

 unterricht in den blickpunkt. Für dieses ziel müssen die 

 Eltern gewonnen werden. das geht am besten, wenn sie 

 frühzeitig informiert und an die schulische arbeitsweise 

 herangeführt werden. 

attraktiv für die Schule:  
zusatznutzen auf kurzem Weg

die Wege zwischen Josefschule, Familienzentrum und bürger-

initiative (bI) sind kurz und bieten somit beste voraussetzun-

gen für eine Kooperation: man kennt sich und muss nur über 

beispiel krefeld I 

Schutzhütte – Wegbereiter für die Elternmitarbeit

die bürgerinitiative Rund um st. Josef kooperiert mit der Josefschule in Krefeld

INFobox

angebote der bürgerinitiative  
rund um St. josef an der kooperierenden 
Grundschule

- ein regelmäßiger Elterntreff, der von der 
mitarbeiterin der Familienbildungseinrich-
tung moderiert wird (mögliche themen 
lesen, Rechnen, hausaufgaben, schulweg)

-  thementreffs zu arbeitsmaterialien (an-
lauttabelle, die Kraft der 5) werden durch 
einzelne lehrkräfte den Eltern vorgestellt

-  umgang mit dem Pc (Wie viel Pc-Recher-
che ist noch kindgemäß?)

- besuch der mediathek mit Führung durch 
die Kinderbücherei (Welche bücher för-
dern die lust am lesen bei den Kindern? 
Welche auswahlkriterien gibt es?)

zusätzlich in den eigenen Räumen:
-  sprachcafé (neuer sprachkurs für Eltern, 

die deutsch anhand von schulrelevanten 
themen lernen können, beispielsweise 
»eine Entschuldigung schreiben«)



53

3  Gute Nachbarn im beet  a. Kooperation in sachen Familienbildung: Praxisbeispiele 

die straße gehen, um den anderen zu treffen. Für die Familienbildung ist es gut möglich, regelmäßig in der 

grundschule präsent zu sein. dieser vorteil wird auch für weitere angebote der Familienbildung und anfragen 

durch die grundschule genutzt. so bietet die bI in einem neuen Projekt auf Nachfrage der schule zusätzliche 

sprachförderung für grundschulkinder im bereich deutsch als zweitsprache, denn vermehrt besuchen Kinder 

ohne jegliche deutschkenntnisse aus der Eu die Josefschule. Parallel dazu verweist die schule die jeweiligen 

mütter an die deutschkurse der bI, die in diesem zusammenhang schule und Familienbildungseinrichtung 

als Einheit erleben. Wenn dann noch deutschförderung verbunden ist mit basisinformationen zum schulsys-

tem, wenn sie müttern hilft, sprachkompetenz für die Kommunikation mit den lehrenden zu erwerben und 

dadurch Ängste und hemmungen gegenüber der schule zu verringern, dann fühlen sich Eltern ermutigt, sich 

aktiv in schule einzubringen.

Niedrigschwellige deutschkurse für Frauen sind türöffner, die sich an der lebenswelt und dem bildungshin-

tergrund der teilnehmerinnen orientieren und möglichst deren individuelle bedürfnisse berücksichtigen. 

Regelmäßig stattfindende sprachcafés kommen dem Kommunikationsbedürfnis der Eltern entgegen. sie sind 

zugleich auch die schnittstelle, um die mütter/Eltern für weiterführende angebote der Familienbildungsein-

richtung zu interessieren. 
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bitte Platz nehmen!

der Elterntreff findet in ca. vierwöchigen abständen in der zeit von 14 bis 16 uhr entweder in der Josefschu-

le oder in der bürgerinitiative statt. gezielt werden Eltern zukünftiger Erstklässler aus den umliegenden Kin-

dertagesstätten angesprochen und über das angebot informiert, um bereits vor schuleintritt Kontakt mit der 

schule herzustellen. die anwesenden Eltern werden in kleine gruppen eingeteilt, damit hospitationen in den 

nächsthöheren Klassen möglichst zeitnah erfolgen können. Nach den hospitationen steht die schulleitung für 

Fragen zur verfügung. Ein austausch über die gesammelten Eindrücke findet jeweils im nächsten Elterntreff 

statt. Was dort gezeigt und wie gearbeitet wird, geben die beiden folgenden beispiele wieder:
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beispiel 1: Elterntreff zum thema »lesen und Schreiben lernen«

ort: josefschule, klassenraum einer ersten klasse, anwesende: Schulleitung, klassenlehrerin der 

ersten klasse, mitarbeiterin der bI, Eltern (aus den Eingangsklassen und von Vorschulkindern aus 

umliegenden kitas und dem Familienzentrum der bI) 

die Klassenlehrerin stellt sehr anschaulich im Klassenraum ihrer ersten Klasse das unterrichtsmaterial 

zum thema » lesen und schreiben lernen« vor: anlauttabelle, anlautrad, anlautmemory oder leserad-

puzzle. sowohl die ausstattung des Raumes als auch das vorliegende material sind vor allem für die 

Eltern der Kinder, die erst ab sommer zur schule kommen, ungewohnt. auch der schulalltag der Kinder 

unterscheidet sich oft erheblich von den eigenen Erfahrungen. bereits von anfang an liegt der schwer-

punkt auf selbstständigem arbeiten: der ablauf des unterrichts ist von beginn an für alle vorhersehbar, 

es wird eine gemeinsame arbeitsplanung z. b. für sachkunde vorgenommen (sitzkreis), die zeiteinhei-

ten können dann von jedem Kind individuell gestaltet werden. an die stelle von Frontalunterricht tritt 

regelmäßige Freiarbeit. so gewinnt die lehrerin zeit für den einzelnen schüler und seine Fragen, die 

eigenen lernfortschritte können von den Kindern durch vielfältige möglichkeiten der selbstkontrolle 

und das vergleichen miteinander festgestellt werden. 

beispiel 2: Wie lernt man rechnen?

ort: josefschule, klassenraum einer ersten klasse, anwesende: Schulleitung, klassenlehrer einer 

ersten klasse, mitarbeiterin der bI, Eltern

der Kassenlehrer stellt das unterrichtsmaterial zum thema »Rechnen lernen« vor. zahlen »begreifen« 

und legen, zehner und Einer unterscheiden, übergänge erfassen, mengen darstellen und vergleichen, 

zahlenraum bis 100, Rechenspiele und die Ergebnisse eigenständig kontrollieren – das lernmaterial 

entspricht kaum den vorstellungen, die die Eltern in ihrer eigene schulzeit gewonnen haben, da hier 

besonders die haptik angesprochen wird. die Eltern erfahren: Freiarbeit nimmt auch im mathematik-

unterricht großen Raum ein. die arbeit an unterschiedlichen stationen ermöglicht eine stärkere diffe-

renzierung nach leistungsvermögen und individuellem tempo. die persönlichen lernvoraussetzungen 

der schüler/-innen können berücksichtigt werden und der lehrer übernimmt die Rolle des beobachters 

und moderators. beim Rechnen wird außerdem Wert auf teamarbeit gelegt: sich gegenseitig unterstüt-

zen, dem anderen zusammenhänge erklären, mit eigenen Worten einen sachverhalt und das, was man 

tut, beschreiben, selbst kontrolliert vorgehen.
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Stolperstein: zeitfragen/organisatorisches

Problematisch sind oft die Wahl des richtigen zeitpunktes und der zeitliche abstand zwischen den Elterntref-

fen. bei der Festlegung der uhrzeit gilt es, Folgendes zu berücksichtigen. die berufstätigkeit vieler interessier-

ter Eltern macht termine am morgen schwierig und die betreuungsmöglichkeiten für die Kinder während der 

treffen sind unter umständen am frühen Nachmittag nicht gegeben, da nicht alle Kinder im offenen ganztag 

untergebracht sind. die abstände zwischen den treffen dürfen nicht zu kurz sein, damit die Eltern sich nicht 

»überfrachtet« fühlen und die termine dann nicht mehr wahrnehmen.

ohnehin muss es für jedes treffen eine gesonderte Einladung mit entsprechendem vorlauf geben, die breit 

gestreut wird, um immer wieder neue Eltern über »den harten Kern« hinaus anzusprechen. dies erfordert 

einen hohen logistischen aufwand: eine vielzahl an Kopien, gewährleistung der verteilung in allen Klassen, 

möglicher weise über einen freiwilligen E-mail-verteiler, immer auch direkte ansprache von Eltern in persönli-

chen gesprächen bei Kontakten während anderer angebote oder begegnungen im stadtteil und an der schule.

Werden aus solchen organisatorischen gründen auch die seitens der schule angebotenen hospitationstermine 

(zusammengefasst für eine Kleingruppe) noch nicht in der erhofften Weise angenommen? Es besteht jedoch 

auch in zukunft jederzeit die chance, unterrichtsbesuche nach absprache für einzelne Eltern zu ermöglichen.

aufbruchstimmung

die durchführung von Elterntreffs an der schule ist ein wesentlicher schritt, um die Elternrolle als anker für 

bildung hervorzuheben. grundlage ist die annahme, dass alle Eltern das Interesse an einem erfolgreichen bil-

dungsweg ihrer Kinder eint und bildung durch eigene aktive beteiligung eine höhere Wertschätzung erfährt. 

allerdings bedürfen diese angebote einer didaktischen Konzeption und Koordination. Familienbildung und 

schule sind wichtige Protagonisten in diesem Netzwerk. 

»Rund um st. Josef« ist die zusammenarbeit immer konstruktiv. der schulleiter ist ansprechpartner bei jedem 

treffen, ebenso wie einzelne lehrer/-innen, die diese thematisch mittragen. Es gibt eine sich ergänzende In-

teressenlage bei schule und Familienbildung. schule will etwas erfahren, ins gespräch kommen, erfahren, wo 

könnte es »klemmen«, wo braucht man mehr austausch mit den Eltern. »zusammenarbeit mit Eltern bleibt 

über das Projekt hinaus gemeinsames anliegen. Eine schule, die ihre türen für Eltern öffnet, bietet Einblicke in 

ihre Praxis und gibt neue anregungen. Familienbildung kann innerhalb des stadtteils eine art moderations-

funktion inmitten eines Netzwerkes übernehmen, bedarfsgerechte angebote erstellen und so synergieeffekte 

nutzen. das hilft, aufseiten der Eltern verständnis für die anforderungen der aufnahmegesellschaft zu entwi-

ckeln und den interkulturellen austausch von Eltern untereinander sowie zwischen ihnen und der schule zu 

verbessern.
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So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Ganz	obenan:	Unterstützung	durch	die	Schule,	die	ein	Eigenin-

teresse an der Intensivierung der Elternkontakte haben muss

•	 Alle	 Eltern	 müssen	 angesprochen	 werden,	 der	 Anschein	 einer	

»Negativauswahl« darf nicht aufkommen.

•	 Vorhandene	Strukturen	sollten	genutzt	und	ausgebaut,	Kontakte	

miteinander vernetzt werden.

•	 Motivierte	Ansprechpartner/-innen:	Lehrer/-innen,	Eltern,	Eltern-

begleiter/-innen und Familienbildner/-innen

•	 Präsenz,	Akzeptanz	und	Vertrauen	als	Grundlage	für	Zusammen-

arbeit und verbindlichkeit

koNtakt

bürgerinitiative rund um St. josef e. V.

kindergarten & Familienzentrum 
jugendfreizeitstätte  
jugendkunstschule 
Familien- & Weiterbildungsstätte

gudrun tiefers-sahafi  
corneliusstraße 43  
47798 Krefeld 
telefon: 02151 843840 
telefax: 02151 843843  
info@bi-krefeld.de  
www.bi-krefeld.de  
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beispiel krefeld II 
»Frischer Wind« – ausfliegen, um anzukommen

das haus der Familie/Krefeld kooperiert mit der Regenbogenschule 

darin sind sich beide seiten einig: Echte zusammenarbeit mit den Eltern im sinn einer Erziehungspartnerschaft 

ist ein starkes und wichtiges Element für das gelingen von schulischem Erfolg. als gemeinsames ziel wollen 

schule und Familienbildung angebotsformen entwickeln, die Eltern die »schwellenangst« vor der schule neh-

men. Eltern sollen in ihren elterlichen Kompetenzen gestärkt werden, damit sie ihre Rolle als »unterstützer«  

z. b. im bereich bildung anders wahrnehmen können. besondere herausforderungen ergeben sich, wenn  

Familien mit migrationshintergrund und/oder niedrigem bildungsstand erreicht werden sollen. der aufbau 

der  zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet sich aus unterschiedlichen gründen schwierig: sprachunsicher-

heiten, ungeklärte vormeinungen zu den absichten der schule oder andere ansichten zur aufgabenverteilung 
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zwischen schule und Elternhaus. am anfang stand deshalb die Idee und das gemeinsame ziel beider Partner, 

zunächst vertrauen aufzubauen mit einem Einsteigerprojekt, bei dem Eltern Kompetenz statt unsicherheit 

erfahren. dem Projektthema »gemeinsam Kochen« fühlten sich die angesprochenen mütter sicher gewachsen 

und waren von daher motiviert, mitzuwirken. 

raus aus der küche

benötigten die teilnehmenden mütter zunächst noch die vertraute Örtlichkeit der schule, stieg zusehends 

ihre bereitschaft, auch an aktionen außerhalb des Raumes »schule« teilzunehmen. so wurden im laufe des 

Projektes zunehmend häufiger die Projektaktivitäten in museen, die Familienbildungseinrichtung oder andere 

lernorte außerhalb der schule verlegt. üblicherweise nehmen Eltern im Rahmen von Kooperationsangeboten 

in der Regel nur dann an aktionen teil, wenn sie sich aus dem vertrauten sozialraum schule nicht hinausbewe-

gen müssen. mit dem aufbau der persönlichen beziehungen zu den Eltern aber veränderte sich das. 

Ihre Ängste (»Ich mache mit meinen Kindern etwas falsch«, »Ich blamiere mich, weil ich mich sprachlich nicht 

ausdrücken kann«, »Ich werde mit meinen kulturellen Wurzeln nicht akzeptiert«) nahmen ab oder schwanden 

vollständig. mehr noch: die Frauen wuchsen zu einer gruppe zusammen und genossen die gemeinsamen 

aktivitäten mit den Kindern – zumal diese auf das Engagement ihrer mütter sehr positiv und daher auch sehr 

motivierend reagierten. Für den weiteren verlauf des Projektes gaben schließlich die Wünsche der Eltern, mehr 

dinge kennenzulernen, die ihnen und ihren Kindern Freude machen, und dadurch die eigenen Kompetenzen 

zu erweitern, die Richtung vor. sie wurden aufgenommen und in der weiteren Projektplanung umgesetzt.

i Siehe auch: Kapitel 4, Kooperieren schritt für schritt/Neue orte für Elternbildung

attraktiv für die Schule: Einsatz ohne 
reibungsverluste

anfangs kam in der Regel die Familienbildungseinrichtung auf die 

schule zu, um für eine gemeinsame arbeit zu werben. heute fragt 

auch schule nach, wenn dort bestimmte Ideen zur Kooperation 

entstehen. man hat sich kennen und schätzen gelernt. verändert 

hat sich dadurch auch, dass die Familienbildungseinrichtung mitt-

lerweile für die inhaltliche und konzeptionelle ausgestaltung der 

Elternangebote vorrangig zuständig ist. denn zeitressourcen zur 

Entwicklung gemeinsamer Inhalte gibt es kaum noch. In die Koope-

ration bringt Familienbildung ihre gute vernetzung mit den Kitas 

des stadtteils ein. so kann der Kontakt zu den neuen grundschu-

leltern unkompliziert hergestellt werden, sind Eltern auch für die 

INFobox

angebote der Familienbildungs-
einrichtung haus der Familie krefeld  
an der regenbogenschule

-  Einstiegsprojekt 
 »gemeinsam Kochen« mit späteren 

ausflügen (z. b. Erste-hilfe-Kurs für 
Eltern und Kinder, besuch des bilder-
buchmuseums) 

- aktionen für schüler und schülerinnen 
(z. b. lesen und gestalten in Form 
eines ag-Nachmittags oder mehrmals 
stattfindender ag, z. b. computerkurs)

-  kooperieren immer wieder im Rahmen 
von verschiedenen Projekten 
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schule leichter zu erreichen und zu motivieren. der lange atem hat sich ausgezahlt: Für immer mehr Familien 

im stadtteil ist es nicht fremd, an aktionen der Familienbildung in und an schule teilzunehmen, und Familien-

bildung ist in den letzten Jahren eine feste größe als Partner der grundschule geworden.

