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1. LeiWbild

AlV gemeinn�W]ige OUganiVaWion enWZickelW Xnd UealiVieUW XnVeUe IniWiaWiYe LUNA PARK e.V.

innoYaWiYe Xnd kUeaWiYe Vo]iokXlWXUelle PUojekWe deU k�nVWleUiVchen BildXng, inVbeVondeUe in

den SpaUWen Tan] Xnd TheaWeU, VoZie inWeUnaWionale AXVWaXVch- Xnd BegegnXngVpUojekWe f�U

KindeU, JXgendliche Xnd jXnge EUZachVene. MiW alWeUVVpe]ifiVchen Wan]- Xnd

WheaWeUpldagogiVchen FoUmaWen f|UdeUn ZiU die peUV|nliche EnWZicklXng VoZie die Vo]iale

Xnd kXlWXUelle Teilhabe Yon KindeUn Xnd JXgendlichen.

MiW dem YoUliegenden KindeUVchXW]kon]epW YeUfeVWigen ZiU SWandaUdV Xnd AUbeiWVZeiVen im

BeUeich KindeUVchXW], die XnVeUeU Wan]- Xnd WheaWeUpldagogiVchen AUbeiW VeiW deU

InVWiWXWionaliVieUXng alV VeUein im JahU 2019 ]XgUXnde liegen. DaV KindeUVchXW]kon]epW Voll

konWinXieUlich �beUpU�fW, ZeiWeUenWZickelW Xnd foUWgeVchUieben ZeUden. Ziel iVW eV, daVV alle

VeUeinV]Xgeh|Uigen deU IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. Xnd HonoUaUkUlfWe1 infoUmieUW Vind, Vich

VicheU im Umgang miW deU ThemaWik f�hlen Xnd daV Kon]epW XmVeW]en.

Wenngleich XnVeUe KeUnaUbeiW die Wan]- Xnd WheaWeUpldagogiVche AUbeiW iVW, haW die

VeUmeidXng jeglicheU FoUm Yon GeZalW obeUVWe PUioUiWlW f�U alle dXUch XnV miW KindeUn Xnd

JXgendlichen aUbeiWenden VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd HonoUaUkUlfWe. GeUegelWe VeUfahUen deU

UnWeUVW�W]Xng Xnd EnWVcheidXng Vollen KlaUheiW daU�beU Vchaffen, ZelcheV Handeln bei

VeUdachWVflllen odeU WaWVlchlichen KindeVZohlgeflhUdXngen angemeVVen iVW. EV gehW

daUXm, ein angVWfUeieV AUbeiWen ]X eUm|glichen, indem XngXWe Gef�hle odeU konkUeWe

BeobachWXngen YeUbaliVieUW VWaWW YeUVchZiegen, YeUhaUmloVW odeU YeUVchleieUW ZeUden Xnd

deU anVchlie�ende PUo]eVV l|VXngVoUienWieUW YeUllXfW. KindeUVchXW] iVW TeamaUbeiW.

GemeinVam VchUlnken ZiU die SpielUlXme m|glicheU TlWeU(*innen)2 ± VoZohl aX�eUhalb alV

aXch inneUhalb deU EinUichWXng ± ein. Die konVeTXenWe AnZendXng deV

KindeUVchXW]kon]epWV f�hUW ]Xdem da]X, daVV die IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. ]Xm SchXW]oUW

f�U KindeU Xnd JXgendliche ZiUd, an dem Vie UnWeUVW�W]Xng finden.

DXUch den VWaUken FokXV aXf Tan] Xnd TheaWeU, alVo BeZegXng Xnd lVWheWiVch Vinnliche

EUfahUXngen, bieWen XnVeUe PUojekWe ]Xdem Yiel PoWen]ial f�U pUlYenWiYe AUbeiW im KonWe[W

KindeVZohlgeflhUdXng. So VWlUken Vie ]Xm BeiVpiel daV indiYidXelle, konWe[Wabhlngige

2 WiU Zlhlen dieVe SchUeibZeiVe, da deU gegenZlUWige WiVVenVVWand iVW, daVV in 75 biV 90% deU Fllle
MlnneU odeU mlnnliche JXgendliche Vind, die Volche SWUafWaWen begehen. Ein GendeUn nXU miW dem
GendeU-SWeUn Z�Ude dieVen akWXellen WiVVenVVWand YeU]eUUW kommXni]ieUen. AlleUdingV gehW die
BeaXfWUagWe f�U MiVVbUaXch daYon aXV, daVV Yon FUaXen odeU Zeiblichen JXgendlichen aXVge�bWe
SWUafWaWen VelWeneU enWdeckW ZeUden, da ihnen dieVe TaWen nichW ]XgeWUaXW ZeUden.
(hWWpV://beaXfWUagWe-miVVbUaXch.de/Whemen/definiWion/ZeU-Vind-die-WaeWeU-Xnd-WaeWeUinnen).

1 UnWeU deU Be]eichnXng ÄVeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe³ Vind im Folgenden VlmWliche
MiWaUbeiWenden, MiWgliedeU, EhUenamWliche VoZie deU VoUVWand deV VeUeinV ]XVammengefaVVW.
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Nlhe-DiVWan]-Gef�hl deU KindeU in einem geVch�W]Wen, angeleiWeWen Rahmen. Gleich]eiWig

enWVWehW dXUch denVelben FokXV ein eUh|hWeV RiViko: In Tan]- Xnd TheaWeUpUojekWen Vind

K|UpeUlichkeiW Xnd WeilV aXch k|UpeUliche Nlhe ]enWUal. Wie in andeUen PUojekWen kXlWXUelleU

BildXng kann deU gemeinVame kUeaWiYe PUo]eVV ]Xdem ]X inWenViYen

VeUWUaXenVYeUhllWniVVen f�hUen. SelbVW Zenn XnVeUe AngeboWe meiVW ]eiWlich begUen]W Vind,

begleiWen ZiU Yiele KindeU Xnd JXgendliche dXUch aXfeinandeUfolgende PUojekWe faVW �beU die

geVamWe KiWa- Xnd GUXndVchXl]eiW. WiU m�VVen SicheUheiW f�U alle BeWeiligWen Vchaffen,

VodaVV indiYidXelleV Empfinden Yon Nlhe Xnd DiVWan] dabei geVWlUkW Xnd UeVpekWieUW ZiUd

Xnd AbhlngigkeiWVYeUhllWniVVe Xnd GeflhUdXngVm|glichkeiWen beVWm|glich UedX]ieUW

ZeUden. UnVeUe PaUWeilichkeiW gilW aXVdU�cklich den InWeUeVVen Xnd SchXW]UechWen Yon

KindeUn Xnd JXgendlichen.3

DieVen AnVpUXch VWellen ZiU VelbVW an XnV, kommen dabei abeU aXch eineU PflichW nach:

Geml� deU UN-KindeUUechWVkonYenWion haben KindeU Xnd JXgendliche ein RechW aXf die

AchWXng ihUeU peUV|nlichen GUen]en VoZie aXf SchXW] YoU Xnd Hilfe bei jeglicheU FoUm Yon

MachWmiVVbUaXch (Ve[Xelle hbeUgUiffe, MiVVhandlXng, VeUnachllVVigXng Xnd GeZalW).4

Da die IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. ihUen SiW] an deU GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle im BeUlineU

SWadWWeil Wedding haW, XnWeUliegW Vie den doUWigen VoUgaben X.a. hinVichWlich deV KindeU- Xnd

JXgendVchXW]eV. AXV dieVem GUXnd ZeUden im YoUliegenden SchXW]kon]epW, AnWeile deV

Yon deU SenaWVYeUZalWXng f�U BildXng, JXgend Xnd Familie heUaXVgegebenen

³HandlXngVleiWfaden KindeUVchXW]. ZXVammenaUbeiW ]ZiVchen SchXlen Xnd be]iUklichem

JXgendamW´ (SWand Mai 2021) genXW]W, da dieVeV alV HandlXngVanZeiVXng f�U die

genannWen GUXndVchXle dienW.