Z	tipp: Kooperation zwischen schule und Familienbildung ist ein notwendiger schritt in Richtung Eltern- 

 bildungsarbeit. Fachkräfte der Familienbildung haben hier die notwendigen Kenntnisse, die sie schon  

 vor der schulzeit den Familienzentren auf verschiedene art und Weise zur verfügung stellen. dies mit  

 dem Eintritt der Kinder in die Welt der schule fortzusetzen ist ein logischer schritt, um Familien über die 

  Kita-zeit hinaus zu begleiten und bei bedarf unterstützung anbieten zu können. schule profitiert, wenn durch  

 gezielte arbeit mit den Eltern diese leichter den zugang zum lern- und lebensort ihrer Kinder finden. 

Stolperstein: Eltern mäßig motiviert 

diese Rückmeldung kommt aus den meisten grundschulen: Es ist zunehmend schwierig und mühsam, Eltern 

zur mitarbeit in schule zu motivieren. Je nach standort hängt davon aber das gelingen der Kooperation ab, so-

mit sitzen auch bei diesem Punkt beide Kooperationspartner im selben boot. beteiligung der Eltern zu organi-

sieren, ist zwar in erster linie aufgabe der schule bzw. der Klassenlehrer/-innen, doch wenn die motivation von 

Eltern nicht von anfang an gegeben ist, sind immer wieder gespräche zwischen vertreterinnen und vertretern 

der schule und der Familienbildung notwendig. als Ergebnis dieses gemeinsamen Prozesses können die Wege 

zur aktivierung der Eltern verändert und angepasst werden. so wurde in diesem Fall für die Fortführung des 
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Projektes gemeinsam entschieden, dass sich Eltern nicht mehr für längere zeiträume zur teilnahme festlegen 

müssen, sondern es möglich ist, einzelne themen von ca. sechs aktivitäten (z. b. Erste-hilfe-Kurs für Eltern und 

Kinder, ausflug zum bilderbuchmuseum) auszuwählen oder auch das gesamte »Paket« zu buchen. Weil sich 

auch – selbst geringe beiträge – auf die motivation von Eltern auswirken, muss die schwelle »Finanzen« so 

niedrig wie möglich gehalten werden: am besten ist es, wenn die angebote kostenfrei (oder nur mit einem 

geringen Eigenanteil) geplant werden können.

So wachsen kooperationen:

Wichtig für das Gelingen ist ...

•	 Idealerweise	liegen	die	Familienbildungseinrichtung	und	die	Grundschule	im	gleichen	Stadtteil	und	haben	

gemeinsame anknüpfungspunkte in bezug auf die zielgruppe.

•	 Gut	ist	es,	zunächst	den	Kontakt	zu	einem	möglichen	Partner	herzustellen,	beispielsweise	durch	den	gegen-

seitigen besuch von Festen, tag der offenen tür oder in Netzwerken von Einrichtungen im eigenen stadtteil.

•	 Sich	 kennen	 und	 schätzen	 lernen:	 die	 unterschiedliche	 Herangehensweise	 an	 die	 Zusammenarbeit	 mit	

 Eltern erkennen und wechselseitig akzeptieren 

•	 Unterschiedliche	Arbeitsweisen	zu	kennen,	baut	Missverständnissen	vor:	Mitarbeiter/-innen	von	Familien-

bildungseinrichtungen arbeiten in der Regel in verschiedenen teams, in dem alle teilnehmenden gleich-

berechtigt sind. gegenseitige akzeptanz muss sich langsam entwickeln. Für eine erfolgreiche Kooperation 

ist es besonders wichtig, dass sowohl die Familienbildung als auch die schule eine besondere motivation für 

die zusammenarbeit mitbringen. 

•	 Kooperieren	ist	lernbar:	»Gemeinsam	in	eine	Richtung	schauen«	bedeutet	anfangs	zunächst	viele	Abspra-

chen, gegenseitiges Kennenlernen und Finden der eigenen Rolle im Prozess des Projektes im lernraum 

schule. In der Regel erfolgt dann die Praxis im gemeinsamen »learning by doing«.

i	Siehe auch: Kapitel 4, Kooperieren schritt für schritt/auftrags- 

 klärung. die unterschiedliche herangehensweise von schule  

 und Familienbildung in bezug auf die Elternarbeit kann zur  

 stolperfalle werden.
koNtakt

haus der Familie 
Evangelische Eltern- und 
Familienbildungsstätte

christa müller/birgit buss-hennes 
lutherplatz 32 
47805 Krefeld 
telefon: 02151 399171 u. 311578  
telefax: 02151 392351 
christa.mueller@hdf-krefeld.de  
www.hdf-krefeld.de
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Pioniere und einheimische Gewächse im selben beet 
Interkulturelle aspekte – Gedanken über ein Phänomen und seine Praxisrelevanz

Ein wesentliches auswahlkriterium der modellstandorte bestand darin, dass die jeweilige grundschule als Pro-

jektpartner der Familienbildung einen überdurchschnittlich hohen anteil an schülerinnen und schülern mit 

migrationshintergrund aufweisen sollte. der grund für dieses Kriterium liegt auf der hand. Wissenschaftliche 

studien belegen sehr eindeutig, dass schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund in ihren schulischen 

leistungen häufig hinter ihren deutschen mitschülerinnen und -schülern zurückbleiben. die verbesserung der 

schulischen leistungen einzelner schülerinnen und schüler bleibt das aufgabenfeld von schule. aber auch 

diese aufgabe kann nur dann gelingen, wenn die Eltern aller schülerinnen und schüler mit »ins beet / boot« 

geholt werden. und hier kann Familienbildung mit ihren angeboten einen wichtigen beitrag leisten. 

damit zusammenarbeit mit Eltern an und in schulen gelingen kann, bedarf es eines diversitätsbewusstseins 

für unterschiedlichste Erfahrungs- und Erwartungshaltungen von Eltern unterschiedlicher kultureller herkunft. 

dieses bewusstsein hat Familienbildung. migrantinnen und migranten mit eigenem oder familiärem zuwan-

derungshintergrund haben die gleichen Entwicklungspotentiale wie die sogenannte einheimische bevölke-

rung und sie leiden unter den gleichen sozialen, strukturellen und wirtschaftlichen barrieren. Ihre sprachliche 

und kulturelle vielseitigkeit kann individuell und auch für die gesamtbevölkerung sowohl bereicherung als 

auch hemmschuh sein. oft haben migrantinnen und migranten dort, wo sie eine nennenswerte bevölkerungs-

gruppe bilden, auch das kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische leben in besonderer Weise 

mit geprägt, gestaltet und bereichert. die zusammenarbeit mit migrantinnen und migranten im Rahmen der 

Familienbildung wird kultursensibel und integrativ gestaltet. sie orientiert sich an den Ressourcen von Eltern. 

Familienbildung ist lerngelegenheit, Erfahrungsraum und beziehungsarbeit gleichermaßen. In interkultu-

rellen zusammenhängen – das zeigen die Erfahrungen der standorte im durchgeführten Projekt – müssen 

die Willkommenskultur und die beteiligungsformen auf die verschiedenen kulturellen, milieubezogenen und 

individuellen gegebenheiten abgestimmt werden. dabei ist eine spezifische Kompetenz gefordert, die nicht 

nur Wissen, didaktik und methodik beinhaltet. 

die Familienbildner/-innen müssen immer wieder situationsbezogene handlungsfähigkeit zwischen Feinfüh-

ligkeit, toleranz, Flexibilität, Kritik und Klarheit in der Praxis beweisen. zudem muss allen teilnehmenden und 

Kooperationspartnern Wertschätzung entgegengebracht und unterstützung gewährleistet werden, eine posi-

tive lustvolle atmosphäre gestaltet, Konflikte konstruktiv bearbeitet und stolpersteine – bis hin zur abwehr 

von ausgrenzungen – überwunden werden. mithilfe dieses umfassenden ansatzes, der immer wieder viel 

Fingerspitzengefühl und den individuellen anforderungen entsprechend einer besonderen »gartenpflege« 

bedarf, können exotische Pflanzen und einheimische gewächse im selben beet wachsen, gedeihen, sich wei-

terentwickeln und gegenseitig befruchten und dadurch besondere bildungslandschaften entstehen. 
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Eltern sind ... parteiisch, kritisch, vorsichtig: Sie halten zu ihrem kind, erwarten einiges von der Schule für 

ihr kind und starten in die Grundschule häufig mit großen unsicherheiten: Schafft meine tochter, mein 

Sohn das? Wie läuft Schule ab? Was ist unsere aufgabe? 

Eltern anzusprechen, ihnen ihre vorbehalte nehmen und sie für eine aktive Rolle in der schullaufbahn der 

Kinder zu gewinnen – diese und weitere ziele verfolgen die grundschulen. doch als zielgruppe sind Eltern 

nicht immer einfach: Eindeutig ist der auftrag der schule für die bildung der Kinder. doch wie genau sieht der 

auftrag für die zusammenarbeit mit Eltern aus? Wie kann es angestoßen werden, das hand-in-hand von schu-

le und Eltern? In diesem Kapitel geben Eltern ihre antworten auf diese Fragen. die lernfreude eines Kindes ist 

wie ein rohes Ei: man kann sie nicht sorgfältig genug behandeln. damit sie nicht verloren geht oder schaden 

nimmt, sollen Eltern alles notwendige material an die hand bekommen. auf servietten, die zum verpacken 

bereitliegen, sind begriffe wie »Ermutigung«, »Fehler machen lassen«, »Entdecken«, »Experimentieren« zu 

lesen. dazu gibt es Kartons, zeitungen, luftballons, Klebeband ... Fantasie ist bei diesem Elternabend gefragt. 

an drei tischen sind je fünf väter und mütter damit beschäftigt, das rohe Ei mit der aufschrift »lernfreude« so 

gut zu verpacken, dass es später den Wurf von einer hohen leiter unbeschadet überstehen wird. Es war das 

alltagsnahe thema, das eine mutter eines Erstklässlers veranlasst hat, nach einem arbeitstag noch einmal in 

GutE NachbarN Im bEEt 
b. buNtE mIschuNg: aNsIchtEN voN EltERN 3

beispiel duisburg 
raus aus dem Schattendasein:  
Wie man Eltern in bildungsfragen einbindet
das Evangelische Familienbildungswerk duisburg kooperiert mit der bergschule meiderich
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die schule zu kommen, denn: »am anfang sind die Kinder ja noch euphorisiert, weil ja noch alles neu ist, aber 

im laufe der zeit, wenn sich der alltag eingespielt hat, kann schon mal langeweile auftreten oder das Null-

bock-gefühl.« sie will dazu beitragen, dass es nicht so weit kommt. außerdem nutzt sie gern die gelegenheit, 

die anderen Eltern kennenzulernen und Kontakt zur schule aufzunehmen. die berufstätige mutter ist auf die 

ganztagsbetreuung für ihren sohn angewiesen. sie will sich ein bild machen, mit wem es ihr Kind tagsüber 

zu tun hat, wer die neuen bezugspersonen sind und wie sie denken. auch deshalb ist sie heute hier. In ihre 

überlegungen passt, dass durch die Evangelische Familienbildung duisburg, die träger des offenen ganztags 

an der bergschule ist, ein Patensystem für Eltern installiert wurde. mütter der zweiten Klasse stellen sich den 

neuen Eltern als lotsen bei allen Fragen im schulalltag zur verfügung. »man wird hier nicht im Regen stehen 

gelassen.« hilfreich sei so ein angebot unter Eltern: »denn die schule selbst hat ja meistens zu viel zu tun. da 

ist für die Extras ein außenstehender Pate sicher gut.« 

»Ich bin berufstätig und kann nicht alles machen, aber man tut und macht sein Möglichstes, um das alles irgendwie 

zu unterstützen. Da müssen einem die Schulen eben auch eine Möglichkeit bieten, damit das in den eigenen Zeitplan 

reinpasst, denn der wird nun mal von der Arbeit bestimmt. Ich kann z. B. nicht kommen, wenn etwas vormittags 

anfällt, wie Laternenbasteln oder Sponsorenläufe etc. Da muss man ja kämpfen, damit man da freibekommt. Und 

es findet halt vieles vormittags statt. Das ist dann immer so ein Engpass, wenn man berufstätig ist. Aber in diesem 

Projekt waren die Termine nachmittags und da haben wir die Zeiten so abgestimmt, dass dann auch alle können.«

mutter einer tochter im zweiten schuljahr und Patin für die Fragen von Erstklässler-Eltern 

Stolperstein: Problemgespräche

Es gibt eine schwelle zwischen Eltern und schule, weiß die leiterin des offenen ganztags an der bergschule, 

von den Eltern selbst. und mit den obligatorischen Elternabenden allein ist sie nicht zu überwinden. da geht es 

um den stoff des mathematikunterrichts, um Klassenfahrten und organisatorisches. schultermine sind mehr 

oder weniger Pflichtveranstaltungen. da hält man sich zurück mit privaten Informationen: bloß nicht auffallen. 

und auch bei tür-und-angel-gesprächen bleibt eine barriere: manche haben sorge, dass die lehrerin zu viel 

Privates erfahren könnte. sie befürchten, dass es dem Kind schadet, wenn die schule die häuslichen Probleme 

kennt oder erfährt, wenn es schwierigkeiten im beruf gibt. »Eigentlich ist das eine sehr soziale schule hier.  

aber das sind Ängste, die viele Eltern haben. lehrer sind autoritätspersonen und da spricht man nicht unbe-

dingt über Privates.« 

anders sei das im offenen ganztag, anders ist es auch bei den abendveranstaltungen der Familienbildung, 

an der auch manchmal lehrerinnen teilnehmen. die spielerische übung hat erste unsicherheiten unter den 

Eltern schnell aufgelöst. Jetzt sitzt man im großen Kreis und in der nächsten stunde wird sehr lebhaft disku-

tiert. die Eltern haben Fragen: Was, wenn mein Kind nicht »funktioniert«? die antworten kommen aus der 

gruppe: lernfreude ist die überschrift und alle haben verstanden, dass die nicht durch druck, verbessern oder 

Kontrollieren erhalten bleibt und gefördert wird. Es herrscht Einigkeit, dass das lernen in der schule dort und 
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nicht von den Eltern durchgesetzt werden müsse: »Wir haben andere aufgaben«, sagt ein vater in der Runde. 

spielerisches Nachfragen, anstelle von lernkontrolle schlägt er vor. andere ergänzen: Interesse zeigen, statt 

hausaufgaben kontrollieren; loben für den versuch, statt belohnen für die leistung. Immer mehr öffnen sich 

die Eltern und bringen jetzt auch ihre kritischen Fragen und sorgen vor: Was tun, wenn mein Kind keine lust 

hat? Wenn das so weitergeht, was ist in ein paar Jahren? der albanische vater sorgt sich um die leistungen 

eines seiner Kinder. Er selbst hat die deutsche sprache erst spät gelernt. sein Kind wächst zweisprachig auf. am 

Wochenende hält er den sohn zum lesen an. Ist das richtig? macht er zu viel druck? Was erwartet die schule 

von der Familie? Eltern deutscher, albanischer, marokkanischer und türkischer herkunft sind gekommen – als 

Experten und Expertinnen für die lernvorgänge rund um ihre Kinder. 9 von 25 Erstklässler-Eltern nehmen an 

diesem abend teil. sie wollen mehr wissen und verstehen, wie sie lernbegleiter/-innen ihrer Kinder werden. 

gut, findet eine mutter, dass  hier so viele anregungen ausgetauscht werden.

»Die Eltern dieser Schule sind sehr bemüht: Sie kommen zu Elternabenden, es gibt eine Bücherei, die von Eltern ge-

macht wird, eine Spielzeugausgabe, das machen Eltern, soweit sie das können. Aber einige bleiben der Schule auch 

fern, wenn es Schwierigkeiten gibt. Sie wollen nicht auf ihre Kinder angesprochen werden. Manchmal gibt es auch 

Sprachprobleme, weil wir sehr international sind. Da gibt es auch viele Familien, die noch den Deutschkurs besuchen. 

Die haben einfach Angst, dass sie etwas gefragt werden, worauf sie nicht antworten können.« 

leiterin offener ganztag bergschule

Wir möchten einfach ein teil davon sein, das ist unser anliegen

Es kann an der sprache, an den themen oder auch an fehlendem Interesse liegen, wenn Eltern sich raushal-

ten aus dem schulleben. doch egal, welche hindernisse im Weg liegen: Kontakte unter Eltern verkürzen den 

abstand zur schule, den väter und mütter manchmal spüren. sie helfen, erste unsicherheiten zu überwinden, 

und machen spaß. so jedenfalls hat es eine mutter erlebt. deshalb ist sie gemeinsam mit zwei weiteren müt-

tern Patin an der grundschule geworden. Ihr Kind ist heute in der zweiten Klasse, aber sie erinnert sich noch 

gut, an »gewisse Ängste« beim schulstart. Im Kindergarten ging alles behütet zu. mit der Einschulung spürte 

sie erste unsicherheiten: Was passiert mit meinem Kind? Was kommt auf mich, auf die tochter zu? Wer ist 

die Klassenlehrerin, die ab sofort viele stunden am tag die neue bezugsperson sein wird? »Wir geben unsere 

Kinder hier ab und wollen die lehrerin kennenlernen, damit man sich auf die Erzählungen des Kindes einen 

Reim machen kann.« gegen die eigene verunsicherung nutzte die mutter den ersten Elternabend. schule und 

Elternhaus – für sie ist das ein vertrauensverhältnis, das wachsen muss. dazu aber fehlten die gelegenheiten. 

»Elternabende sind sehr rar. man bekommt zwar alle Informationen über die schulischen angelegenheiten, da 

wird man etwas überschüttet. und man kann gar nicht selbst agieren.« 

Erst bei den zusätzlichen veranstaltungen der Familienbildung habe sie den Einstieg in die schule und ihre 

Rolle gefunden: »man lernt einander persönlicher kennen, man kommt mehr aus sich heraus und das bindet 

natürlich dann auch mehr zur schule. man bekommt ein Positivgefühl und das vermittelt sich auch dem Kind.« 
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... und was ist mit dem Ei?

Eine andere mutter hat nach gut 1,5 stunden ein rohes Ei verpackt und dabei einiges über die lernfreude von 

Kindern und wie man sie erhalten kann, erfahren. alle sorgsam verpackten Eier haben den sturz aus großer 

höhe unbeschadet überstanden. die motivation der Eltern, sich in der schule ihrer Kinder zu orientieren und 

einzubringen, ist an diesem abend gewachsen. Eine mutter sagt: »Wenn die Eltern sich in der schule beteiligen 

und auch etwas tun, dann merken die Kinder, dass es nicht verkehrt ist, dahin zu gehen. das macht schule 

doch	auch	für	das	Kind	attraktiver!«	Und	eine	weitere	Mutter	ergänzt:	»Die	Kinder	lernen	ja	von	uns.	Und	ich	

mach es genauso wie früher meine Eltern. die waren auch immer ansprechbar, wenn sie in der schule gefragt 

waren.« 

Schule und Eltern: Fünf anlässe für missverständnisse  
zusammenfassung einer diskussion unter Eltern 

Was denn nun? 

manchmal hakt es schon gleich zu beginn. Erst heißt es, die Erstklässler dürfen in den ersten Wochen auf den 

schulhof begleitet werden. dann wird den Eltern gesagt: besser nur bis zur tür kommen und das Kind einfach 

abgeben. manchen fällt das schwer: Einfach weggehen und nicht sehen, wie es dem Kind geht. die schule 

will zu viel, so selbstständig sind unsere sechsjährigen noch nicht, finden die Eltern. mag sein, dass es besser 

für das Kind ist, eigene Wege zu gehen, und »Ja«, Eltern und schule haben unterschiedliche ziele. aber wie 

passt das zusammen? als Eltern vor dem tor bleiben, wenn es andererseits heißt: Kommt rein und macht mit, 

engagiert euch?

Was wollt ihr noch?

schule erwartet, dass die Kinder so selbstständig wie möglich sind. alles sollen sie allein machen. bei der Ein-

schulung sollen sie schon zählen können, die stifthaltung muss schon gut sein und am besten wäre es, wenn 

die Kinder auch schon schwimmen könnten ... schule verlangt aus sicht der Eltern einiges im vorfeld – und 

manchmal verstehen Eltern das als vorwurf. sie fühlen sich kritisiert, wenn ihr Kind diese (vermeintlichen) 

bedingungen nicht erfüllt. sie sehen sich gedrängt, wollen nicht zurückstehen, versuchen dem Kind das zäh-

len beizubringen oder privat einen schwimmkurs zu organisieren. und manche reagieren, indem sie den ball 

zurückspielen: so viele schularbeiten? Weiß die schule nicht, dass die Kinder nachmittags noch sport machen 

müssen und am Wochenende turniere haben? am Ende sitzen manche dann trotzdem heimlich hinter den 

Kindern und sorgen bei den hausarbeiten für »vollzug«, um sich keinem vorwurf auszusetzen. Ein leichter 

Ärger	aber	bleibt:	Schule	gibt	den	Eltern	Hausaufgaben	auf!?	Da	stimmt	was	nicht,	finden	die	Eltern.	Zu	Recht!?

Wo seid ihr?

Förderverein, Flohmarkt oder grillfest werden von – immer wieder den gleichen – Eltern auf die beine gestellt. 

viele Eltern finden beteiligung wichtig, auch weil ihr stadtteil unterversorgt ist. sie nutzen die gelegenheiten, 
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zur schule Kontakt aufzunehmen, manchmal auch aus unsicherheit: lieber nett sein zu den menschen, die 

zu meinem Kind nett sein sollen. aber auch dies gilt: Eltern wünschen sich gemeinsamkeit, austausch und 

sozialleben, denn das belebt den stadtteil. Wenn im stadtteil etwas stattfindet, finden Eltern das gut. und sie 

erwarten sogar Engagement von der schule ihres Kindes. die grundschule ist für viele ein aushängeschild im 

viertel. man will sich identifizieren können. Wenn die grundschule des Kindes im Quartier beim stadtteilfest 

oder einer spielplatzeröffnung Flagge zeigt, fällt das den Eltern angenehm auf. 

Wie steht ihr da?

Jede schule hat ihren Ruf. und Eltern tauschen sich ausgiebig darüber aus. vermutungen machen schnell die 

Runde. da kann es heißen, die Kinder kommen da nicht gut mit; es gebe häufige lehrerwechsel; mehr unter-

richtsausfall als unterricht. am Ende sind die bedenken groß, ob die schule im viertel überhaupt eine gute schu-

le ist. hier ist eine offene aussprache fällig und es gibt einfache möglichkeiten: Eltern unter sich ist eine davon. 

der vertrauliche austausch fällt leichter und manches klärt sich dabei ganz schnell:

•	 häufiger lehrerwechsel? sprecht mal mit den Eltern aus der zweiten Klasse. 

•	 die Kinder gehen über tisch und bänke? lasst euch erklären, was Freiarbeit bedeutet oder welchen vorteil 

die Kinder von der aufteilung beim lernen in den Kernfächern haben. 

•	  Ihr habt zwiespältiges über den lehrer gehört? als begleitung bei den ausflügen der Klasse kann man sich 

ein eigenes bild vom Klassenklima machen. 

Je mehr Kontakt, desto kleiner werden die spielräume für vermutungen und befürchtungen. den Eltern ist das 

recht: sie wollen nämlich vor allem, dass ihre Kinder gern in eine (gute) schule gehen.

Wie hättet ihr es gern?

Kuchenbacken	fürs	Sommerfest?	Gerne!	Aber	richtig	auf	dem	Prüfstand	steht	das	Verhältnis	zwischen	Eltern	

und schule erst, wenn es Konflikte gibt. Eltern haben ein großes ohr, wenn ihre Kinder kritisiert werden. dabei 

gibt es beim thema »disziplin und benehmen« kaum unterschiede in den ansichten zwischen schule und 

Eltern. die Freiheiten der Kinder heute sind auch vielen Eltern unverständlich. sie vergleichen mit ihrer schul-

zeit und sehen, dass Kinder heute mehr dürfen als früher. aber wie viel genau? Es fällt ihnen schwer, sich zu 

positionieren. 

»In der schule muss man sich den lehrerinnen und lehrern gegenüber so benehmen wie gegenüber mutter 

und vater« sagt eine türkische mutter. sie will keinen zweifel aufkommen lassen, dass es nicht an ihr liegt, 

wenn etwas nicht klappt. aber abwehr schwingt auch mit: »Wir geben den Kindern mit, wie sie sich zu verhal-

ten haben, aber in der schule ist die schule zuständig«, wendet ein andere ein. sprich: die lehrer sollen ein-

greifen und schlichten, wenn beispielsweise die situation auf dem schulhof eskaliert. und nicht erst Wochen 

später auf dem Elternsprechtag minuspunkte verteilen. und oft bleibt für Eltern unklar: Wie beizeiten mit der 

schule darüber ins gespräch kommen? Wo werden die Regeln gemeinsam vereinbart? oder ist es nicht doch 

besser zu schweigen? die Entscheidung fällt schwer. »sobald ein Kind zwei-, dreimal aufgefallen ist, wird es in 

eine schublade gesteckt«, ist eine befürchtung. die andere ist: »Immer werden unsere (türkischen, arabischen, 
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libanesischen) Kinder zum sündenbock gemacht. schauen die überhaupt richtig hin?« und dann steht im 

mitteilungsbuch einfach: Ihr Kind ist wild auf dem schulhof und ärgert andere. mag sein, aber am Ende bleibt 

diese missstimmung: »die lehrer schreiben rein, und wir müssen es lesen. umgekehrt geht´s nicht. da fehlt 

was.«

mal ganz in ruhe nachdenken 
Eltern der kraienbruchschule machen ein Elterntraining

Für einige Eltern der Kraienbruchschule gehören die angebote im haus der aWo-Familienbildung – fußläufig 

zu erreichen – schon seit einigen Jahren zu ihrem Wochenplan. das haus ist weder schule noch Kita noch die 

eigene Wohnung. hier kann mal so richtig getobt werden. die Kinderbetreuung übernimmt die Kinder. zeit 

zum verschnaufen für die mütter. das muss auch mal sein, vor allem im Winter, wenn es draußen zu kalt für 

den spielplatz ist. Es kommt aber zu Konflikten unter den Kindern, das miteinander kann auch stressig werden. 

Es	hagelt	Vorwürfe:	»Du	hast	dein	Kind	nicht	unter	Kontrolle!«	…	Die	Konflikte	übertragen	sich	auf	die	Mütter.	

auch aus der schule kommen Rückmeldungen über einige Kinder. die Rollen der Kinder im ersten schuljahr 

– in der neuen gruppe – sind noch nicht geklärt. Es gibt Konflikte, die auf dem schulhof mit gewalt ausge-

tragen werden. die Familienbildung schlägt den müttern vor, ein Elterntraining zu machen, um ihre eigene 

Rolle als vorbilder zu festigen, über ihren Erziehungsstil nachzudenken und alternative handlungsoptionen 

aufzuzeigen (mehr zum taFF-training: siehe Kastentext). zwei von der aWo ausgebildete taFF-trainerinnen, 

eine lehrerin aus einem anderen stadtteil und eine weitere Kursleiterin übernehmen die müttergruppe. Für 

die Kinder wird ein selbstbehauptungstraining/sozialtraining mit Elternabend angeboten. 

Eltern aus Essen-dellwig zum taFF-training:

»Das ist so eine Art Elternführerschein, der uns angeboten wurde. Vielleicht kann man sich noch verbessern in der 

Erziehung, habe ich mir gedacht. U. a. haben wir über das Thema ›Aufklärung‹ gesprochen. Über das miteinander 

Reden im Alltag und wie es ablaufen soll, über Spiele: Wie spielt man mit dem Kind? Und über Erziehungsstile wurde 

gesprochen. Immer im Austausch mit den anderen Müttern.«           mutter von zwei grundschulkindern

»Ich möchte nicht alles mit der Schule besprechen: Wie mein Kind sich zu Hause verhält, brauchen die gar nicht zu 

wissen.«              mutter einer Erstklässlerin

»Ich wünsch mir von der Schule, dass unsere Kinder ernst genommen werden, wenn sie Probleme haben und von den 

Lehrern unterstützt werden, damit die Konflikte gelöst werden. Da hakt es. Deshalb will ich natürlich wissen, wie ich 

die Schule dahin verändern kann, wenn´s geht.«         mutter einer Erstklässlerin 

»Ich bin von Anfang an gern zum TAFF-Training gekommen. Alles gefällt mir hier: der Elternführerschein. Ich habe 

außerdem im Familienzentrum einen Deutschkurs gemacht. Wir kochen zusammen oder gehen mit den Kindern 

gemeinsam spazieren, damit sie sich zum Spielen treffen. So komme ich auch aus meiner Wohnung raus. Das hier ist 

wie Freizeit für mich.«                 mutter von vier Kindern
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taFF werden:  
training, anleitung, Förderung von und für Familien 

Ein angebot der aWo-Familienbildung dellwig/hans-gipmann-haus

In der mitte des stuhlkreises liegen gegenstände, die symbolisch für die Einstiegsrunde genutzt wer-

den können, u. a. auch verschiedene smiley-Karten. der Reihe nach nimmt sich jede teilnehmerin die 

richtige Karte und erklärt, warum ihr Familientag heute gut, schlecht oder »so lala« begonnen hat.  

die teilnehmerinnen haben türkische, asiatische oder arabische Wurzeln. das Willkommensritual bietet 

hilfe beim ankommen und sorgt für Konzentration auf das Wesentliche: hier sind Eltern unter sich, die 

über Erziehungsfragen nachdenken wollen und sich dafür einmal pro Woche zeit nehmen.

Stufe 1: Ich bin taFF/der blick auf mich selbst 
anfangs stehen die Eltern mit ihren Wünschen und vorstellungen im mittelpunkt der wöchentlichen 

gruppentreffen. das eigene Erziehungsverhalten soll den Eltern bewusst werden, ein positiver blick 

auf die Kinder gerichtet werden.

Stufe 2: taFF Förder-module/Praktische unterstützung für Eltern 
hier geht es um themen, wie »Regeln und grenzen«, »Rituale und vorbilder«, »bedeutung des spiels«, 

»bücher und sprache«, »Ernährung« usw.