2.RiVikoanal\Ve

³Jede Einrichtung bietet Geflhrdungspotenziale f�r die betreuten Kinder und Jugendlichen,

aber auch Schutzfaktoren. Diese gilt es zu erkennen, zu sammeln und zu diskutieren.

Risikofaktoren k|nnen dann entweder ausgerlumt werden oder der hilfreiche Umgang mit

ihnen wird festgelegt.´ (FoUWbildXngVmaWeUial KindeUnoWhilfe e.V., JXli 2023)

4 UN-KindeUUechWVkonYenWion, AUWikel 16, 19, 34±37, 39

3 Vgl. ³DachYeUbandlicheV SchXW]kon]epW f�U daV HandlXngVfeld KXlWXUelle BildXng´ (2021),
BXndeVYeUeinigXng KXlWXUelle KindeU- Xnd JXgendbildXng e.Y., S.5
(hWWpV://ZZZ.bkj.de/pXblikaWion/dachYeUbandlicheV-VchXW]kon]epW-fXeU-daV-handlXngVfeld-kXlWXUelle-bil
dXng/)
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VoUbeUeiWend ]XU EnWZicklXng XnVeUeV KindeUVchXW]kon]epWV haben ZiU im SommeU 2023

einen FUagebogen enWZickelW, anhand deVVen ZiU leiWfadengeVW�W]We InWeUYieZV gef�hUW

haben. In die RiVikoanal\Ve floVVen Vo die SichWZeiVe eineV VeUeinVYoUVWandV, ]ZeieU

angeVWellWeU MiWaUbeiWeUinnen VoZie ]ZeieU HonoUaUkUlfWe ein.

Da nichW alle ]X einem beVWehenden ZeiWpXnkW m|glichen RiViken Xnd SchXW]fakWoUen eUfaVVW

ZeUden k|nnen, iVW eine RiVikoanal\Ve nie abgeVchloVVen; ]Xdem Vind SWUXkWXUen immeU im

Wandel, ZodXUch neXe RiViken enWVWehen odeU beVWehende Zegfallen k|nnen. WiU laden

da]X ein, Vich den FUagebogen (Viehe Anlage NU. 1) an]XVchaXen Xnd bei BedaUf miW dem

VeUeinVYoUVWand daV GeVpUlch ]X SiWXaWionen ]X VXchen, die ein RiViko daUVWellen k|nnen.

Die RiVikoanal\Ve ZiUd Uegelml�ig im AbVWand Yon dUei JahUen eUneXW dXUchgef�hUW. Die

FedeUf�hUXng liegW bei FUaX BXncke. FUaX BXncke iVW GU�ndXngVmiWglied XnVeUeV VeUeinV

IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. (gegU�ndeW 2019). HaXpWamWlich aUbeiWeW Vie alV LehUeUin Xnd

FachkUafW f�U Ve[Xelle VielfalW an deU GeVXndbUXnnen GUXndVchXle.

AX�eUdem ZeiVen ZiU daUaXf hin, daVV die meiVWen XnVeUeU AngeboWe an deU

GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle Xnd mehUeUen KindeUWageVVWlWWen VWaWWfinden. Einige deU

eUkannWen RiViken Xnd SchXW]fakWoUen beWUeffen nichW die dXUch XnV geplanWen Xnd

XmgeVeW]Wen AngeboWe, VondeUn deUen ].B. UlXmliche RahmenbedingXngen. HieU liegW eV

nichW (abVchlie�end) in XnVeUeU Hand, die RiViken ]X UedX]ieUen. Im VeUhalWenVkode[ (Viehe

KapiWel 4.e) gehen ZiU daUaXf ein, in Zelchen konkUeWen MomenWen VeUanWZoUWXng beZXVVW

abgegeben ZeUden VollWe.

AXVZDKO HUNDQQWHU RLVLNHQ ]XU VHUGHXWOLFKXQJ

Ɣ RiViken Yon Nlhe/DiVWan] inVbeVondeUe in Tan]- Xnd TheaWeUangeboWen (].B.

HilfeVWellXngen VoZie UmkleideViWXaWionen bei AXff�hUXngen)

Ɣ SWUeVVViWXaWionen inVbeVondeUe YoU Xnd ZlhUend AXff�hUXngen

Ɣ BegUen]We finan]ielle ReVVoXUcen/Be]ahlXng Yon HonoUaUkUlfWen nXU f�U

AngeboWVVWXnden/peUVonelle FlXkWXaWion/paUallel laXfende PUojekWe/VponWaneV

EinVpUingen eUVchZeUen b]Z. YeUhindeUn die inVWiWXWionaliVieUWe AXVeinandeUVeW]Xng

miW KindeUVchXW] b]Z. den Uegelml�igen AXVWaXVch Xnd eine enWVpUechend

ZachVende FeedbackkXlWXU ]ZiVchen allen VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd HonoUaUkUlfWen

Ɣ AXfgUXnd deU AngeboWVaUW (meiVWenV in gU|�eUen GUXppen Xnd ohne Yiel PaXVen]eiW)

beVWehen Zenige MomenWe, in denen KindeU/JXgendliche ein geVch�W]WeV GeVpUlch

miW VeUeinV]Xgeh|Uigen odeU HonoUaUkUlfWen VXchen k|nnen
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Ɣ WechVel Yon AXfVichWVpflichWen, inVofeUn die KindeU/JXgendlichen �beU eine andeUe

InVWiWXWion YeUmiWWelW an XnVeUen AngeboWen Weilnehmen

Ɣ GeUade im AUbeiWVkonWe[W deV VeUeinV iVW eV VehU ZichWig, kXlWXUVenVibel ]X agieUen,

da die KindeU Xnd JXgendlichen aXV eineU Viel]ahl an FamilienkXlWXUen kommen.5

UnWeU Einbe]Xg deU RiVikoanal\Ve haben ZiU f�U XnVeUen AUbeiWVkonWe[W Ma�nahmen ]XU

PUlYenWion Xnd InWeUYenWion enWZickelW (Viehe KapiWel 4 Xnd KapiWel 6).

3. SWUaWegien Yon TlWeU(*innen)6

ZXU PUlYenWion Xnd InWeUYenWion iVW eV ]Xdem hilfUeich, Vich bekannWe SWUaWegien Yon

TlWeU(*innen) ]XU AXV�bXng Yon Ve[XaliVieUWeU GeZalW beZXVVW ]X machen:7

Ɣ Sie VXchen ge]ielW die Nlhe ]X KindeUn Xnd JXgendlichen, inVbeVondeUe in

enWVpUechenden AUbeiWVfeldeUn.

Ɣ HlXfig engagieUen Vich TlWeU(*innen) �beU daV noUmale Ma� Xnd Vind hoch

empaWhiVch im Umgang miW KindeUn Xnd JXgendlichen.

Ɣ TlWeU(*innen) baXen ein VeUWUaXenVYeUhllWniV ]Xm m|glichen OpfeU aXf, abeU aXch ]X

deVVen Familie, Xm deUen SchXW]mechaniVmen f�U daV Kind b]Z. die*den

JXgendliche*n aXV]XVchalWen. EbenVo ZiUd ein VeUWUaXenVYeUhllWniV ]X Kolleg*innen

aXfgebaXW.