Stufe 3: taFF-lösungsmodule: Wie man mit Problemen umgehen kann
Konflikte gehören zum Familienalltag und fordern heraus. sie bieten aber auch die chance zur persön-

lichen Weiterentwicklung. der konstruktive umgang wird hier anhand von alltagssituationen eingeübt. 

handlungskompetenzen, die im taFF-Elternkurs entstehen, werden weiterentwickelt. 
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rankhilfen für die zusammenarbeit mit Eltern

Eltern sind ansprechbar für angebote, die es ihnen leichter machen, die schullaufbahn ihrer Kinder zu be-

gleiten. sie wollen in der schule ihrer Kinder nicht in allen schulischen dingen mitbestimmen, aber sie wollen 

informiert sein und verstehen, wie schule funktioniert. Eltern sind gern bereit mitzudenken, wenn es um bil-

dungs- oder Erziehungsfragen geht. Eltern bevorzugen angebote, die nah an ihren inhaltlichen bedürfnissen 

und zeitlichen möglichkeiten sind: 11 modellversuche an 11 schulstandorten im land NRW haben gezeigt, wie 

man Eltern für die schule ihrer Kinder gewinnt. 

zum Gelingen tragen bei: 

•	 Gute,	positive	Gelegenheiten,	den	Kontakt	zur	oft	fremden	Schule	aufzunehmen,	beispielsweise	bei	zwang-

losen Eltern-Kind-Nachmittagen, angeboten für pädagogische Elternabende, die – wenn heikle themen zu 

besprechen sind – am besten unabhängig vom schulbetrieb durchgeführt werden

•	 Neue,	zwanglosere	Orte	und	Anlässe	als	(nur)	der	verpflichtende	Elternabend,	beispielsweise	gemeinsame	

Exkursionen, aktivitäten oder Feste

•	 Brückenbauer,	Moderatoren	und	Helfer,	die	nicht	unmittelbar	zur	Schule	mit	ihrem	Notensystem	gehören,	

und die – wie Familienbildung – trotzdem viel von bildung verstehen und vermitteln können
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Erfolgreiche  Elternansprache ist ein aushängeschild, mit dem eine engagierte grundschule für sich werben 

kann. Für viele schulen ist eine gute und vertrauensvolle zusammenarbeit mit Eltern auch aus diesem grund 

von essenzieller bedeutung. Nicht wenige grundschulen bemühen sich sehr um das hand-in-hand mit den 

Eltern, wenn es um die bildungslaufbahn der Kinder geht, und zeigen ihr leitbild gern. doch die zeitlichen 

und personellen Ressourcen sind begrenzt und ohne organisatorische und planerische Entlastung sind die 

eigenen vorstellungen von guter zusammenarbeit mit den Eltern meist nicht realisierbar. 

das spiegeln die antworten der befragten schulen, die mit Familienbildung im Projektzeitraum kooperierte. 

Wir haben grundschulleitungen, schulsozialarbeiter/-innen sowie die mutter aus einem Rucksackprojekt nach 

ihren Erfahrungen im Projektverlauf befragt und ausgewertet, wie sie die erfolgten Kooperationen mit Fami-

lienbildung bewerten. das Wichtigste vorab: die schulen arbeiten gern mit der Familienbildung als externem 

bildungspartner zusammen. sie sind offen für konzeptionelle vorschläge und wünschen sich, dass die gute 

zusammenarbeit weitergeht.

3 GutE NachbarN Im bEEt 
c. KooPERatIoN uNd EltERNaRbEIt aus dER sIcht voN schulEN
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1  da kann sich was ändern. Sechs mögliche Effekte: 

hat das Projekt die zusammenarbeit mit Eltern an Ihrer schule verändert? und – hand aufs herz: Wie beur-

teilen sie die zusammenarbeit mit Familienbildung, die mit ihren angeboten auf aktivierung, stärkung oder 

»Empowerment« von Eltern setzt? Wir haben um eine Einschätzung zu diesen Fragen gebeten. hier sind die 

antworten:

die Präsenz auf Elternabenden nimmt zu ... 

seit mit dem durch die Familienbildungseinrichtung koordinierten Rucksackprojekt eine engagierte mutter 

auf die anderen Eltern zugeht. sie ist die schnittstelle zu den Eltern, spricht vor den Elternabenden alle an, 

sagt ihnen, warum sie dahin gehen müssen. gegen die ansicht der Eltern »die Informationen werden wir auch 

so mitbekommen« wirbt sie für die teilnahme, für den direkten austausch. Nur so könne man die Inhalte, den 

schulstoff wirklich mitbekommen; nur, wenn man selbst präsent sei, könne man Fragen stellen und klären, 

was offengeblieben ist. Jetzt gehen mehr Eltern zu den Elternabenden, und eine schulleitung sagt: »die Kinder 

profitieren davon«. 

Neue angebote machen neugieriger. 

Während Elternabende generell nicht so gut angenommen werden, wie von der schule erwünscht, haben 

sich andere arten der Elternansprache erfolgreich gezeigt. Ein spielenachmittag an der schule wird nicht als 

klassische schulische Elternveranstaltung wahrgenommen, sondern ist etwas »für die Kinder«. und weil die gut 

auf	ihre	Eltern	einwirken	können	(»Wir	spielen	da,	Mama.	Und:	Ich	will	dahin!«),	kommen	ihre	Eltern	auch	eher.	

mitmachen, gemeinsam etwas erleben und sich mit den Kindern spielerisch in der neuen lernwelt umsehen, 

das – sagt eine schulleitung – habe den Eltern gut getan, denn sie fragten nach: »Wann machen wir so was 

wieder ...?«

brückenbauer sind hilfreich.

Es bewegt sich etwas zwischen schule und Eltern, wenn man sich spielerisch begegnen kann. Für einige Eltern 

ist es neu, zu erleben, dass in der schule auch gespielt und gelacht wird. Wenn im ersten schuljahr bei man-

chen Familien die meinung aufkommt, dass jetzt der Ernst des lebens beginne, erfahren sie bei einer von der 

Familienbildung organisierten informellen schulveranstaltung, bei Festen und aktivitäten, dass man spielen 

und Fehler machen darf. die schule und die lehrer/-innen in einem lockeren Rahmen kennenlernen, das öffnet 

die türen: die barriere, auch mal aktiv etwas zu erfragen, was man noch nicht weiß, sinkt mit so einer aktion. 

gut, wenn sie nicht einmalig bleibt, findet ein schulleiter. 

barrieren werden frühzeitig abgebaut ... 

... am besten, wenn die Kinder noch nicht in der schule sind oder spätestens gleich zu beginn der schulzeit. an-

gebote, wie ein sprachcafé, sind für den unkomplizierten Kontakt gut. hier können Eltern die sprache anhand 

von themen erlernen, die die schule betreffen. das Prinzip hat sich auch in anderen Formen bewährt: Eltern 

sollen in die schule kommen, hospitieren und beteiligt werden. Jede gelegenheit für tür-und-angel-gespräche 
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erscheint den schulverantwortlichen hilfreich. schule braucht und sucht den austausch: »Wir wollen etwas 

erfahren, miteinander ins gespräch kommen, um auch zu erfahren, wo könnte es ›klemmen‹, damit wir früh 

reagieren können.«

Vertrauen kann wachsen. 

Je öfter sich schule und Eltern begegnen, desto eher wächst das vertrauen. Eltern einbinden, sie bitten in 

den unterricht zu kommen, sie beteiligen (auch an beschlüssen) – stärkt den zusammenhalt zum guten. Pro-

jektbezogene Kooperationen stützen diese vorstellung von zusammenwachsen und -wirken, die bei einigen 

schulen da ist. Es nützt vor allem den Kindern: sie fühlen sich mehr in der schule zu hause, wenn ihre Eltern 

aktiver sind. das dreieck Eltern-schule-Kind wächst besser zusammen, wenn das vertrauen stimmt. Ein gutes 

verhältnis zu den Eltern, frühe Einbindung, bei Klassenfesten oder beim Elternstammtisch, hat für manche 

schulen etwas mit Ernstnehmen zu tun: »Wir müssen die Kinder ja auch ernst nehmen. und das bringt man 

damit zum ausdruck, wenn man die Eltern einbindet.«

Ein paar grundlegende dinge lassen sich leichter klären.

In ihren vorstellungen davon, wie Kinder erzogen werden sollen, liegen Eltern und schule meist nah beiein-

ander. so spräche vieles dafür, dass der Kontakt und austausch gelingt, wenn nicht Konflikte im schulalltag 

unvermeidlich wären und das verhältnis dadurch schnell getrübt sein kann. In dieser Rolle fühlen sich schulen 

nicht gerade wohl: Ein anruf bei den Eltern, wenn das Kind im unterricht stört oder schwierigkeiten hat, sich 

zu konzentrieren. Familienbildung kann für den ersten nötigen brückenschlag zu den Eltern hilfreich sein. sie 

ist – aus der sicht von Eltern – nicht teil von schule, kann moderieren. das Interesse einiger schulen dafür ist 

geweckt: »daran wollen wir arbeiten, dass nicht beim ersten Konflikt die chemie verdorben wird. Wir machen 

– nach unserem verständnis – den Eltern keine vorwürfe. da müssen wir hinhören, im gespräch sein und Eltern 

klar machen, wo ihre aufgaben liegen – aber auch unser anliegen klären: schule ist dazu da, dass alle Kinder 

etwas lernen – aber sie sollen sich dabei auch wohlfühlen.«

Punktlandung. 

Eigentlich hätte Familie m. die schule in laufnähe zur Wohnung gewählt, wenn nicht die lindenschule  – etwas 

weiter gelegen – so von sich reden gemacht hätte: »die legen großen Wert auf die gemeinschaft, man macht 

hier vieles gemeinsam, es gibt keine großen unterschiede«, fasst sandra müller zusammen, was man sich im 

stadtteil von der schule erzählt. heute, ein Jahr nach der Einschulung steht für die Eltern fest, die schule hält, 

was sie verspricht: Eltern sind hier willkommen. »das ist hier nicht typisch ›Eltern hier, lehrer da‹, sondern 

man kann gut reden und dann passt auch alles.« Eine Kooperation zwischen schule und Familienbildung hat 

zu dieser positiven Einschätzung beigetragen: »so wurde klar, dass die lindenschule wirklich offen ist. dass 

schule nicht nur heißt, man gibt sein Kind ab, fertig aus, sieht sich nur noch auf dem Elternsprechtag und 

tauscht sich ansonsten kaum aus ..., sondern mehr wie im Kindergarten, dass man viel übereinander weiß, 

etwas gemeinsam macht und sich gut kennenlernt.«

i	mehr zu dem Projekt: Kapitel 3 b, bunte mischung: ansichten von Eltern
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2  Schulalltag ungeschminkt: 

»zäh bis mühsam ...«, beschreibt eine Schulleitung die Versuche, dauerhaft kontakt zu den Eltern aufzu-

bauen. als hürden für die zusammenarbeit mit Eltern werden von den befragten Schulen mehrheitlich die 

folgenden genannt: 

•	 Viele	Eltern	sind	über	die	Standardwege	der	Elternmitwirkung	nicht	erreichbar.	Hier	stockt	der	Informations-

austausch zwischen Eltern und schule.

•	 Zu	den	Schwellenängsten,	die	Eltern	hindern,	die	Schule	zu	betreten,	gehören	vor	allem	Sprachbarrieren	

und die große unsicherheit, das fremde system nicht zu durchschauen.

•	 Meist	werden	die	Eltern	erst	angesprochen,	wenn	es	ein	Problem	gibt.	Der	Kontakt	ist	dann	viel	schwieriger.	

Frühere – unkomplizierte – anknüpfungspunkte wären aber hilfreich für beide seiten ... damit man helfen 

kann, wenn eine telefonnummer bei der stadt gebraucht wird, eine anlaufstelle, wo man hilfe bekommt, ge-

nannt werden muss oder Eltern den schulsozialarbeiter kennenlernen sollten.

•	 Manchen	Eltern	ist	der	Weg	in	die	Schule	zu	weit,	sei	es,	weil	die	Schule	in	der	Region	erst	angefahren	wer-

den muss, man kein auto hat oder für den Nahverkehr das geld nicht aufbringt. 

•	 Angebote	außerhalb	der	Schule	–	und	seien	sie	noch	so	hilfreich	–	werden	nicht	angenommen.	Wenn	schon	

zusätzliche veranstaltungen, dann müssen diese in der schule stattfinden. sie ist für einige Eltern der einzig 

denkbare anlaufpunkt für zusätzliche aktivitäten.

•	 Einige	Eltern	können	sich	aufgrund	der	Probleme,	die	sie	haben,	nicht	mit	dem	Bildungsthema	ihrer	Kin-

der beschäftigen. sie müssen miete besorgen, unterhalt bekommen, eine arbeitsstelle finden. Elternmitwir-

kung? Ist dann eine anfrage wie von einem anderen stern.

•	 Auf	den	herkömmlichen	Wegen	sind	Eltern	nicht	immer	erreichbar.	Manche	Schulen	schreiben	und	schicken	

ausführliche Einladungsschreiben, werben auf der Einschulungsfeier für die zusammenarbeit, finden offen 

Worte im Elternbrief und gestalten einladende Elternabende. »mehr geht nicht, oder?«, sagt ein schulleiter.

•	 Mangels	 geringer	 Teilnahme	 und	 Bereitschaft	 können	 manchmal	 keine	 Elternvertreter/-innen	 gewählt	

werden.

•	 Schule	würde	gern	Eltern	ansprechen,	die	noch	nicht	aktiv	sind.	Doch	wenn	die	Berufstätigen	gegen	halb	

fünf ihre Kinder im offenen ganztag abholen, bleibt nicht viel zeit für gespräche und keine luft für andere 

aktivitäten. 

•	 Für	manche	Eltern	ist	klar,	für	die	Erziehung	geben	sie	die	Kinder	in	der	Schule	ab	und	die	ist	dann	zuständig.	
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3  So geht´s besser: Gelingensfaktoren

»Nur zehn Teilnehmer – das schreckt uns nicht ab. Da muss man optimistisch bleiben. Und man darf nicht aufgeben, 

möglichst viele anzusprechen. Und dann sind die auch wieder Botschafter. Wenn man denen zeigen kann: ›Guckt 

mal, wie eure Kinder sich gefreut haben, dass ihr da mitgemacht habt‹. Daran sind wir interessiert als Schule. Wir 

wollen verankern, dass wir gut zusammenarbeiten als Schule mit den Eltern zum Wohl der Kinder.«

antwort einer schulleitung

 

die Schulen haben in der Projektzeit genau hingeschaut und aufmerksam verfolgt, wann und wodurch sich 

die zusammenarbeit mit Eltern verbessern lässt. hier ist ihre auswertung:

•	 Möglichst	konkrete	Aktionen	sprechen	Schule	und	Eltern	an:	Wenn	die	Wege	für	die	Eltern	kurz	und	informell	

sind, werden die Informationen auch genutzt. allerdings muss man sich immer wieder aufs Neue den Eltern 

zuwenden und ihnen zuhören. da muss man dranbleiben und nach den Ferien noch einmal an die termine 

erinnern. Eintagsfliegen im Projekt reichen nicht aus.

•	 Obwohl	man	als	Schule	immer	näher	an	den	Eltern	ist	als	die	außerschulischen	Partner,	ist	es	hilfreich,	die	

verantwortung etwas zu verlagern auf einen außerschulischen Partner. die tipps zum lernen, zu den hausauf-

gaben und dem Elternauftrag werden dann als solche aufgefasst und nicht als Kritik. darauf kommt es an. 

•	 Unkomplizierte	Termine	bevorzugt,	z.	B.	Frühstück,	Feiern	etc.	»Bildung«	kann	später	kommen!	Aktivitäten,	

die Eltern motivieren, sind: Klassenfrühstück, mehrere Feste im Jahr, besondere schulveranstaltungen, spie-

lenachmittage, schulwanderungen ... Eltern sind ansprechbar für aktivitäten, Feste und Feiern. das zieht viel 

eher als der Elternabend zu einem pädagogischen thema.

•	 Bildungsthemen	 fangen	am	besten	klein	an.	Nach	dem	Übergang	vom	Kindergarten	 in	die	Grundschule	

geht es deshalb am besten mit den praktischen dingen los: Wie packe ich einen tornister nach dem stun-

denplan? Warum sind manchmal Raumwechsel notwendig? Eltern wissen die einfachen Informationen sehr 

zu schätzen. 

•	 Vernetzung	der	Eltern	untereinander	ist	gut.	Wer	die	anderen	Eltern	aus	den	ersten	Schuljahren	kennt,	fühlt	

sich sicherer. denn es gibt dann immer jemanden, den man fragen kann.

•	 Eltern	müssen	sich	erst	einmal	wohlfühlen	und	in	der	Schule	ankommen.	Dabei	haben	sie	ihr	eigenes	Tempo.	

Ein guter Rahmen dafür ist ein Elterncafé – allerdings ohne festes Programm. das würde abschrecken, auch 

wenn schule so ein Forum gern nutzen würde, z. b. für themen wie »mediennutzung«. doch vertrauen muss 

nach und nach wachsen, damit Eltern schule als ort wahrnehmen, der nicht nur für Kinder da ist, sondern zu 

dem auch sie zugang haben. 

•	 Man	muss	die	Vorbehalte	mancher	Eltern	gegenüber	Schule	kennen,	um	sie	abbauen	zu	können.	Schule	ist	

auf die gemeinschaft mit den Eltern angewiesen: Wenn Kinder schwierigkeiten haben, muss gemeinsam ge-

klärt werden, woran es liegt oder wie es besser gehen kann. das ist die botschaft: das Kind steht im mittel-

punkt, ihm soll es gut gehen. Nur wenn beide zusammenarbeiten, ist das ziel erreichbar.
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•	 Nicht	nachlassen	in	dem	Bemühen,	Eltern	einzuladen	...	auch	wenn	die	schriftliche	Einladung	an	alle	Eltern	

oft ungehört bleibt, auch wenn viele trotz Flyer und aushang immer wieder erinnert werden müssen: Eltern-

beteiligung bleibt ein mühsames Empfehlungsgeschäft, ohne das es nicht vorangehen kann. 

•	 Einmalige	Aktionen	verblassen:	Bitte	mehr	davon	und	regelmäßig!

4  Wünsche und Visionen: 

»Als Schule wissen wir: Wenn Eltern an so vielen Stellen ihres Lebens noch gravierende Probleme zu lösen haben, 

ist es nicht an der Zeit, ihnen zu erklären, wie man den Schulranzen packt oder was auf ein gesundes Pausenbrot 

gehört.«             antwort einer schulleitung

 

Welche konkrete unterstützung brauchen Eltern in der Grundschulzeit aus der Sicht von Schule? Welche 

möglichkeiten hat Schule – und was würde sie am liebsten darüber hinaus tun, wenn die mittel und Spielräu-

me vorhanden wären?

•	 Eltern	in	die	Schule	zu	holen,	ihnen	zeigen	und	sagen,	wie	Schule	heute	und	hier	in	Deutschland	läuft	und	

wie Kinder lernen ... das ist ein ziel. Familien mit migrationshintergrund sprechen nicht nur eine andere spra-

che, sie haben auch eine ganz andere schule kennengelernt. das ist teil der vielfalt an grundschulen, ist 

schwierig und spannend zugleich. 

•	 Vor	allem	die	»Schulsprache«	sollten	Eltern	erlernen,	damit	sie	verstehen,	was	ein	Aufgabenheft	ist	und	wie	

es in der schule zugeht. Weil schule nicht den bildungsauftrag für die Eltern hat, sind hier Kooperationen mit 

Familienbildung gefragt.

•	 Andere	Eltern	brauchen	Unterstützung	um	Anträge	zu	stellen	(z.	B.	BUT-Anträge,	Anträge	für	die	OGS,	für	Zu-

schuss zur Klassenfahrt beim sozialamt etc.), manche brauchen Erziehungshilfe. Ihr bedarf wirkt sich auf die 

schulleistungen der Kinder aus und kann nicht übersehen werden. Wenn ein guter Kontakt zwischen schule 

und Eltern besteht, können diese themen angesprochen und die entsprechenden hilfen möglich gemacht 

werden. soziale arbeit geht oft vor, bevor es dann um schulische belange gehen kann. »Jede schule braucht 

(mindestens) einen sozialarbeiter«, bringt es eine schulleitung auf den Punkt.

•	 Kontakt	entsteht	durch	Regelmäßigkeit:	»,	regelmäßige	Treffen,	mehrere	Nachmittage,	am	besten	mit	Eltern-

café, Elternstammtisch ...« wären deshalb aus sicht von schule gut. Warum nicht spiele und café am Nach-

mittag,	damit	sich	Eltern	kennenlernen	und	untereinander	organisieren?	Ab	und	zu	(nicht	immer!)	könnten	

auch mal lehrer/-innen dazukommen ... Warum nicht anlaufpunkte in der schule als feste Instanz? Wenn die 

Eltern ihr Kind zur schule gebracht haben, könnten sie einen Kaffee trinken und sich austauschen. Eigentlich 

ein kleiner aufwand, aber keiner, den schule zusätzlich leisten kann.
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•	 Die	Mitwirkungsgremien	sind	oft	nicht	der	wichtigste	Punkt,	wenn	es	um	die	Zusammenarbeit	mit	Eltern	

geht. schule muss immer wieder den Kontakt zu den Eltern herstellen und ausbauen können. »Wir wollen El-

tern dafür gewinnen, dass sie die Wichtigkeit von schule einschätzen lernen und erfahren, welche ziele wir 

mit unserer Erziehung verfolgen. Wir müssen dabei sehr variabel sein. denn wir haben einerseits Eltern, die 

sich um ihre Kinder sehr bekümmern, während andere die Kinder eher etwas vernachlässigen.« Für den stän-

digen austausch und Kontakt, der hier gefordert ist, sind schulen offen für Projektideen und anregungen.

•	 Große	Bedeutung	messen	die	meisten	einer	möglichst	frühen	Kontaktaufnahme	bei,	noch	in	der	Kinderta-

gesstätte. gerade in der übergangsphase sind aus sicht von schule Eltern offener und neugierig, was schule 

bedeutet. mehr zeit und möglichkeiten im übergang vom letzten Kindergartenjahr bis zum Ende des ersten 

schuljahres wünschen sich einige: »da hapert es noch und da schlummern noch Ideen vor sich hin.«

•	 Eltern,	die	aktiver	am	Schulleben	beteiligt	sind,	haben	mehr	Verständnis	für	die	Entwicklung	der	Kinder.	Sie	

erleben außerdem, dass schule in schulen gelernt und gelebt wird. 

•	 Schule	ist	außerdem	auch	aus	finanziellen	Gründen	auf	aktivere	Eltern	angewiesen:	Die	Budgets	sind	gede-

ckelt. geldwert ist da auch jede Form von mitarbeit durch Eltern. mehr Identifikation mit der schule führt zu 

mehr beteiligung. 
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5  kooperieren – gerne mehr davon! 

»Wir wollen niedrigschwellige Hilfs- und Informationsangebote, denn das macht sich bemerkbar: Immer mehr El-

tern trauen sich, auf Elternabenden etwas zu fragen, Eltern kommen vorbei und sagen ›Kann ich mir mal die Schule 

oder Unterricht ansehen?‹, Eltern erkundigen sich nach Angeboten, von denen sie gehört haben. Es kommen mehr 

Eltern zu den Elternabenden, immer noch nicht in Massen, aber es geht. Also, wir suchen und wollen externe Partner. 

Wir sehen ja, dass wir das alleine gar nicht geregelt kriegen können.«     antwort einer schulleitung

 

Wollen die Schulen mehr/weitere zusammenarbeit, wie im Projektzeitraum erfahren? die antworten sind 

eindeutig:

•	 Ja,	denn	das	Hand-in-Hand	mit	den	Eltern	kann	Schule	in	Eigenregie	kaum	herstellen.	Der	Nutzen	ist	aber	un-

verzichtbar: Wenn die Eltern aktiv sind, merken die Kinder, dass schule auch von den Eltern ernst genommen 

wird. 

•	 Ja,	wir	brauchen	Kooperation.	Denn	als	Schule	sind	wir	vor	allem	für	die	Kinder	zuständig,	die	gibt	es	nur	mit	

ihren Eltern und für die haben wir ja keinen auftrag. da läuft nichts ohne abstimmung, Kontakt etc. mehr als 

wir	in	dieser	Richtung	zurzeit	tun,	können	wir	aber	nicht	leisten!	Weitere	Stunden	stehen	nicht	zur	Verfügung	

– noch mehr geht nicht. Wir brauchen zusätzliche Kräfte von außen für diese aufgabe. 

•	 Das	Schulbudget	ist	fast	ausschließlich	auf	die	Arbeit	mit	Kindern	beschränkt.	So	sind	der	Zusammenarbeit	

mit Eltern meist enge finanzielle grenzen gesetzt: väter und mütter sind bei allen aktivitäten als aufsicht, an-

feuerer, streckenpfosten beim sponsorenlauf oder bei Festen und Feiern fest eingeplant. solche highlights, 

wie ein Elterntreff, Elterncafé, thematische angebote, Elterngruppen, Rucksackprojekte, spielenachmittage, 

sind nicht in Eigenregie machbar und nur mit unterstützung von außen möglich.

•	 Für	 zusätzliche	Aktivitäten,	 größere,	 regelmäßige	Veranstaltungen	 für	 die	 Elternschaft	 oder	 die	 Schulge-

meinschaft sind externe Partner gern gesehen – auch wegen dieses positiven Nebeneffekts: so lernen Eltern 

die Familienbildung kennen – ein guter Weg, das Netzwerk im stadtteil zu erkunden. 

•	 Durch	Kooperationen	verändert	sich	etwas	in	der	Zusammenarbeit	mit	Eltern.	Gerne	mehr	davon!

•	 Es	kann	durchaus	sein,	dass	es	Eltern	zusätzlich	reizt,	wenn	auf	der	Einladung	nicht	»Schule«	steht,	sondern	

ein Kooperationspartner von außen genannt ist. das kann manchmal die hürden senken.

•	 Vorträge	über	Erziehungsfragen,	sinnvolle	Mediennutzung	oder	gesunde	Ernährung	wären	ohne	Kooperati-

on nicht möglich gewesen. da kommen externe moderatoren, die Informationen in die Elternschaft bringen 

– das ist nur möglich und besonders gut möglich durch Kooperation.

•	 Ja,	denn	auch	bei	wenigen	Teilnehmenden	sehen	Schulen	die	Effekte.	Schulen	sind	realistisch:	Geringe	Betei-

ligung schreckt sie nicht ab. sie sind offen für neue vorstöße und Projektideen.
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6  Perspektive und baustellenbedarf:

»Zusammenarbeit mit Eltern? Ich bin nicht unzufrieden, könnte mir aber mehr vorstellen. Früher waren volle Eltern-

abende bei Eingangsklassen normal, aber davon haben wir uns verabschieden müssen. Warum das so ist, kann ich 

auch nicht ganz erklären. Ich habe den Eindruck, manche Eltern lassen sich von schulischen Dingen nicht so sehr 

berühren, solange es gut geht. Dazu kommt hier und da die Bildungsarmut der Eltern. Es hemmt das Gefühl, man 

muss da was sagen, sich äußern. Das fällt unseren Eltern hier nicht so leicht. Wenn wir nicht aktiv sind, schläft der 

Kontakt ein.«              antwort einer schulleitung

 

die Kooperation mit Familienbildung hat Perspektive und ist gewünscht – weil aus der sicht von schule zu-

meist vielversprechend, oft sogar sehr erfolgreich. schwierig bleibt allerdings auch aus sicht des Kooperations-

partners schule die Frage der Finanzierung. 

Wer zahlt? Eine Schulleitung bringt es auf den Punkt: 

»Zuständig ist eigentlich keiner, weil die Elternbildung ja nicht unser Erziehungsauftrag ist. Deshalb freue ich mich 

schon sehr, wenn unser Partner Familienbildung einen Sinn darin sieht, die Zusammenarbeit mit Eltern zu fördern 

zugunsten der Kinder, und wenn sie dazu auf uns zukommen.« 

Kostenneutrale angebote kann Familienbildung nicht machen. das schulische budget für zusätzliche ange-

bote ist begrenzt, meist sogar nicht vorhanden. Fördervereine, so es sie gibt, haben nicht die möglichkeit, 

bildungsaktivitäten für Eltern und Kinder dauerhaft zu finanzieren. auf kommunale töpfe oder sonstige För-

dermittel können schulen nicht hoffen. Einige bemühen sich rege um sponsoren, teils mit Erfolg. Eine Finan-

zierung auf dauer ist so allerdings nicht sicherzustellen. 

Wenn Eltern einen eigenen beitrag leisten müssten, könnte das gerade die abschrecken, für die einige der 

angebote besonders hilfreich sind. zwei Euro vielleicht für ein angebot zur gesunden Ernährung? viele dürfte 

das überfordern. andere müssten erst vom Wert dieser Investition überzeugt werden. andererseits: Wenn ein 

angebot nichts kostet, wird es nicht wertgeschätzt. 

i	Siehe auch: Kapitel 4, Wegweiser: Kooperieren schritt für schritt/stichwort Finanzierung.
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h	Einen »musterablauf«, der das Gelingen einer kooperation garantiert, gibt es nicht. dennoch  besteht 

 eine erfolgreiche zusammenarbeit aus verschiedenen Einzelschritten, die – je nach Voraus - 

 setzungen – vor ort wichtig oder unerlässlich sein werden. die folgenden antworten aus den  

 verschiedenen modellstandorten erläutern neun zentrale Einzelschritte und zeigen, wie sie im  

 Verlauf der kooperationen mit Inhalt gefüllt werden können.

1.  Praktische Vorüberlegungen:

Was zu tun und zu bedenken ist, bevor es losgeht.

Warmakquise ist erfolgreicher bei der anbahnung von Kooperationen – gleich ob im Wirtschaftsleben oder in 

der grundschule. daher steht am anfang der blick auf die bereits bekannten möglichen Kooperationspartner 

im umfeld, gefolgt von ersten organisatorischen überlegungen:

•	 Wo	oder	in	welcher	Schule	ist	man	als	Anbieter	von	Familienbildung	bereits	erfolgreich?	

•	 Wo	bestehen	gute	Kontakte	und	sind	bereits	engagierte	Personen	vor	Ort,	die	eine	Ausweitung	der		Angebote	

und die Installierung neuer Konzepte unterstützen?

•	 An	welchen	Orten	(Arbeitskreisen,	Gremien,	Stadtteilkonferenzen	etc.)	können	neue	Kontakte	geknüpft	und	

alte wieder aufgefrischt werden? Wo kann Interesse an einer Kooperation geweckt werden?

•	 Welcher	Mehrwert	für	Schule	ist	vermittelbar?

•	 Meistens	geht	es	mit	der	eigenen	Motivation	los,	denn	um	den	Bereich	Schule	zu	erobern,	bedarf	es	sehr	viel	

optimismus. darüber hinaus sollte man sich darüber informieren, ob die schule schon über andere Koope-

rationspartner verfügt und, wie die Kooperationen dort funktionieren.

•	 Welche	Anlässe	lassen	sich	finden,	in	denen	man	den	Kooperationspartner	in	anderen	Zusammenhängen	

 erlebt (Eigenwerbung/Kontaktdaten immer griffbereit)?

•	 Welche	Strategie	der	Kontaktaufnahme	und	Akquise	ist	für	uns	selbst	die	beste?

•	 Ist	die	Schulleitung	an	der	Schule	für	eine	Kooperation	mit	der	Familienbildung	offen?	Oder:	Steht	an	der	

schule ein schulleiterwechsel an, was grundsätzlich mit höherem akquiseaufwand verbunden ist? 

•	 Reichen	die	eigenen	Kapazitäten,	um	den	Bedürfnissen	der	Schule	gerecht	zu	werden?

•	 Sind	die	Finanzen	geklärt?	Kann	zunächst	investiert	werden,	können	z.	B.	für	den	Einstieg	kostenfreie	Ange-

bote geplant werden?