7 ZXU VeUWiefXng eigneW Vich die koVWenloVe Online-FoUWbildXng ³WaV iVW loV miW JaUon?´
(hWWpV://ZZZ.ZaV-iVW-loV-miW-jaUon.de/)

6 DieVeV KapiWel iVW deU PXblikaWion ³DachYeUbandlicheV SchXW]kon]epW f�U daV HandlXngVfeld
KXlWXUelle BildXng´ (2021) deU BXndeVYeUeinigXng KXlWXUelle KindeU- Xnd JXgendbildXng e.V.
enWnommen (S.7 f.)
(hWWpV://ZZZ.bkj.de/pXblikaWion/dachYeUbandlicheV-VchXW]kon]epW-fXeU-daV-handlXngVfeld-kXlWXUelle-bil
dXng/); die SchUeibZeiVe Yon ³TlWeU*innen´ haben ZiU ]X ³TlWeU(*innen)´ gelndeUW (Ygl. FX�noWe 2).

5 ³KXlWXUen YeUVWehen ZiU alV gemeinVame LebenVZeiVen Xnd DeXWXngVmXVWeU eineU GUXppe odeU
LebenVZelW. Sie Vind nichW an HeUkXnfW gebXnden, nichW VWaWiVch Xnd YeUlndeUn Vich VWlndig. In
jedeU GeVellVchafW gibW eV eine Viel]ahl Yon KXlWXUen, nichW nXU im Hinblick aXf MenVchen miW
MigUaWionVhinWeUgUXnd. (Pldagog*innen-)DeXWVch alV FUemdVpUache, XnWeUVchiedlicheV
KommXnikaWionVYeUhalWen, ZXgangVbaUUieUen, diYeUgieUende Rollen- Xnd FamilienbildeU odeU
EU]iehXngV]iele k|nnen bei Familien miW Xnd ohne MigUaWionVhinWeUgUXnd ]XU HeUaXVfoUdeUXng in deU
PUlYenWionVaUbeiW ZeUden. DeU AXfbaX Yon (migUaWionVVpe]ifiVchen) NeW]ZeUken, deU KonWakW ]X
FachkUlfWen odeU VeUmiWWleU*innen miW ZXgang ]X den YeUVchiedenVWen FamilienkXlWXUen Xnd die
SchaffXng Yon Vchnellen Xnd Xnb�UokUaWiVchen ZXglngen kann dabei helfen, allen ZielgUXppen im
So]ialUaXm den niedUigVchZelligen ZXgang ]X BildXngVeinUichWXngen Xnd den YoUhandenen
HilfVangeboWen ]X eUleichWeUn. NXU ZeU beWeiligW iVW, kann AngeboWe deU PUlYenWion annehmen Xnd
KindeUVchXW] beZXVVW XmVeW]en.´ DeU PaUiWlWiVche GeVamWYeUband (2022): AUbeiWVhilfe KindeU- Xnd
JXgendVchXW] in EinUichWXngen, S.14
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Ɣ Sie VXchen hlXfig emoWional bed�UfWige KindeU Xnd JXgendliche aXV.

Ɣ Im Rahmen eineU ÄAnbahnXngVphaVe³ (GUooming) YeUVXchen Vie, dXUch beVondeUe

UnWeUnehmXngen, AXfmeUkVamkeiW Xnd GeVchenke eine beVondeUe Be]iehXng ]Xm

m|glichen OpfeU aXf]XbaXen Xnd deVVen AUgloVigkeiW Xnd DankbaUkeiW ]X f|UdeUn.

Ɣ TlWeU(*innen) ÄWeVWen³ meiVW nach Xnd nach die WideUVWlnde deU

KindeU/JXgendlichen, ehe Vie ge]ielW GelegenheiWen f�U hbeUgUiffe Vchaffen. Da]X

geh|UW X.a., daV GeVpUlch aXf Ve[Xelle Themen ]X lenken Xnd Vich daf�U

anVpUechbaU ]X ]eigen. Sie �beUVchUeiWen dabei die SchamgUen]en deU Mldchen

Xnd JXngen Xnd deVenVibiliVieUen Vie V\VWemaWiVch. AXch VcheinbaU ]Xflllige

BeU�hUXngen an inWimen SWellen geh|Uen ]Xm ÄTeVWen³.

Ɣ DXUch den EinVaW] Yon VeUXnVicheUXngen (ÄDaV iVW alleV gan] noUmal.³),

SchXldgef�hlen (ÄDaV iVW doch alleV deine SchXld!³) Xnd DUohXngen (EnW]Xg Yon

ZXneigXng Xnd PUiYilegien, IVolaWion/AXVVWo�Xng, |ffenWliche Blo�VWellXng, ZeUVW|UXng

deU Familie, k|UpeUliche GeZalW eWc.) machen TlWeU(*innen) ihUe OpfeU nichW nXU

gef�gig, VondeUn VicheUn Vich aXch deUen VeUVchZiegenheiW; dabei nXW]en Vie aXch

ge]ielW Lo\aliWlWen (ÄDX haVW mich doch lieb.³, ÄWenn dX ZaV eU]lhlVW, komme ich inV

GeflngniV.³) Xnd AbhlngigkeiWen deV OpfeUV VoZie ihUe hieUaUchiVche

hbeUlegenheiWVpoViWion aXV.

InneUhalb Yon InVWiWXWionen Zenden TlWeU(*innen) aX�eUdem hlXfig folgende SWUaWegien an:

Ɣ Sich miW deU LeiWXng gXW VWellen odeU eigene LeiWXngVpoViWionen �beUnehmen;

VchZach ZiUken, MiWleid eUZecken, Xm ÄBei�hemmXngen³ ]X eU]eXgen; Vich

XnenWbehUlich machen, ].B. dXUch hbeUnahme XnaWWUakWiYeU DienVWe; FehleU Yon

Kolleg*innen decken Xnd AbhlngigkeiWen eU]eXgen (ÄhaW ZaV gXW³)

Ɣ EngagemenW biV in den pUiYaWen BeUeich aXVdehnen

Ɣ FliUWen Xnd AfflUen miW Kolleg*innen; alV gXWeU KXmpel im Team aXfWUeWen

Ɣ FUeXndVchafWen miW ElWeUn

Ɣ BeUXflicheV WiVVen �beU die KindeU odeU JXgendlichen aXVnXW]en
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4. PUlYenWion

WiU aUbeiWen miW dem AnVpUXch, daVV poWen]ielle GefahUen f�U KindeU Xnd JXgendliche

geUade aXch inneUhalb XnVeUeU EinUichWXng gaU nichW eUVW enWVWehen. In dieVem KapiWel gehW

eV Xm YoUbeXgende Ma�nahmen, die ZiU miW dieVem Ziel WUeffen. Um bei BedaUf

handlXngVflhig ]X Vein, bleibW eV ZichWig, Vich beZXVVW ]X machen, daVV eV dennoch ]X

KindeVZohlgeflhUdXngen kommen kann.

ZX den Ma�nahmen ]XU PUlYenWion geh|UW ein VeUhalWenVkode[ f�U bei XnV miWZiUkende

VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe. DieVeU Kode[ haW in XnVeUeU AUbeiW einen hohen

SWellenZeUW ± ZiU eUZaUWen ein enWVpUechendeV VeUhalWen Yon allen VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd

HonoUaUkUlfWen.

a) PaUWi]ipaWion

WiU laden VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe, an AngeboWen Weilnehmende KindeU Xnd

JXgendliche VoZie deUen ElWeUn aXVdU�cklich da]X ein, Vich an deU einleiWend genannWen

konWinXieUlichen hbeUpU�fXng Xnd WeiWeUenWZicklXng dieVeV Kon]epWV VoZie an dem in deU

PUa[iV geleiVWeWen KindeUVchXW] in FoUm Yon Feedback ]X beWeiligen.

WoUaXf ZiU im Hinblick aXf PaUWi]ipaWion fokXVVieUen, iVW die pUlYenWiYe WiUkXng Yon

PaUWi]ipaWion in deU eigenWlichen Wan]- Xnd WheaWeUpldagogiVchen AUbeiW. SelbVWbeZXVVWVein

Xnd SelbVWZiUkVamkeiW Vind die GUXndlage daf�U, daVV KindeU Xnd JXgendliche Vich in

GefahUenViWXaWionen beVWm|glich Vch�W]en k|nnen Xnd/odeU EUlebWeV ± Yon einem Gef�hl

deV UnZohlVeinV biV hin ]X konkUeWen GeZalWeUfahUXngen ± ]XU SpUache bUingen. In XnVeUen

Wan]- Xnd WheaWeUpldagogiVchen AngeboWen Vollen Vie eUfahUen, daVV ihUe SWimme geh|UW

Xnd UeVpekWieUW ZiUd. WiU Zollen Vie daUin VWlUken, ihUe eigenen GUen]en ]X eUkennen Xnd

dieVe aXV]XdU�cken, ebenVo Zie GUen]en andeUeU ]X eUkennen Xnd ZahUen ]X leUnen. Um

dieV ]X eUm|glichen, VWellen ZiU XnV den AnVpUXch, XnVeUe AngeboWe ebenVo Zie die

RahmenbedingXngen paUWi]ipaWiY aXV]XUichWen. DieV eUfolgW alWeUVangemeVVen Xnd XnWeU

gU|�Wm|glicheU TUanVpaUen].

UnVeUe EUfahUXng ]eigW, daVV Yiele deU an XnVeUen AngeboWen Weilnehmenden KindeU Xnd

JXgendlichen ihUe MeinXngen Xnd W�nVche miWWeilen, ZaV ZeUWYoll Xnd eine gXWe

VoUaXVVeW]Xng f�U PaUWi]ipaWion iVW. SelbeU m�VVen ZiU in MomenWen, Zo ZiU

EnWVcheidXngVVpielUaXm f�U die KindeU Xnd JXgendlichen einUlXmen, klaU kommXni]ieUen,

Zie die EnWVcheidXngVfindXng abllXfW: Wann kann jedeV Kind b]Z. jede*jedeU JXgendliche*U

f�U Vich enWVcheiden; Zann Xnd ZaUXm ZiUd die Idee eineV ein]elnen KindeV b]Z.
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eineV*eineU ein]elnen JXgendlichen aXfgegUiffen; Zann iVW eV an deU gan]en GUXppe ]X

enWVcheiden, Xnd Zie ZiUd enWVchieden?

Die BeWeiligXng findeW ggf. angeleiWeW, abeU nichW beYoUmXndend VWaWW. Denn ein

eUVchZeUendeU FakWoU iVW, daVV KindeU Xnd JXgendliche die f�U eine paUWi]ipaWiYe AUbeiW

ebenVo beVondeUV n|Wige FlhigkeiW, an paUWi]ipaWiY aXVgeUichWeWen GUXppenpUo]eVVen

Weil]Xnehmen, eUVW eUleUnen. FachkUlfWe, die in XnVeUem Fall miW GUXppen hlXfig aXch nXU

VpoUadiVch aUbeiWen, enWVcheiden Vich aXV dieVem GUXnd WeilV f�U ZenigeU VWaWW mehU

SpielUaXm f�U MiWbeVWimmXng.

AXch Zenn ein Kind b]Z. eine*ein JXgendliche*U nichW an eineU hbXng odeU einem gan]en

AngeboW Weilnehmen m|chWe, VpielW eV eine Rolle, Zie gXW FachkUlfWe dieVen*dieVe

TeilnehmeU*in kennen: WiUd daUaXf YeUWUaXW, daVV die genannWen GU�nde VWimmen, odeU

ZeUden die GU�nde ange]ZeifelW Xnd deU*die TeilnehmeU*in ]Xm MiWmachen angehalWen?

UnVeUe AXfgabe iVW eV daheU, den f�U XnV aUbeiWenden FachkUlfWen die RahmenbedingXngen

]X bieWen, in denen paUWi]ipaWiYe AUbeiW eUVW m|glich ZiUd. DaV bedeXWeW ].B., in

PUojekWanWUlgen den PeUVonalVchl�VVel enWVpUechend Vo hoch an]XVeW]en, daVV

GUXppenpUo]eVVe inWenViYeU begleiWeW ZeUden k|nnen. PUin]ipiell iVW f�U daV konWinXieUliche

AXVhandeln Xnd Umplanen, daV paUWi]ipaWiYe AUbeiW miW Vich bUingW, gen�gend ZeiW

ein]Xplanen. AXch EUgebniVoffenheiW haW Vich beZlhUW, Xm ohne PUodXkWionVdUXck aUbeiWen

]X k|nnen.

b) InfoUmaWionVVWellen Xnd FoUWbildXngVm|glichkeiWen
IQIRVWHOOHQ & FRUWELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQ I�U VHUHLQV]XJHK|ULJH XQG HRQRUDUNUlIWH

ZXU SenVibiliVieUXng VoZie FeVWlegXng gemeinVameU SWandaUdV hinVichWlich deU Themen

KindeUVchXW] Xnd KindeVZohlgeflhUdXng ZiUd VlmWlichen VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd

HonoUaUkUlfWen YoU Beginn ihUeU MiWaUbeiW Xnd bei BedaUf ZiedeUholW

Ɣ eine Teilnahme am koVWenfUeien digiWalen GUXndkXUV ]Xm SchXW] Yon Sch�leU*innen

YoU Ve[Xellem MiVVbUaXch ÄWaV iVW loV miW JaUon?³ deU Xnabhlngigen BeaXfWUagWen

f�U FUagen deV Ve[Xellen KindeVmiVVbUaXchV empfohlen. DieVeU findeW Vich XnWeU

folgendem Link: hWWpV://ZZZ.ZaV-iVW-loV-miW-jaUon.de/

Ɣ daV YoUliegende KindeUVchXW]kon]epW inklXViYe folgendeU Anlagen Xnd AVpekWen

bekannW gemachW:

ż VeUhalWenVkode[ (Viehe KapiWel 4.e) (UnWeUVchUifW eUfoUdeUlich)
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ż IndikaWoUen ]XU EUkennXng Yon GefahUenViWXaWionen (Viehe Anlage NU. 2)

ż LiVWe �beU BeUaWXngVVWellen, AnVpUechpeUVonen / ZichWige RXfnXmmeUn

(Anlage NU. 3)

ż HandlXngVanZeiVXng bei BekannWZeUden geZichWigeU AnhalWVpXnkWe f�U die

GeflhUdXng eineV jXngen MenVchen (Viehe KapiWel 6.)

hbeU die FoUWbildXngVm|glichkeiWen deU GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle alV VeUeinVViW]

XnVeUeU IniWiaWiYe k|nnen Vich VlmWliche VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe ]XVlW]lich

hieU8 infoUmieUen. Bei InWeUeVVe an eineU Teilnahme iVW die VeUeinVleiWXng ]X konWakWieUen.

DaV SchXW]kon]epW Xnd die da]Xgeh|Uigen Anlagen befinden Vich aXf deU digiWalen

DaWenbank Xnd ZeUden ]X Beginn eineU jeden MiWaUbeiW an die jeZeiligen PeUVonen peU

E-Mail ]XgeVchickW, VodaVV VlmWliche VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe ]X jedeU ZeiW

daUaXf ]XgUeifen k|nnen. Bei deU EinaUbeiWXng neXeU PeUVonen ZiUd daUaXf geachWeW, daVV

dieVe Vich miW den beVWehenden LeiWVlW]en Xnd VeUfahUenVVWandaUdV deV SchXW]kon]epWV

YeUWUaXW machen. BeUeiWV bei XnV MiWaUbeiWenden ZXUden o.g. UnWeUlagen nachWUlglich peU

E-Mail ]XgeVchickW.