•	 Sind	die	wesentlichen	Voraussetzungen	in	der	Familienbildungseinrichtung	für	das	Gelingen	von	Koopera-

tionen gegeben: ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen, intensive Kommunikation, Flexibilität, 

»kurze Wege« von der Idee zu deren umsetzung (zeitlich, administrativ), ein Konzept?

2 WEGWEISEr: 
KooPERIEREN schRItt FüR schRItt 4
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2. kontaktaufnahme: 

Wie? Wo? Wann?

Ein facettenreiches Profil einer bildungseinrichtung entsteht für den Kooperationspartner durch möglichst 

vielfältige Kontaktaufnahme, mit dem erklärten ziel der langfristigen und gleichberechtigten zusammen-

arbeit. Neben informellen gelegenheiten, sich vorzustellen und miteinander ins gespräch zu kommen, werden 

die folgenden strategien in den modellstandorten zur Nachahmung empfohlen:

•	 Entscheidend	ist	der	Beziehungsaspekt:	Ein	guter	Kontakt	zur	Schulleitung	oder	koordinierenden	Lehrkraft	

ist eine wichtige voraussetzung für die anbahnung einer tragfähigen Kooperation. Wichtig ist hierbei un-

bedingt die personelle Kontinuität der ansprechpartner vonseiten der Familienbildung, um vertrauen und 

wechselseitige Wertschätzung aufbauen zu können.

•	 Kontakte	in	einem	Arbeitskreis	nutzen,	in	denen	auch	Schulleitungen	mitarbeiten.

•	 Bestehendes	Netzwerk	–	Ansprechpartner	in	der	Schule	als	vertrauensvolle	Basis	zum	weiteren	Ausbau	der	

zusammenarbeit nutzen.

•	 Den	Elternbegleiterinnen/-begleitern	eines	bereits	etablierten	Kooperationsprojektes	das	Kooperationsvor-

haben im Rahmen eines Fortbildungstreffens vorstellen.

•	 Kontakte	zum/zur	Schulsozialarbeiter/-in	knüpfen.	Oft	hat	man	sich	vor	Ort	bereits	über	andere	Gremien,	

Fortbildungen oder Projekte kennengelernt.

•	 Bereits	bestehende	Kooperationen	mit	einer	Grundschule	und	der	dort	 im	Rahmen	eines	Schulprojektes	

 tätigen Elternbegleiter/-innen nutzen.

•	 Eine	 Terminvereinbarung	 mit	 der	 Schulleitung,	 um	 eine	 besondere	 Aktion,	 auf	 die	 Schule	 abgestimmt,	

vorzustellen. 

•	 Alle	Grundschulen	durch	einen	Mailverteiler	auf	besondere	Aktionen,	die	interessieren	könnten,	aufmerk-

sam machen.

•	 Kompetenzen	der	Familienbildung	bekannt	machen:	Jahresprogramm	der	Familienbildung	im	Lehrerzim-

mer auslegen.

•	 Begegnungen	bei	Stadtteilfesten,	Schulfesten,	am	Rande	von	gemeinsamen	Sitzungen	bei	Bürgervereinen	

und bei persönlichen gesprächen suchen.
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3. Standpunkt/Selbstvergewisserung: 

klärung des eigenen und des gemeinsamen Standpunktes zur Elternarbeit

die unterschiedliche herangehensweise von schule und Familienbildung in bezug auf die zusammenarbeit 

mit Eltern kann zur stolperfalle werden: Während schule Eltern oftmals nur im Rahmen der mitwirkungsmög-

lichkeiten einbezieht oder wenn es schwierigkeiten gibt, arbeitet Familienbildung grundsätzlich in Form von 

angeboten. sie baut auf die vorhandenen Ressourcen von Familien und deren hohem Eigeninteresse an der 

bildungslaufbahn der Kinder. gut für die Kooperation ist, wenn beide seiten wissen, wo sie stehen. Welche 

(unterschiedlichen?) ziele verfolgen schule und Familienbildung bezüglich der Elternbildung im sozialraum? 

Ein paar beispiele:

Familienbildung will ...

•	 Eltern	erreichen,	die	über	die	bisherigen	Wege	der	Öffentlichkeitsarbeit	kaum	mit	Angeboten	zur	Stärkung	

der Erziehungskompetenz in Kontakt gekommen sind; 

•	 mit	»aufsuchender	Familienbildung«	Eltern	vor	Ort	ansprechen,	die	mit	der	»Komm-Struktur«	eines	Kurspro-

gramms kaum aufmerksam gemacht werden können;

•	 Eltern	befähigen,	ihre	Kinder	im	Grundschulalltag	kompetenter	zu	begleiten;

•	 Eltern	mit	 Migrationshintergrund	 unterstützen,	 sich	 im	 Sozialraum	 Schule	 und	 darüber	 hinaus	 in	 ihrem	

stadtteil besser zu informieren, unsicherheiten abzubauen, Kommunikationshemmungen zu überwinden 

und sich stärker zu engagieren;

•	 nicht	beurteilen,	keine	Noten	verteilen,	den	Eltern	eine	positive	Haltung	entgegenbringen,	die	Lebensum-

stände mit einbeziehen – die Familienbildungseinrichtung ist ein Freiraum für Eltern;

•	 entlang	der	Bedarfe	von	Eltern	planen	und	konzipieren.

und wie sieht die Schule ihre zuständigkeit, wenn es um Elternarbeit geht? 

•	 Pflicht	oder	Kür?	

•	 Auftrag	oder	Leidenschaft?

•	 Welche	konkreten	Konzeptionsideen	oder	Vorerfahrungen	hat	Schule	mit	der	Elternarbeit	gemacht?	

•	 Die	Schule	 lebt	eine	andere	Tradition	der	Zusammenarbeit	mit	Eltern	als	Familienbildung:	Elternkurskon-

zepte können nicht ungeprüft auf schule übertragen werden. hier muss sorgfältig abgestimmt werden: Wo 

kann der kooperierende schulpartner das selbstverständnis von Familienbildung unterschreiben? Wo gibt 

es differenzen?
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4. recherche vorab: 

Was man über die Position, motivation oder bedarfe von Eltern und Schule wissen sollte

•	 Interessen,	Bedarfe	und	die	Motivationslage	der	Eltern	ermitteln	(Elternbegleiter/-innen,	aktive	Eltern,	Schul-

kontakte, schulsozialarbeiter einbinden);

•	 Fragen	 zu	 den	 Eltern	 klären:	 Quote	 der	 Berufstätigen?	 Ist	 das	 Thema	 »Migration«	 von	 Bedeutung?	 

sind die Eltern an der schule erreichbar? Wie viele mütter oder väter sind allein erziehend?

•	 Sozialstatistik	zum	Stadtteil	kennen;

•	 Herausforderungen	 (soziale	 Dynamik	 im	 Stadtteil,	 Migrationshintergrund	 oder	 bildungsferne	 Milieus)	

kennen;

•	 Newsletter	der	Schule	abonnieren	und	sich	im	Vorfeld	über	die	Schule	(Homepage)	informieren;

•	 Aktionen	der	Schule	besuchen	und	das	Stimmungsbild	wahrnehmen;

•	 Einladungen	aussprechen,	z.	B.	den	Offenen	Ganztag	zu	sich	in	die	Einrichtung	zu	einem	besonderen	Nach-

mittag einladen;

•	 Offene	 Kommunikation:	 Schule,	 Elternvertreter/-innen/Schulpflegschaft/Fördervereine/Honorarkräfte	

befragen;

•	 Nicht	irritieren	lassen!	Gelegentlich	signalisieren	Schulleitungen	und	Lehrer/-innen	kein	besonderes	Inter-

esse an der Konzeptentwicklung und Projektdurchführung. dennoch gilt: der hilferuf der chronischen über-

lastung ist allerorten nicht zu überhören.
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5. auftragsklärung: 

abstimmung über den gemeinsamen Plan und den möglichen »heimlichen« lehrplan 

hinter dem offiziellen aktionstitel (»das gesunde Pausenbrot«, »mitwirkung in den schulgremien«, »spiele-

nachmittag für Eltern und Kinder«) werden auf beiden seiten weitere ziele mitgedacht, die in der Projektver-

einbarung nicht immer benannt werden. damit es in der Kooperation hier keine missverständnisse gibt, muss 

der auftrag hinter dem auftrag für beide Partner auch in dieser hinsicht geklärt sein: Was will schule mit einer 

aktion zur Elternmitwirkung wirklich erreichen? Wohin werden die Eltern durch die konzeptionelle vorarbeit 

der Familienbildung geführt? Was soll mit dem angebot zusätzlich erreicht werden? 

Ein paar beispiele aus Sicht der Schule:

•	 Eltern	sollen	ihre	Kinder	beim	Lernen	begleiten,	nicht	sie	anleiten.	

•	 Sie	sollen	den	Sozialraum	Schule	als	angstfreien	Ort	erleben.

•	 Eltern	sollen	sich	engagieren	und	im	Sozialraum	Schule	ihren	Platz	finden.	

•	 Sie	sollen	ohne	Vorbehalte	und	mit	Offenheit	auf	den	Lernort	der	Kinder	zugehen.

•	 Sie	sollen	ihre	Möglichkeiten	kennenlernen,	sich	positiv	und	konstruktiv	einzubringen.

•	 Sie	sollen	mögliche	Konflikte	ohne	Vorbehalte	in	der	Schule	ansprechen.

aspekte aus Sicht der Familienbildung:

•	 Der	Kurs	bietet	ein	Modellverhalten	für	Eltern	an,	zum	Beispiel:	Die	Kursleiter/-innen	ermöglichen	den	Kindern	

Erfolgserlebnisse, um diese gezielt loben und bestätigen zu können. sie schaffen eine atmosphäre, in der lob, 

anerkennung und spaß deutlich überwiegen und Kritik, hinweise auf regelkonformes verhalten und beleh-

rungen im vergleich zu den positiven beziehungsbotschaften geringer ausfallen. so erfahren Eltern, dass sich 

Kinder bereitwillig an Regeln halten und gut lenkbar sind, wenn die basis einer stabilen positiven Erwachse-

nen-Kind-beziehung gegeben ist.

•	 Durch	gezielte	Interaktionsspiele	soll	die	Eltern-Kind-Kommunikation	verbessert	werden.

•	 Eltern	mit	Migrationshintergrund	soll	der	Weg	in	die	Einrichtung	der	Familienbildung	geöffnet	werden,	indem	

einige der Projektveranstaltungen in den Räumen der vhs stattfinden. Wenn die räumliche Nähe der schule 

zur Familienbildungseinrichtung gegeben ist, können Kurseinheiten mit guten teilnehmendenzahlen stattfin-

den und von Eltern besucht werden, die beispielsweise die vhs noch nicht kennen oder bislang noch keine 

veranstaltungen dort besucht haben. 

•	 Eltern	sollen	in	ihrer	natürlichen	Rolle	und	in	ihrem	Erziehungsauftrag	begleitet	und	unterstützt	werden;	Refle-

xion wird angeregt, alternativen zum alltagshandeln aufgezeigt und eingeübt. das braucht zeit.

•	 Wichtig	ist	es,	die	Angebote	der	Familienbildung	so	zu	organisieren,	dass	die	Wünsche,	Bedürfnisse	und	Vor-

stellungen der Kinder, Eltern, lehrer/-innen im mittelpunkt stehen. Es soll ein gelungenes angebot für alle 

 beteiligten werden, durch das sich die Familienbildung in der schule als ein unersetzlicher Partner erweist.

•	 Zusätzlich	sollte	mit	dem	Angebot	erreicht	werden,	die	anderen	Schulen	im	Umkreis	zu	begeistern,	auch	an	

ihrer schule mit der Familienbildung in aktion zu treten.
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6. Neue orte für Elternbildung: 

Neue räume/orte für die kooperation gesucht

Neue orte bringen auf neue gedanken, sie inspirieren und sprechen an. die bekannten Räume der schule oder 

die – manchmal unerreichbar scheinenden – Räumlichkeiten der Familienbildungseinrichtung sind vielleicht 

manchmal schon »besetzt«. die suche nach neuen Freiräumen gelingt, wenn sich zwei (hier: schule und Eltern) 

aufmachen wollen.

Familienbildung kann je nach konzeption ihre angebote darauf abstimmen und andere orten nutzen, z. b.:

•	 die	Plätze	und	Räume	des	Fußballvereines,	der	Saal	an	der	Moschee,	ein	Museum	oder	einfach	der	Grillplatz	

hinter der schule? bei der suche nach anderen orten können auch vorschläge von schulkindern (und Eltern) 

in die Planung einbezogen werden,

•	 gemeinsame	Ausflüge	und	Exkursionen	als	neue	Freiräume,

•	 ein	Elterncafé	als	neuer	Ort	im	bekannten	Gebäude,

•	 aktivierende	»Eltern-Kind-Aktionen«,	die	zeigen,	dass	Schule	mehr	anbietet	als	Unterricht	und	Informationen,	

•	 der	Offene	Ganztag,

•	 die	noch	brachliegende	Grünfläche	vor	oder	hinter	dem	Schulgebäude,

•	 noch	ungenutzte	Ecken	und	Flächen	des	Schulgeländes,

•	 die	Familienbildungseinrichtung.

7. beteiligung organisieren: 

Eltern in ein aktivierendes konzept in absprache mit der Grundschule einbinden

•	 Eltern	können	Teilaufgaben	der	Aktionen	übernehmen,	z.	B.	die	Öffentlichkeitsarbeit,	die	Verbreitung	von	

 Informationen unter den Eltern. 

•	 Eltern	als	Paten	für	die	Eltern	der	neuen	Erstklässler;	Großeltern	als	Lernpaten

•	 Aufgaben	am	Aktionstag	selbst	vorab	vergeben,	z.	B.	Zuständigkeit	für	Fotos	am	Aktionstag,	 in	der	Nach-

bereitung Erstellung einer Kollage, die an der schule veröffentlicht wird usw.

•	 Die	Einbindung	der	Eltern	in	Elternbildung	durch	Befragung	und	Gespräche	sicherstellen,	Eltern	aktiv	an-

sprechen, damit sie ihre Interessen artikulieren

•	 Mehrsprachige	 Flyer,	 angepasste	 Vortrags-	 und	 Sprechhaltung	 oder	 ggf.	 muttersprachliche	 Übersetzer	

 stellen sicher, dass Eltern mit noch geringen deutschkenntnissen nicht ausgeschlossen sind. 

•	 Grundsätzlich	 ist	 bei	 der	 Planung	 (Motivation,	 Aktivität,	 Inhalte	 usw.)	wichtig,	 Kinder,	 Eltern	 und	 Lehrer/ 

-innen zu gleichen anteilen im blick zu behalten. die motivation der Eltern, daran teilzunehmen, ist dann ge-

geben, wenn die Kinder aktiv dabei sind und spaß haben. 
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8. Nach der durchführung:

das gemeinsame Projekt auswerten

die Idee, das Konzept und das ziel der Kooperation sind auf beiden seiten geklärt. Nach Projektschluss ist eine 

sorgfältige bewertung und Einschätzung des Erreichten fällig. am besten gemeinsam. Künftige Kooperationen 

profitieren von den gemachten Erfahrungen und einer kritischen Würdigung aller Faktoren, die zum gelingen 

oder zum stolpern beitragen: 

•	 Zeit	und	Aufmerksamkeit	reservieren,	Absprachen	genau	einhalten,	die	eigene	Ressourcen	(Zeit	und	Geld)	

richtig einschätzen

•	 Termine	festlegen,	einen	Durchführungsplan	entwickeln,	Rollen	klären	und	vereinbaren,	Besuche	der	Schu-

le beim Projekt festlegen, dauernden Informationsfluss sicherstellen 

•	 Präsenz,	Akzeptanz,	Offenheit,	Verbindlichkeit,	Empathie	zeigen

•	 Auf	das	gemeinsame	Planen	und	Durchführen	kommt	es	an:	Das	führt	konkret	und	praktisch	zur	Vertiefung	

der Kooperation. das sollte am Ende stehen: alle erleben sich in der sache für Eltern und Kinder als interdis-

ziplinäres sich ergänzendes team. der mehrwert der aktivierenden Elternbildung wird konkret und unmittel-

bar erlebbar.