ZXVlW]lich haben alle VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd HonoUaUkUlfWe die M|glichkeiW, ZeiWeUeV

InfoUmaWionVmaWeUial odeU BeUaWXng bei XnVeUeU VeUWUaXenV-FachkUafW deU GeVXndbUXnnen

GUXndVchXle ]X bekommen (KonWakWdaWen finden Vich im nachfolgenden KapiWel ÄInVofeUn

eUfahUene FachkUafW³).

Ein KindeUVchXW]kon]epW VWehW f�U geZ|hnlich in VeUbindXng miW einem

Ve[XalpldagogiVchen Kon]epW, Xm Ve[Xelle SelbVWbeVWimmXng ]X f|UdeUn. PUin]ipiell liegW

die AXfgabe, den KindeUn Xnd JXgendlichen Ve[Xelle BildXng ]Xkommen ]X laVVen, in

XnVeUem Fall bei PaUWneUinVWiWXWionen (KiWaV/GUXndVchXlen). DieVe S\neUgie eUlaXbW XnV, bei

XnVeUen Wan]- Xnd WheaWeUpldagogiVchen KeUnkompeWen]en ]X bleiben.

SollWen FachkUlfWe dennoch FUagen ]X Ve[XalpldagogiVchen AVpekWen haben, haben Vie die

M|glichkeiW, hieU]X die VeUWUaXenV-FachkUafW deU GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle

an]XVpUechen (KonWakWdaWen finden Vich im nachfolgenden KapiWel ÄInVofeUn eUfahUene

FachkUafW³). Die GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle Xnd ZiU, deU VeUein IniWiaWiYe LUNA PARK e.V.,

VpUechen Vich e[pli]iW f�U die AneUkennXng Ve[XelleU VielfalW aXV. Die LehUkUafW FUaX BXncke

iVW alV FachkUafW f�U Ve[Xelle VielfalW YoU OUW. Bei FUagen k|nnen Vich aXch

VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe an Vie Zenden.

8 hWWpV://bildXngVVeUYeU.beUlin-bUandenbXUg.de/TXalifi]ieUXng/foUWbildXng-fXeU-lehUkUaefWe
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IQIRUPDWLRQHQ I�U KLQGHU XQG JXJHQGOLFKH VRZLH GHUHQ EU]LHKXQJVEHUHFKWLJWH

Die VeUanWZoUWXng, KindeU Xnd JXgendliche ]Xm Thema KindeUVchXW] ]X infoUmieUen Xnd ]X

beflhigen, liegW bei den enWVendenden InVWiWXWionen (SchXlen/KiWaV). Neben einem

pldagogiVchen Kon]epW XmfaVVW dieV ].B. aXch, daVV KindeU Xnd JXgendliche �beU daV

VoUhandenVein Yon KXmmeUklVWen (Viehe GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle) VoZie Yon

VeUWUaXenVpeUVonen infoUmieUW Vind.

AXch in deU KommXnikaWion miW EU]iehXngVbeUechWigWen Vpielen enWVendende InVWiWXWionen

Xnd inVbeVondeUe die GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle alV XnVeU VeUeinVViW] eine ZichWige

Rolle. LeW]WeUe kommXni]ieUW ihU SchXW]kon]epW mehUVpUachig Xnd f�hUW miW allen

BeWUeXXngVbeUechWigWen bei EinVchXlXng ein GeVpUlch ]Xm KindeUVchXW] an deU SchXle (in

dem eV aXch Xm daV CommiWmenW deU SchXle ]X Ve[XelleU VielfalW gehW).

DaV SchXW]kon]epW deU IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. kann am VeUeinVViW] (GeVXndbUXnnen-

GUXndVchXle) eingeVehen ZeUden. EV VWehW ]Xdem, ebenVo Zie eine kXU]e

ZXVammenfaVVXng, im ImpUeVVXm aXf deU VeUeinV-WebViWe alV DoZnload ]XU VeUf�gXng.

c) InVofeUn eUfahUene FachkUafW / VeUWUaXenV-FachkUafW

IQVRIHUQ HUIDKUHQH FDFKNUDIW

Im Fall eineV VeUdachWV aXf KindeVZohlgeflhUdXng, deU Vich nichW alV MiVVYeUVWlndniV odeU

dXUch GeVpUlche miW deU VeUeinVleiWXng kllUen llVVW, iVW eine e[WeUne FachkUafW

ein]XVchalWen. DieVe kann VoZohl:

Ɣ eine inVofeUn eUfahUene FachkUafW nach � 8a SGB VIII alV aXch

Ɣ ein*e AnVpUechpaUWneU*in einVchllgigeU BeUaWXngVVWellen Vein.

AXfgUXnd deU GU|�e deV VeUeinV iVW dXUch die IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. YoUZeg keine

feVWVWehende inVofeUn eUfahUene FachkUafW benannW, VondeUn eV ZiUd im BedaUfVfall eine

e[WeUne BeUaWXngVVWelle dXUch die VeUeinVleiWXng odeU die XnWen aXfgef�hUWe

VeUWUaXenV-FachkUafW hin]Xge]ogen Xnd miW deU fallVpe]ifiVchen BeWUeXXng beaXfWUagW (Viehe

Anlage NU. 3: BeUaWXngVVWellen, AnVpUechpeUVonen / ZichWige RXfnXmmeUn).
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VHUWUDXHQV-FDFKNUDIW

ZXU XnmiWWelbaUen BeUaWXng hieU]X iVW eine VeUWUaXenV-FachkUafW an deU SchniWWVWelle

]ZiVchen SchXle (VeUeinVViW]) Xnd VeUein benannW. DieVe VeUWUaXenV-FachkUafW iVW FUaX

BXncke. Wie oben beUeiWV eUZlhnW, iVW Vie GU�ndXngVmiWglied XnVeUeV VeUeinV IniWiaWiYe

LUNA PARK e.V. HaXpWamWlich aUbeiWeW Vie alV LehUeUin Xnd FachkUafW f�U Ve[Xelle VielfalW an

deU GeVXndbUXnnen GUXndVchXle Xnd iVW f�U die folgenden AXfgaben ]XVWlndig:

Ɣ AnVpUechpaUWneUin f�U VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd EhUenamWliche ]X FUagen,

die daV Thema beWUeffen

Ɣ AnVpUechpeUVon ]XU BeUaWXng im FallmanagemenW

Ɣ KonWakWYeUmiWWlXng ]X BeUaWXngVVWellen b]Z. e[WeUneU inVofeUn eUfahUeneU FachkUafW

Name: KaWhaUina BXncke

KonWakW: bXncke@geVXndbUXnnen-gUXndVchXle.de

TelefoniVch eUUeichbaU �beU eine NachUichW im SchXlVekUeWaUiaW: 030 493015660

d) PeUVonalaXVZahl

DaV Thema SchXW]kon]epW Xnd PUlYenWion jeglicheU GeZalW Vind feVWeU BeVWandWeil Yon

BeZeUbXngV-, EinVWellXngV- Xnd MiWaUbeiWeU*innengeVpUlchen f�U alle BeUXfVgUXppen. VoU

dem HinWeUgUXnd deU SWUaWegien Yon TlWeU(*innen) Xnd deU KennWniV, daVV MenVchen, die

GeZalW an KindeUn b]Z. JXgendlichen YeU�ben Zollen, Vich ge]ielW pldagogiVche

AUbeiWVfeldeU aXVVXchen, kommW deU SoUgfalW bei deU AXVZahl Yon VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd

HonoUaUkUlfWen eine beVondeUe BedeXWXng ]X. BeUeiWV in SWellenaXVVchUeibXngen YeUZeiVen

ZiU daheU aXf daV bei XnV gelWende KindeUVchXW]kon]epW Xnd WhemaWiVieUen ein daUan

aXVgeUichWeWeV VeUhalWen in BeZeUbXngVgeVpUlchen alV VoUaXVVeW]Xng, miW deU IniWiaWiYe

LUNA PARK e.V. aUbeiWen ]X k|nnen. Alle VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd HonoUaUkUlfWe Vind

YeUpflichWeW, bei EinVWellXng ein eUZeiWeUWeV F�hUXngV]eXgniV YoU]Xlegen. DieVeV iVW alle YieU

JahUe ]X akWXaliVieUen. ZX dieVem ZZeck f�hUW deU VeUeinVYoUVWand eine LiVWe miW den DaWen

deU YoUliegenden F�hUXngV]eXgniVVe Xnd pU�fW ]X Beginn eineV jeden JahUeV, Zelche

PeUVonen ein akWXaliVieUWeV F�hUXngV]eXgniV YoU]Xlegen haben.

DaWenVchXW]-ZXVaW]: In HonoUaUYeUWUlgen iVW geUegelW, daVV InfoUmaWionen �beU KindeU Xnd

JXgendliche den VeUein nichW YeUlaVVen d�Ufen.
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e) VeUhalWenVkode[

DeU VeUhalWenVkode[ f�U VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe bei deU IniWiaWiYe LUNA PARK

e.V. iVW gepUlgW dXUch eine HalWXng, die die KindeU Xnd JXgendlichen bei deU EnWZicklXng ]X

eigenVWlndigen Xnd VelbVWbeZXVVWen PeUV|nlichkeiWen Xnd bei deU WahUnehmXng ihUeU

RechWe XnWeUVW�W]W. Gleich]eiWig YeUmiWWeln alle VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd HonoUaUkUlfWe aXf

eine bedaUfVgeUechWe WeiVe aXch die PflichWen deU KindeU Xnd JXgendlichen, ggf. XnWeU

Einbe]iehXng deU ElWeUn/PeUVonenVoUgebeUechWigWen. Die dabei angeZandWen MeWhoden

Vind alWeUVgeml�, UeVVoXUcenoUienWieUW Xnd ]ielgeUichWeW.

Die VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd HonoUaUkUlfWe Vind Vich deVVen beZXVVW, daVV Vie VoZohl f�U

die KindeU Xnd JXgendlichen alV aXch f�U die eUZachVenen Be]XgVpeUVonen eine

VoUbildfXnkWion einnehmen. DaU�beU hinaXV Vind Vich die VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd

HonoUaUkUlfWe im KlaUen daU�beU, daVV ]ZiVchen eUZachVenen BeWUeXeU*innen Xnd KindeUn

b]Z. JXgendlichen ein MachWgefllle beVWehW. EUVWeUe nXW]en ihUe Rolle Xnd FXnkWion nichW

aXV, Xm beZXVVW GUen]YeUleW]Xngen ]X begehen Xnd inVbeVondeUe keine XnangemeVVene

Nlhe odeU KonWakWe ]X den SchXW]befohlenen heU]XVWellen. Die VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd

HonoUaUkUlfWe halWen Vich gegenVeiWig VWlndig da]X an, die eigene Rolle Xnd FXnkWion in deU

AUbeiW ]X UeflekWieUen.

Alle VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd HonoUaUkUlfWe kennen dieVen VeUhalWenVkode[ Xnd

XnWeU]eichnen ihn alV SelbVWYeUpflichWXngVeUkllUXng (Anlage NU. 4). DeU VeUhalWenVkode[

beVchUeibW, Zie Vich daV Team/VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe in ihUeU pldagogiVchen

AUbeiW im AllWag YeUhalWen. EU bieWeW ihnen OUienWieUXng Xnd HandlXngVVicheUheiW, daU�beU

hinaXV VignaliVieUW eU allen, daVV die IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. aXfmeUkVam miW dem Thema

GUen]YeUleW]Xngen Xnd GeZalW XmgehW.

DeU VeUhalWenVkode[ fX�W aXf pldagogiVchen GUXndlagen Xnd eUZeiWeUW dieVe Xm VeUhalWen

im KonWe[W Tan] Xnd TheaWeU. Im Tan] oUienWieUen ZiU XnV an AnVlW]en aXV dem Safe

Dance9. DieVe EUZeiWeUXngen ZeUden im AnVchlXVV noch eWZaV ZeiWeU aXVgef�hUW.

ĺ Wenn ]Xm VeUhalWenVkode[ UnklaUheiWen odeU AnmeUkXngen beVWehen, biWWen ZiU daUXm,

daV GeVpUlch im Team Xnd miW deU LeiWXng ]X VXchen.

9 Siehe ].B. GUeWchen AlWeUoZiW]: ³CUeaWing a Vafe dance enYiUonmenW - InclXViYe WechniTXe claVV
checkliVW´ (hWWpV://ZZZ.dancedaWapUojecW.com/cUeaWing-a-Vafe-dance-enYiUonmenW/)
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TDEHOODULVFKHU VHUKDOWHQVNRGH[10

ROT: DLHVHV VHUKDOWHQ JHKW JDU QLFKW

Ɣ Im GeniWalbeUeich anfaVVen (SollWe eV hieU]X aXV VeUVehen, ].B. bei eineU
HilfeVWellXng, kommen: DiUekW beim Kind/dem*deU JXgendlichen enWVchXldigen Xnd
den VoUfall im Team beVpUechen)

Ɣ K|UpeUlich-VeeliVche GeZalW: Kneifen, MiVVhandeln/VeUleW]en (X.a. Schlagen,
aXch feVWeV Anpacken, am AUm Ziehen, Sch�WWeln, SchXbVen), FeVVeln,
EinVpeUUen, IVolieUen

Ɣ ZZingen: KindeU odeU JXgendliche gegen ihUen Willen (miWhilfe Yon GeZalW,
DUohXng o. b.) ]X eWZaV YeUanlaVVen

Ɣ K�VVen

Ɣ InWimVphlUe miVVachWen11

Ɣ DiVkUiminieUen (].B. RaVViVmXV, AnWiVemiWiVmXV, Se[iVmXV,
AbleiVmXV, AgeiVm, SaniVmXV)

Ɣ AbZeUWend YoU KindeUn b]Z. JXgendlichen �beU Vie odeU ihUe ElWeUn VpUechen

Ɣ BeZXVVWe AXfVichWVpflichWYeUleW]Xng

Ɣ WiedeUholWeU VeUVWo� gegen VeUhalWenVkode[ im gelben BeUeich
WUoW] dieVbe]�glicheU AbmahnXng YonVeiWen deV VoUVWandV

Ɣ NichW-alWeUVgeml�e Filme ]eigen (Ygl. FSK)

Ɣ FoWoV Yon KindeUn b]Z. JXgendlichen ohne EinYeUVWlndniV deU
EU]iehXngVbeUechWigWen inV InWeUneW VWellen

Ɣ geZalWYeUheUUlichende Xnd Ve[XaliVieUende InhalWe aXf KleidXng o.l.