•	 Im	Familienbildungskonzept	zur	Stärkung	der	Erziehungskompetenz	wird	Eltern	und	Kindern	angeboten,	

schule ohne leistungsdruck und benotung zu erleben. Eltern sollen außerdem in lockerer atmosphäre Er-

ziehungs- und beziehungsthemen besprechen können. Wenn der präventive ansatz durch schule allerdings 

als chance zu »therapeutischer Intervention« wahrgenommen wird und eine vorauswahl von Eltern vorge-

schlagen wird, beeinträchtigt das die grundidee, alle Eltern anzusprechen und keine stigmatisierung bei der 

Elternschaft vorzunehmen. Ein solcher grunddissenz beeinträchtigt das angebot der Familienbildung und 

wirkt sich auf künftige Kooperationen aus.

•	 Die	unterschiedliche	Herangehensweise	von	Schule	und	Familienbildung	in	Bezug	auf	die	Elternarbeit	kann	

zur stolperfalle werden: Während schule Eltern oftmals nur dann in den schulalltag mit einbezieht, wenn es 

schwierigkeiten gibt, arbeitet Familienbildung vor allem in Form von angeboten und baut auf den vorhan-

denen Ressourcen von Familien auf. mitarbeiter/-innen von Familienbildungseinrichtungen arbeiten in der 

Regel in verschiedenen teams, in dem alle teilnehmenden gleichberechtigt sind. die Kolleginnen und Kol-

legen in der schule sind die zusammenarbeit mit »fachfremden Kollegen« nicht immer gewöhnt. das er-

schwert manchmal die gegenseitige akzeptanz.

•	 Unterschiedliche	Einschätzungen	müssen	nicht	zum	Stolperstein	werden.	Die	Schulleitung	vertritt	die	Hal-

tung, Eltern sollten in erster linie »spaß« haben, um sie an das Projekt zu binden? der Familienbildnerin ist es 

wichtiger, mit Eltern in einen »bildungsaustausch« zu treten, also dialogisch an einem dem bedarf der Eltern 

entsprechenden thema zu arbeiten? beides zusammen kann für das weitere gelingen des Projektes von we-

sentlicher bedeutung sein. die Kompromissfindung ist zeitaufwendig und anstrengend, aber bereichernd – 

und führt in der Regel zu wirklich passgenauer abstimmung des Konzeptes auf die bedarfe der Eltern. 
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9. Folgeakquise: 

Wie geht´s weiter nach dem Projekt? 

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. dies gilt umso mehr, als eine einmalige Kooperation viel zeit, Energie 

und Entwicklungszeit bindet. der hohe aufwand lohnt sich vor allem dann, wenn die Kooperation weitergeht 

und der Erfolg einer Kooperation durch Folgeaufträge gesichert werden kann. zum beispiel so:

•	 Gemeinsame	Auswertung:	Gute	Zusammenarbeit?	Weitere	Kooperation	erwünscht?	(Kriterien	dazu:	siehe	

Punkt 8/auswertung)

•	 Die	im	laufenden	Prozess	entstandenen	Ideen	notieren.

•	 Regelmäßige	Lenkungstreffen	zur	weiteren	Planung	von	Bildungsveranstaltungen	für	Eltern	oder	Familien	

vorschlagen

•	 Am	Ball	bleiben,	sich	als	eigenständiges,	Eltern	unterstützendes	Programm	etablieren	–	und	den	Kontakt	

und die beziehung mit der schule pflegen

•	 Wenn	möglich,	Kooperationspartner	auf	eine	unbestimmte	Zeit	werden	und	eine	solche	gemeinsame	Pers-

pektive mit neuen vorschlägen untermauert ansprechen

•	 Im	Gespräch	bleiben:	Schulen	suchen	Unterstützung	in	der	Elternarbeit	und	wünschen	aktive	Mit-Organisa-

toren für individuelle, auf die schule abgestimmte aktionen für Kinder, Eltern und lehrer/-innen

•	 In	den	bekannten	Gremien	(siehe	Punkt	2/Kontaktaufnahme)	Ideen	und	Konzepte	kommunizieren:	weitere	

 Interessenten nicht übersehen und nach der Kooperation gezielt ansprechen 

•	 Schwierig	auf	Dauer	bleibt	die	Frage	der	Finanzierung	von	Projekten	der	Elternarbeit.	Weder	die	Schulen	ver-

fügen über eigene mittel noch kann Familienbildung kostenfreie angebote planen oder die nötigen mittel 

zur Finanzierung allein beschaffen. Kooperieren mit grundschule heißt daher auch: man muss politisch an 

einem strang ziehen, damit Familienbildung/Elternbildung in der grundschule nicht von zufälligkeiten ab-

hängig wird. 



89

4  Wegweiser: Kooperieren schritt für schritt

h	Stichwort: Finanzierung

Eine Erkenntnis an allen modellstandorten war, dass angebote für Eltern in der schule nicht zum Nulltarif zu 

haben sind, da eine Planung mit Elternbeiträgen viele angebote unfinanzierbar macht bzw. nur eine kleine 

gruppe von Eltern erreicht. die übernahme von Kosten durch die jeweilige schule ist nur sehr begrenzt mög-

lich, da die zur verfügung stehenden mittel gering und in der Regel kaum für die ausgaben des laufenden 

schulbetriebs ausreichend sind. Ergänzende mittel sind also erforderlich. 

die liste möglicher Quellen für eine zusätzliche Finanzierung ist kurz:

•	 Fördervereine	der	Schulen

•	 Stiftungen	(zeitlich	begrenzt	für	Modellvorhaben)

•	 Bezirksvertretungen	in	den	NRW-Städten

•	 Organisationen	wie	Lions	Club,	Rotarier	u.	ä.

•	 sonstige	private	Sponsoren

durch zusätzliche aufgaben für die mitarbeiter/-innen und leitungen der Familienbildungseinrichtungen, wie 

Pflege der Qm-systeme, vielfältige Netzwerkarbeit usw., sind jedoch kaum Ressourcen für eine zeitintensive 

mittelakquise vorhanden. Wenn also Familienbildung in größerem umfang in der grundschule angebote 

machen soll, was im Interesse eines besseren zugangs zu den Eltern äußerst sinnvoll wäre, ist zusätzliches 

geld im system erforderlich. Im sinne der Frage »cui bono?« sollte dieses geld aus dem zuständigen (schul-)

ministerium zur verfügung gestellt werden.
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zwölf Empfehlungen für den transfer der Projektergebnisse 

1. Für die weitere arbeit und die sicherung der Projektergebnisse ist es wichtig, dass die Wirkung und die 

 positiven Ergebnisse, die sich für schulen aus dem Projekt ergeben, herausgearbeitet und veröffentlicht wer-

den. aufgrund der bisherigen Projekterfahrungen erscheint es nicht nur sinnvoll, sondern strategisch notwen-

dig, dass die veröffentlichung der Ergebnisse vor allem durch das ministerium für schule und Weiterbildung 

des landes Nordrhein-Westfalen (msW) über die dort bestehenden verteiler erfolgt und über diesen Weg lan-

desweit schulleitungen erreicht. sicherlich ist es ebenso hilfreich, im Rahmen von schulleiterkonferenzen die 

positiven Effekte der Kooperation mit Partnern wie der Familienbildung zu berichten. der direkte Erfahrungs-

bericht einer schulleitung aus den modellstandorten kann das Interesse anderer schulleitungen wecken. 

2. aus dem gesamtangebot der Familienbildung, das im Rahmen der Kooperation mit grundschulen im Kon-

text »Elternbildungsarbeit« geleistet wurde, lassen sich Fortbildungsangebote für interessierte schulleitungen 

und lehrerinnen und lehrer herausarbeiten. 

3. Eine weitere möglichkeit der Weiterarbeit an den Ergebnissen der modellstandorte besteht darin, die gre-

mien des offenen ganztags zu nutzen. Es hat sich gezeigt, dass in schulen mit offenem ganztag gute anknüp-

fungsmöglichkeiten zur gestaltung der Erziehungspartnerschaft bestehen.

4. an schulen, an denen aktiv schulsozialarbeit geleistet wird, werden die Kooperationen der Familienbildung 

mit den Kolleginnen und Kollegen der schulsozialarbeit ausgebaut. zur sicherung der Kontinuität und veran-

kerung gelingender Erziehungspartnerschaft sollten weitere Kooperationspartner im umfeld der schularbeit 

mit ins »boot«. 

5. die Projektsteuerungsgruppe überlegt weiterhin, die erarbeiteten Konzepte gelingender Erziehungspart-

nerschaft in den schulen über ihre Internetpräsenz online zu stellen. auf der Internetpräsenz des Innovations-

projektes werden die modellstandorte mit den jeweiligen ansprechpartnern veröffentlicht. die agierenden 

Personen vor ort stehen auch nach Ende des modellvorhabens als Expertinnen und Experten zur verfügung.

6. an einigen standorten gab es Kooperationen von Familienbildungseinrichtungen, deren träger auch 

träger eines Familienzentrums sind und entsprechend mittel der leistungen der Familienbildung in Familien-

zentren auch für Elternbildungsangebote rund um die gestaltung des überganges von der tageseinrichtung 

für Kinder in die schule nutzen. damit auch zukünftig derartige angebote ausreichend finanziert sind, sollten 

vergleichbare Finanzierungsmöglichkeiten in betracht gezogen werden. 

7. die vertreterinnen und vertreter sowie sprecherinnen und sprecher der landesarbeitsgemeinschaften der 

Familienbildung, die in der steuerungsgruppe mitgewirkt haben, werden in ihren jeweiligen landesarbeitsge-

meinschaften über die offiziellen Projektveröffentlichungen hinaus über Ergebnisse der modellstandorte, der 

arbeitsgruppen, Workshops und der verhandlungen mit dem Familienministerium bzw. dem schulministeri-

um über Finanzierungsmöglichkeiten von Elternbildungsangeboten an und mit schulen berichten. 

5FruchtFolGE 
so KaNN Es WEItERgEhEN 
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5  Fruchtfolge I so kann es weitergehen 

8. In diesem Kontext sollte u. a. auch geprüft werden, ob nicht die gestaltung des übergangs von der Kita in die 

schule förderrechtlich (über das Kibiz) genutzt werden könnte. der § 14b Kibiz bietet dazu gute möglichkeiten.

9. In dem geplanten Institut schule und Weiterbildung mit sitz in soest sollte das thema »Elternbildungs-

arbeit« als schwerpunktthema berücksichtigung finden und beispielsweise in Fortbildungen für (grundschul-)

lehrer/-innen einfließen. hauptamtlich pädagogische mitarbeiter/-innen der anerkannten Familienbildung in 

NRW könnten entsprechend ihr Know-how in die Fortbildungen einbringen.

10. Insgesamt könnte eine geschickte verlinkung der Projektergebnisse in die Informationsmedien von 

 schulen bzw. dem schulministerium dazu beitragen, dass das Interesse an weiteren grundschulen geweckt 

wird. 

11. Ein vergleichbarer Effekt ist von einem gezielten Fachtag für schulleitungen und lehrer/-innen von 

grundschulen zu erwarten, auf dem die schulleitungen der modellschulen ihre Erfahrungen des Innovations-

projektes vorstellen und diskutieren. 

12. Insgesamt sollte seitens der steuerungsgruppe Familienbildung NRW gemeinsam mit den vertreterinnen 

und vertretern des Familienministeriums der Kontakt zum schulministerium ausgebaut werden. die Imple-

mentierung von unterstützungsangeboten für schulen kann gelingen, wenn interministeriell gemeinsam 

Entwicklungsstrategien erarbeitet werden und gegenseitige Information darüber erfolgt, welche konkreten 

vorhaben im Rahmen der bildungspolitik geplant sind, um dem landespolitischen ziel »Kein Kind zurücklas-

sen« näherzukommen. 
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WEr hat IhN jEtzt, dEN »GrüNEN daumEN«? 
EIN REsümEE    6
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6  Wer hat ihn denn jetzt, den »grünen daumen«? I Ein Resumee

ob eine gartengestaltung oder der Entwurf einer bildungslandschaft gefällt, hängt von vielen subjektiven 

und situativen Faktoren der betrachter/-innen und Nutzer/-innen ab – ob sie »gelingt« neben handwerklicher 

befähigung von der Kenntnis der Interessen und ziele, von intensiver Kommunikation und beteiligung, den 

Ressourcen, einer klugen auswahl und dosierten anordnung der Pflanzen, von deren Qualität, aber auch vom 

standort, von der bodenbeschaffenheit, vom Klima und der Jahreszeit. so können beete und Rabatten, Wild-

wiesen und Kräuterschnecken saisonal ebenso ihre positive Wirkung entfalten wie englischer Rasen, tropen-

häuser, Weizenfelder und Kaninchenställe. aber nicht jede Idee, nicht jeder Entwurf ist immer und an jedem 

ort realisierbar.

Ähnlich ist es auch bei der Kooperation zwischen Einrichtungen der Familienbildung und grundschulen. viele 

beteiligte mit unterschiedlichen Interessen lassen sich aus unterschiedlichen motiven und mit unterschiedli-

chem Engagement auf Impulse und angebote ein, die dann möglichst schnell möglichst vielen zielen dienen 

sollen. hier Ergebnisse zu bewerten oder überhaupt Erfahrungen und Prozesse angemessen und objektiv zu 

beschreiben, ist ein komplexer und komplizierter vorgang. dennoch gibt es natürlich zielerwartungen und 

bewertungskriterien, die sich z. b. aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 1, dem schulrecht NRW 2 oder dem 

Weiterbildungsgesetz NRW 3 ergeben. diesen vorgaben sind mit jeweils eigenem zugang sowohl die Eltern 

als Erziehungsverantwortliche, als auch die schulen und die Jugendhilfe sowie die dahinter stehenden staatli-

chen stellen auf landes-, Kreis- und Kommunalebene verpflichtet. Im grunde gibt es hierbei keine alternative 

zu sinnvollen Kooperationen (Partnerschaften), um die zugänge, Kompetenzen und Ressourcen zu nutzen 

und sich gegenseitig und untereinander zu unterstützen. Im mittelpunkt steht dabei das Kind – aus sicht der 

Familienbildung allerdings in seiner systemischen Einbindung in seine Familie und sein soziales umfeld. Es 

geht also um die Frage des »Wie?« der Erziehungs- und bildungspartnerschaften, nicht um das »ob«. diese 

Erkenntnisse haben unter dem stichwort »aufwachsen in öffentlicher verantwortung« längst Einzug in die 

Fachdiskussionen gehalten und längst gibt es in vielen schulen z. b. über ganztagskonzepte, Integrationsas-

sistenz und schulsozialarbeit verbindungen zu sozialpädagogischen Professionen und der Jugendhilfe. der 

bereich der Elternbeteiligung und mitgestaltung des schullebens durch Eltern ist unserer Erfahrung nach 

dennoch weiterhin unterentwickelt und bindet diese familiären Erziehungsexperten und bezugspersonen der 

Kinder nicht hinreichend und angemessen ein, wenn es um schulische angelegenheiten oder alltags- und 

Entwicklungsfragen geht. hier versucht Familienbildung mit ihrem ansatz von Elternarbeit an schulen neue 

Qualitäten zu erschließen, schule zu einem anker für positive Entwicklungen der Kinder und ihrer Familien zu 

machen.