GELB: DLHVHV VHUKDOWHQ LVW SlGDJRJLVFK NULWLVFK XQG I�U GLH EQWZLFNOXQJ QLFKW
I|UGHUOLFK

Ɣ So]ialeU AXVVchlXVV

Ɣ AXVlachen, Blo�VWellen, VoUf�hUen, llcheUlich machen,
iUoniVch gemeinWe SpU�che (dUingend anVchlie�ende Refle[ion
miW dem Kind b]Z. dem*deU JXgendlichen Xnd EUZachVenen)

Ɣ hbeUfoUdeUXng / UnWeUfoUdeUXng

11 Siehe aXf dieVe Tabelle folgende VeUWiefXngen.

10 EnWZickelW in AnlehnXng an die inWeUne RiVikoanal\Ve VoZie: DeU PaUiWlWiVche GeVamWYeUband
(2022): AUbeiWVhilfe KindeU- Xnd JXgendVchXW] in EinUichWXngen, S.18 f.
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Ɣ AXWoUiWlUeV VeUhalWen: MachWpoViWion alV EUZachVene*U/ DominanWeV AXfWUeWen
nXW]en, Xm ein]XVch�chWeUn Xnd KindeU b]Z. JXgendliche ]X enWmXWigen, ihUe
MeinXng miW]XWeilen

Ɣ AnVchUeien, aggUeVViYe k|UpeUliche AnVpannXng12

Ɣ NichW aXVUeden laVVen

Ɣ UngeUechWe BehandlXng, ].B. VWlndigeV Loben Xnd Belohnen
ein]elneU KindeU b]Z. JXgendlicheU

Ɣ (BeZXVVWeV) WegVchaXen

Ɣ ZXm MiWmachen ]Zingen/InhalWe aXf]Zingen13

Ɣ Keine Regeln feVWlegen, VeUeinbaUXngen nichW einhalWen

> DieVe aXfge]lhlWen VeUhalWenVZeiVen k|nnen im AllWag paVVieUen, m�VVen dann jedoch
dUingend anVchlie�end miW dem Kind/EUZachVenen UeflekWieUW ZeUden. HieUbei XnWeUVW�W]en
aXch die MeWhode deU kollegialen BeUaWXng b]Z. daV AnVpUechen eineU VeUWUaXenVpeUVon.
InVbeVondeUe folgende gUXndlegende AVpekWe eUfoUdeUn SelbVWUefle[ion:

Ɣ WelcheV VeUhalWen bUingW mich aXf die Palme?

Ɣ Wo Vind meine eigenen GUen]en?

GRhN: DLHVHV VHUKDOWHQ LVW SlGDJRJLVFK ULFKWLJ

Ɣ PoViWiYe GUXndhalWXng Xnd poViWiYeV MenVchenbild

Ɣ ReVVoXUcenoUienWieUW aUbeiWen

Ɣ VeUllVVliche SWUXkWXUen Xnd VeUhalWenVZeiVen,
UegelkonfoUm YeUhalWen, konVeTXenW Vein

Ɣ EhUlich Xnd aXWhenWiVch Vein, TUanVpaUen]

Ɣ Fle[ibiliWlW (Themen VponWan aXfgUeifen, SW|UXngen haben VoUUang)

Ɣ Den Gef�hlen deU KindeU b]Z. JXgendlichen RaXm geben,
].B. TUaXeU ]XlaVVen

Ɣ AXfmeUkVameV ZXh|Uen

Ɣ EmpaWhie aXVdU�cken: YeUbal odeU miW K|UpeUVpUache

Ɣ VeUVWlndniVYoll Vein

13 Siehe aXf dieVe Tabelle folgende VeUWiefXngen.
12 Siehe aXf dieVe Tabelle folgende VeUWiefXngen.
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Ɣ ein angemeVVeneV Nlhe-DiVWan]-VeUhllWniV: In jedeU SiWXaWion neX ]X
eUfUagen/eUkennen. MenVchen YeUlndeUn Vich, Xnd haben indiYidXelle,
aXch je nach SiWXaWion YeUVchiedene Bed�UfniVVe14

Ɣ KindeU Xnd ElWeUn ZeUWVchlW]en

Ɣ AXVgeglichenheiW, FU|hlichkeiW, FUeXndlichkeiW

Ɣ Hilfe ]XU SelbVWhilfe

Ɣ ph\ViVche, pV\chiVche, geiVWige Xnd moUaliVche UnYeUVehUWheiW
deU KindeU b]Z. JXgendlichen ZahUen

Ɣ JedeV Thema ZeUWVchlW]en

Ɣ AngemeVVeneV Lob aXVVpUechen k|nnen

Ɣ VoUbildliche SpUache, geZalWfUeie KommXnikaWion

Ɣ UnYoUeingenommenheiW, diVkUiminieUXngVkUiWiVche HalWXng,
FaiUneVV, GeUechWigkeiW

Ɣ SelbVWUefle[ion, ÄNimm nichWV peUV|nlich³

Ɣ ImpXlVe geben

Ɣ dem AnlaVV enWVpUechende KleidXng

FolgendeV ZiUd Yon KindeUn b]Z. JXgendlichen m|glicheUZeiVe nichW geUn geVehen, iVW
abeU WUoW]dem ZichWig:

Ɣ Regeln einhalWen

Ɣ TageVablaXf einhalWen

Ɣ GUen]�beUVchUeiWXngen XnWeU KindeUn b]Z. JXgendlichen Xnd
WoUkVhop- /KXUVgebenden XnWeUbinden

Ɣ KindeU Xnd JXgendliche anhalWen, KonflikWe fUiedlich ]X l|Ven

In VchZieUigen, YeUfahUenen SiWXaWionen iVW eV UaWVam, einen NeXVWaUW ]X iniWiieUen.

VHUWLHIXQJHQ PLW FRNXV DXI SLWXDWLRQHQ LP TDQ]/TKHDWHU

IQWLPVSKlUH PLVVDFKWHQ: HieU liegW ein beVondeUeU FokXV aXf SiWXaWionen in Umkleiden,

Xnd, im Fall eineU ReiVe/E[kXUVion miW hbeUnachWXng, aXch in SchlafUlXmen. GeneUell gilW,

daVV Vich in GUXppen nach GendeU Xmge]ogen ZiUd, Xnd Zenn dieVe beWUeXW ZeUden, deU

UmkleideUaXm Yon PeUVonen deVVelben GendeUV, Zenn m|glich Yon ]Zeien, beWUeXW ZiUd.

14 Siehe aXf dieVe Tabelle folgende VeUWiefXngen.
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FallV EUZachVene Vich Xm]iehen m�VVen, WXn Vie dieV, ohne daVV KindeU odeU JXgendliche

im RaXm Vind.

Wenn Vich ein Kind odeU eine*ein JXgendliche*U nichW im ciV-binlUen SpekWUXm YeUoUWeW, ZiUd

mindeVWenV im VieU-AXgen-PUin]ip XnWeU Einbe]Xg deU pUojekWYeUanWZoUWlichen PeUVon

enWVchieden, Zie damiW UeVpekWYoll Xmgegangen ZeUden kann; deU Wille alleU Yon deU

SiWXaWion beWUoffenen KindeU b]Z. JXgendlichen iVW dabei ]X beU�ckVichWigen, Xm die

GUen]en alleU KindeU Xnd JXgendlichen ]X ZahUen.

Wenn Vich ein Kind odeU eine*ein JXgendliche*U nichW YoU andeUen Xm]iehen m|chWe, Vind

aXch hieU UeVpekWYoll ZeiWeUe M|glichkeiWen an]XbieWen.

Beim An-/AXV]iehen Yon KleidXng Xnd KoVW�men ZiUd nXU aXf NachfUage b]Z. YoUheUigeU

AbVpUache miW dem Kind odeU deU*dem JXgendlichen XnWeUVW�W]W.

SchlafUlXme: hbeUnachWXngVViWXaWionen kommen in XnVeUeU AUbeiW an ZechVelnden OUWen

Xnd geneUell nXU VehU VelWen YoU. HieU iVW ViWXaWionVbe]ogen mindeVWenV im

VieU-AXgen-PUin]ip XnWeU Einbe]Xg deV VeUeinVYoUVWandV ]X enWVcheiden, Zelche

HandhabXng angebUachW iVW, Xm die InWimVphlUe deU KindeU b]Z. JXgendlichen ]X achWen.

WichWig iVW, daVV die PUojekWleiWXng ]Xdem die SchXW]kon]epWUegelXngen deU

hbeUnachWXngVoUWe YoUab eUfUagW.