1 Recht junger menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit/schaffung und Erhaltung positiver lebensbedingungen für junge menschen und ihre Familien 
sowie einer kinder- und familienfreundlichen umwelt/leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie

2 Recht auf schulische bildung, Erziehung und individuelle Förderung

3 allgemeines Recht, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des berufs erforderlichen Kenntnisse und 
Qualifikationen zu erwerben und zu vertiefen
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die beschreibung der arbeit an den Projektstandorten zeigt deutlich, dass eine solche arbeit gelingen kann. 

dabei stehen die akteure aus Familienbildung und schule vor der herausforderung, sich gegenseitig fachlich 

wahrzunehmen, die Perspektiven ihrer systeme zu weiten, gemeinsames vorgehen abzusprechen und ihre 

jeweiligen Kollegien einzubeziehen. grundlegend und entscheidend dafür sind die »chemie«, die haltung und 

der umgang miteinander. dieser umstand wurde von den Einrichtungen der Familienbildung im Projekt be-

reits bei der standortwahl versucht zu berücksichtigen, ist und bleibt aber gleichermaßen ein gelingensfaktor 

und ein stolperstein. 

Ein weiterer zentraler aspekt ist die Niedrigschwelligkeit von zugängen und angeboten für und mit Eltern – 

insbesondere in der startphase. hier konnte das Projekt natürlich damit punkten, dass in überschaubarer aber 

nicht zu unterschätzender Weise Ressourcen – insbesondere zeitpakete pädagogischer mitarbeiter/-innen 

und honorarkräfte – verfügbar waren. trotzdem fand das Projekt keinesfalls unter laborbedingungen statt, 

sondern wurde allerorts als reale herausforderung in konkreten bewährungssituationen erlebt. dabei waren 

Fragen der persönlichen darstellung und einer pragmatischen Kommunikation zu lösen, angebote mussten 

attraktiv und lustbetont sein, es musste aber auch auf Interessenslagen, befindlichkeiten und zeitstrukturen 

der Eltern eingegangen werden. Es gab unterschiedliche voraussetzungen für gemeinsame aktivitäten von 

 Eltern mit ihren schulpflichtigen Kindern. und schule als system unterliegt einfach einem eigenen zeitrhyth-

mus mit anmelde-, Einschulungs- und Ferienphasen, die immer wieder zäsuren in die zusammenarbeit mit 

Eltern und lehrenden setzten. die im Projektverlauf entwickelte systematisierung der Kooperation mit grund-

schulen in aufeinanderfolgende, parallele und zirkuläre Prozessschritte hat in der Reflexion der steuerungs-

gruppe und der verantwortlichen vor ort sicherlich geholfen, Erfahrungen besser einzuschätzen. sie wurden 

aber in der Praxis nicht in dieser Form prozessleitend umgesetzt. Wir sind aber der überzeugung, dass gerade 

die theoretische beschäftigung insbesondere über noch nachlaufende Reflexionsprozesse zu einer erhöhten 

handlungskompetenz, zur Festigung der eigenen Position und zu einem fortentwickelten Kommunikations-

verhalten führt. dies ist umso wichtiger, als es an den meisten standorten bereits Planungen für weitere (ein- 

oder mehrjährige) Eltern- und Familienangebote gibt.

gerade die eigene Position zu reflektieren, hilft von der Kontaktaufnahme bis in die praktische arbeit hinein. 

die freundlichen Warnungen, zwar klar und strukturiert, aber bloß nicht besserwisserisch gegenüber schulen/

schulleitungen aufzutreten, mussten ebenso verarbeitet werden wie auch der eigene anspruch, sich nicht in der 

Rolle eines nur geduldeten dienstleisters und Eventakrobaten wiederzufinden. die Familienbildungseinrichtun-

gen zeigten diesbezüglich an den Projektstandorten viel toleranz und durchhaltevermögen und konnten so bei 

Eltern wie auch bei skeptischen lehrkräften letztendlich Einstellungsänderungen durch erfahrbare gute Praxis 

anschieben. die Familienbildung hat mit ihrem Projekt lange nicht alle Facetten ausloten können, die in bezug 

auf Partnerschaften an grundschulen wichtig und bedeutsam sein können. so konnte beispielsweise die orga-

nisierte Interessensvertretung der grundschuleltern noch nicht systematisch einbezogen werden – eine aus-

wertung mit der landesarbeitsgemeinschaft wird aber nach Projektende zeitnah stattfinden. auch müssen die 

Erfahrungen noch auf verschiedenen handlungsebenen im bildungs- und Jugendhilfebereich verbreitet werden.
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6  Wer hat ihn denn jetzt, den »grünen daumen«? I Ein Resumee

schulministerin sylvia löhrmann (l.) und Familienministerin ute schäfer (3. v. l.) mit Kindern der ggs Klosterstraße. 

der Projektbesuch der ministerinnen ute schäfer (mFKJKs) und sylvia löhrmann (msW) am 18.11.2013 ist 

ein hervorragendes beispiel des transfers von erlebbaren Erfahrungen in die Politik und der Notwendigkeit 

von vernetzung der Ressorts. am modellstandort duisburg haben sich beide ministerinnen gemeinsam 

über die dortigen angebote von Familienbildung in der grundschule informiert. sie konnten die gelingende 

Praxis erleben und selber ausprobieren, wie Eltern aus den unterschiedlichsten milieus – geleitet von ihren 

Kindern – in die lern- und arbeitsweise der grundschule eingeführt werden. die daraus resultierenden Effekte 

für die Eltern-Kind-beziehung und die grundschule wurden für alle beteiligten erlebbar. Im anschließenden 

Fachgespräch mit den ministerinnen konnten die Eckpunkte ressortübergreifender ansätze beraten werden. 

Wie wichtig die ressortübergreifende zusammenarbeit ist, wurde auch auf der Fachtagung des Projektes 

am 20.11.2013 in düsseldorf seitens der Wissenschaft in den vorträgen von Prof. dr. helmut bremer und  

Prof. dr. veronika Fischer in ihren Expertisen zu milieu- und Integrationsfragen fachlich bestätigt. gerade die 

systeme der Jugendhilfe, der schule und der Familienbildung müssen in ihren logiken so aufeinander zu ent-

wickelt werden, dass dies in den Einrichtungen vor ort – insbesondere den schulen – spürbar und umsetzbar 

wird. dazu gehören Kooperationsinitiativen und vielleicht auch hilfreiche Förderanreize. Wir erwarten deshalb 

von den beteiligten landesministerien Impulse in die strukturen hinein – durchaus auch mal top-down. aller-

dings nicht in Form von Regelung und dirigismus, sondern von achtsamkeit, einer Erweiterung des blickwin-

kels und von motivation der akteure vor ort zur Nutzung »ihrer« Freiräume.

dieser handlungsleitfaden ist für die Familienbildung in NRW ein arbeitsmittel, ihr Engagement und ihre 

 gesellschaftliche verantwortung weiter zu verstärken. ob die »gärtnerinnen und gärtner« der Familienbildung 

dabei einen grünen daumen haben, wird sich durch die engagierte beteiligung der Eltern zeigen. 
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Familienbildung während der Grundschulzeit I Praxis für Familienbildungseinrichtungen in NRW

Familienbildung bietet für Ihre Schule und Ihren Ganztag 

… ein vielfältiges, zielgruppenspezifisches, familienfreundliches Programm, welches von qualifizierten und 

engagierten Kursleitungen durchgeführt wird. 

themen sind:

•	 Elternseminare	und	-kompetenztrainings

•	 Elterncafés

•	 Elternmitwirkung	an	Schule

•	 Gesundheitsbezogene	Kompetenzen	(z.	B.	Ernährung)

•	 Interkulturelle	und	muttersprachliche	Angebote	für	Eltern	

•	 Qualifizierungen	und	Fortbildungen	für	Lehrerinnen	und	Lehrer

•	 Qualifizierungen	und	Fortbildungen	rund	um	den	Offenen	Ganztag

Familienbildung ist ein zukunftsweisender Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen bildungs- und 

ju gend hilfepolitik. 

sie bietet am KJhg orientierte Weiterbildung zum thema »Familie« an. dabei orientiert sie sich an den Werten 

der demokratischen gesellschaft und ist der multikulturalität, diversität und Integration ebenso verpflichtet 

wie der gendergerechtigkeit. 

Familienbildung ist initiativ und offen für kooperationen und Vernetzungen. 

sie arbeitet überparteilich und überkonfessionell und vertritt eine solidarische haltung mit den Interessen von 

Familien. 

Familienbildung schafft raum für den dialog, die begegnung und das lernen zwischen Generationen, 

 Geschlechtern und kulturen.

Familienbildung initiiert aktiv gelebte Nachbarschaft, befähigt die/den  Einzelne/-n zur mitgestaltung und 

teilhabe an gesellschaftlichen und demokratischen Prozessen und schafft – ebenso wie schule – orientierung 

in der »Wissensgesellschaft«.

Familienbildung leistet einen wesentlichen beitrag zur Familienfreundlichkeit in Nordrhein-Westfalen.

sie trägt – ebenso wie schule – zur Förderung der Integration unterschiedlicher Kulturgruppen, Wertegemein-

schaften und generationen bei.

FamIlIENbIlduNG IN NrW
aKtEuR uNd büNdNIsPaRtNER FüR dIE schulEN uNd dEN gaNztag voR oRt
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Familienbildung in NrW I akteur und bündnispartner für die schulen und den ganztag vor ort

i	besuchen Sie uns im Internet: www.familienbildung-in-nrw.de

hier finden sie adressen der örtlichen Familienbildungseinrichtungen und ansprechpartner/-innen für eine 

Kontaktaufnahme. die kooperative zusammenarbeit mit »Ihrer« Familienbildungseinrichtung kann sie bei 

Ihren	Aufgaben	an	der	Schule	und	im	Ganztag	unterstützen.	Sprechen	Sie	uns	an!

Im rahmen dieses Projekts sind drei weitere arbeitshilfen erschienen, die Sie unter 

http://www.familienbildung-in-nrw.de bestellen oder herunterladen können. 

Familienbildung während der Grundschulzeit 

sorgsame Elternschaft »fünf bis elf«

Im blickpunkt: migration

Eltern stärken – teilhabe verbessern

Eine Expertise im Rahmen des Projekts: 

Familienbildung während der Grundschulzeit 

sorgsame Elternschaft »fünf bis elf«

Familienbildung, Grundschule und milieu

Eine Expertise im Rahmen des Projekts: 

Familienbildung während der Grundschulzeit 

sorgsame Elternschaft »fünf bis elf«

 

Im Blickpunkt: Migration
Eltern stärken – Teilhabe verbessern
Eine Expertise im Rahmen des Projekts: Familienbildung  
während der Grundschulzeit. Sorgsame Elternschaft „fünf bis elf“  

Prof. Dr. Veronika Fischer

ElternBroschüredruck_Umschlag.indd   1 03.01.13   16:44

Familienbildung während der 
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Sorgsame Elternschaft „fünf bis elf“ 

Modellstandorte, Ansätze und Impulse
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Familienbildung während der Grundschulzeit I Praxis für Familienbildungseinrichtungen in NRW

baier, F. (2011): schulsozialarbeit in Kooperation mit schule. In: baier, F./deinet, u. (hrsg.): Praxisbuch schulsozialarbeit. methoden,  
haltungen und handlungsorientierungen für eine professionelle Praxis. opladen/Farmington hills, s. 357-367

bassarak, h. (2008): aufgaben und Konzepte der schulsozialarbeit/Jugendsozialarbeit an schulen im neuen sozial- und bildungspoliti-
schen Rahmen. düsseldorf

bmFSFj (hrsg.) (2005): zwölfter Kinder- und Jugendbericht. bericht über die lebenssituation junger menschen und die leistungen der  
Kinder- und Jugendhilfe in deutschland. zwölfter Kinder- und Jugendbericht bildung, betreuung und Erziehung vor und neben der schu-
le. bonn

die landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NrW (hrsg.) (2012): Familienbildung während der grundschulzeit. sorgsame 
Elternschaft »fünf bis elf«. Wuppertal

diefenbach, h. (2010): Kinder und Jugendliche aus migrantenfamilien im deutschen bildungssystem. Erklärungen und empirische 
 befunde. 3. auflage. Wiesbaden

Fend, h. (2008): Neue theorie der schule. Einführung in das verstehen von bildungssystemen. 2. durchgesehene auflage. Wiesbaden

Fischer, V. (2012): Im blickpunkt: migration. Eltern stärken teilhabe verbessern. Eine Expertise im Rahmen des Projekts: Familienbildung 
während der grundschulzeit. sorgsame Elternschaft »fünf bis elf«. hrsg.: die landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW. 
Wuppertal

kilb, r./Peter, j. (hrsg.) (2009): methoden der sozialen arbeit in der schule. münchen/basel 

müller, a. G./Stanat, P. (2006): schulischer Erfolg von schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund: analysen zur situation von 
zuwanderern aus der ehemaligen sowjetunion und aus der türkei. In: baumert, J./stanat, P./Watermann, R. (hrsg.): herkunftsbedingte 
disparitäten im bildungswesen. vertiefende analysen von PIsa 2000. Wiesbaden, s. 221-255

Nikles, b. W. (1998): die »Kooperation ist oft schwierig, aber es geht«. In: landschaftsverband Rheinland (hrsg.): Netze der Kooperation. 
Jugendhilfe und schule arbeiten zusammen. Köln

olk, th./Speck, k. (2001): lehrerInnen und schulsozialarbeiterInnen. Institutionelle und berufskulturelle bedingungen einer »schwierigen« 
zusammenarbeit. In: becker, P./schirp, J. (hrsg.): Jugendhilfe und schule. zwei handlungsrationalitäten auf dem Wege zu einer?  
münster, s. 46-85

Paritätisches bildungswerk e. V. (hrsg.) (2007): nah dran. Familienbildung in Familienzentren. Wuppertal

Pauli, b. (2006): Kooperation von Jugendarbeit und schule: chancen und Risiken. schwalbach/ts.

Schröder, a./leonhardt, u. (2011): Wegweiser Kooperation zwischen Jugendarbeit und schule. Wie Jugendarbeit schulisches lernen 
erweitert. schwalbach/ts.

Speck, k. (2006): Qualität und Evaluation in der schulsozialarbeit. Konzepte, Rahmenbedingungen und Wirkungen. Wiesbaden

Wulfers, W. (1994): hassliebe – oder was? lehrer und schulsozialarbeiter – Konkurrenz, Kooperation oder Konfrontation?  
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die broschüre entstand im Rahmen des Innovationsprojekts  

Familienbildung während der Grundschulzeit,  
Sorgsame Elternschaft »fünf bis elf«  
der landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW.

sie ist eine gemeinsame veröffentlichung der:
•	 Arbeitsgemeinschaft	Evangelische	Familienbildung	in	Westfalen	

und lippe

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	Evangelischer	Familienbildung 
im Rheinland

•	 DRK-Landesarbeitsgemeinschaft	Familienbildung	NRW

•	 Arbeitskreis	Kommunaler	Familienbildung	NRW

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	der	Familienbildungsstätten	 
im Paritätischen

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	Familien-	und	Weiterbildung	 
der arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	für	katholische	Erwachsenen-	und	
Familienbildung in Nordrhein-Westfalen e. v.

Steuerungsgruppe des Innovationsprojekts

bärbel gebert
Paritätische akademie NRW – Familienbildung
– Projektleitung – 
Yvonne vieten
Paritätische akademie NRW 
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dieter heinrich
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der arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen

gisela mühlenberg
arbeitskreis kommunaler Familienbildung NRW

ulrich schmitz
landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Familienbildung
im Rheinland

corinna sühlsen
arbeitsgemeinschaft Evangelische Familienbildung in Westfalen 
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heike trottenberg
dRK-landesarbeitsgemeinschaft Familienbildung in NRW

hans-Werner uchner
landesarbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten 
im Paritätischen 
gerald bestier 
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Familienbildung in Nordrhein-Westfalen e.v.
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