ZXP MLWPDFKHQ ]ZLQJHQ/IQKDOWH DXI]ZLQJHQ: Da ZiU WeUW aXf PaUWi]ipaWion Xnd

SelbVWbeVWimmXng legen, Vind XnVeUe AngeboWe fUeiZillig. WiU VpUechen EinladXngen aXV,

miW]Xmachen, Xnd beVpUechen aXch, Zie Vich ein NichW-MiWmachen ggf. aXf den

GUXppenpUo]eVV aXVZiUkW. LeW]Wlich iVW eV am Kind b]Z. deU*dem JXgendlichen ]X

enWVcheiden: MiWmachen, odeU Yom Rand aXV ]XVchaXen? PaUWi]ipaWion Xnd

SelbVWbeVWimmXng bedeXWeW aXch, daVV RaXm gegeben ZiUd ]X VchaXen, ZomiW Vich ein

Kind b]Z. eine*ein JXgendliche*U jeZeilV Zohlf�hlW: ³WaV m|chWe ich (nichW)

an]iehen/Vagen/Wan]en/YeUk|UpeUn?´

AQVFKUHLHQ/SWLPPH VWDUN HUKHEHQ: AnVchUeien iVW eine GUen]YeUleW]Xng; eV VollWe niemalV

]Xm glngigen pldagogiVchen RepeUWoiUe geh|Uen. AXVnahmeViWXaWionen, in denen eV ]Xm

AnVchUeien kommW, ZeUden diUekW, aXch miW den KindeUn odeU JXgendlichen, UeflekWieUW. AXch

die SWimme VWaUk ]X eUheben, bVpZ. Xm eine GefahUenViWXaWion ]X XnWeUbinden odeU Zeil

andeUV keine RXhe geVchaffen ZeUden kann (dieVe BegU�ndXng XnWeUVcheideW ³AnVchUeien´

Yon ³SWimme eUheben´), bedaUf nachfolgendeU Refle[ion. Wenn SiWXaWionen abVehbaU Vind, in

denen YeUVWlUkWeU DUXck Xnd RXhe- Xnd SicheUheiWVbedaUf beVWehen, ZiUd im Vorhinein

beVpUochen, Zie miW dieVeU SiWXaWion gemeinVam Xmgegangen ZiUd, Xnd daVV eV hieU n|Wig
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Vein kann, die SWimme ]X eUheben. Im Idealfall Vind AngeboWe Vo ]X planen, daVV Vie ]X

keineU SiWXaWion f�hUen, in denen eV ]Xm EUheben deU SWimme, geVchZeige denn ]Xm

AnVchUeien kommW.

NlKH/DLVWDQ]:15 PUin]ipiell gilW, daVV jede BeU�hUXng YoUheUigeU NachfUage bedaUf. Dabei

mXVV aXch UeVpekWieUW ZeUden, daVV die AnWZoUW ³Nein´ laXWen kann. Ein ³Ja´ gilW f�U dieVe

konkUeWe SiWXaWion; die K|UpeU, EUfahUXngen Xnd Bed�UfniVVe Yon KindeUn Xnd JXgendlichen

k|nnen Vich YeUlndeUn. AXch XnWeU KindeUn Xnd JXgendlichen iVW dieVeV NachfUagen

an]XleiWen.

Eine SiWXaWion, in denen BeU�hUXng Wan]- odeU WheaWeUpldagogiVch VinnYoll Vein kann, kann

].B. bei deU KoUUekWXU Yon HalWXngen enWVWehen. AXch hieU gilW, YoUheU immeU ]X fUagen, ob

die BeU�hUXng in dieVem Fall ok iVW. AXch iVW eV ZichWig, AlWeUnaWiYen an]XbieWen: KoUUigieUW

ZeUden kann ].B. aXch dXUch VoU]eigen odeU YeUbal.

Wenn eV ].B. Xm die UnWeUVW�W]Xng bei deU K|UpeUpflege gehW, k|nnen Xnd VollWen ZiU dieVe

AXfgabe an daV ebenfallV anZeVende odeU Vich in deU Nlhe befindende YeUanWZoUWliche

PeUVonal deU InVWiWXWionen abgeben Xnd daV Kind b]Z. die*den JXgendliche*n enWVpUechend

doUWhin begleiWen.

WHLWHUH VHUWLHIXQJHQ

AXIVLFKWVSIOLFKW: Ein AVpekW deU AXfVichWVpflichW iVW VicheU]Xgehen, daVV deU Hin- Xnd

R�ckZeg Yon KindeUn Xnd JXgendlichen ]X XnVeUen AngeboWen miW den YeUanWZoUWlichen

PeUVonen abgeVpUochen iVW. Da die KindeU Xnd JXgendlichen Yielfach Yon dUiWWen

InVWiWXWionen (SchXle, KiWaV) YeUmiWWelW an XnVeUen AngeboWen Weilnehmen, iVW klaU ]X

benennen, Zo XnVeUe AXfVichWVpflichW beginnW Xnd Zo Vie endeW. Wenn ZiU b]gl. deU

Teilnahme diUekW miW den ElWeUn in KonWakW Vind, iVW die InfoUmaWion ein]Xholen, ob daV Kind

b]Z. deU*die JXgendliche nach dem AngeboW alleine nach HaXVe gehen daUf odeU abgeholW

ZiUd.

RlXPOLFKNHLWHQ:

Ɣ T�Uen niemalV Yon innen abVchlie�en, Zenn KindeU odeU JXgendliche im RaXm Vind.

Ɣ In ToileWWenUlXmen nXW]en EUZachVene immeU abgeWUennWe AbWeile (d.h.

inVbeVondeUe keine PiVVoiUV).

15 Ygl. hWWpV://ZZZ.dancedaWapUojecW.com/cUeaWing-a-Vafe-dance-enYiUonmenW/; GUeWchen AlWeUoZiW]
gibW in dieVem AUWikel aXch TippV f�U diVkUiminieUXngV- Xnd machWkUiWiVche AUbeiW im Tan]konWe[W.

19

https://www.dancedataproject.com/creating-a-safe-dance-environment/


Ɣ KindeU Xnd JXgendliche gehen in YeUWUaXWen pldagogiVchen UmgebXngen alleine,

ma[imal ]X ]ZeiW, in XnYeUWUaXWen UmgebXngen immeU ]X ]ZeiW aXf die ToileWWe.

BHI|UGHUXQJVVLWXDWLRQHQ: ImmeU miW ]Zei BegleiWpeUVonen. Siehe aXch YoUheUigen PXnkW

³AXfVichWVpflichW´.

5. BeVchZeUdemanagemenW

Wie kommen MenVchen, ob KindeU Xnd JXgendliche, deUen EU]iehXngVbeUechWigWe, odeU

VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe, bei BedaUf inV GeVpUlch?

BHVFKZHUGHP|JOLFKNHLWHQ EHL HQWVHQGHQGHQ IQVWLWXWLRQHQ

F�U Weilnehmende KindeU aXV KiWaV gilW, daVV Vie nie ohne eine*n EU]ieheU*in miW XnV in

XnVeUen AngeboWen Vind, Xnd dieVe*U daf�U ]XVWlndig iVW, pldagogiVch heikle b]Z. VenVible

SiWXaWionen ]X Vehen Xnd ]X l|Ven. AXch KindeU Xnd JXgendliche im GUXndVchXlalWeU

melden Vich bei XnV VelWen diUekW f�U AngeboWe an, VondeUn meiVWenV YeUmiWWelW �beU andeUe

InVWiWXWionen (inVbeVondeUe die GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle).

KindeU/JXgendliche/EU]iehXngVbeUechWigWe16 Zenden Vich in eUVWeU InVWan] an enWVendende

InVWiWXWionen, deUen AXfgabe eV aXch iVW, dieVe Wege miW]XWeilen. M|glich iVW deU KonWakW

�beU:

➔ VogenannWe KXmmeUklVWen deU GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle

➔ die AnVpUache Yon VeUWUaXenVpeUVonen deU SchXle

➔ E-MailV Xnd/odeU daV diUekWe GeVpUlch miW deU SchXle/KiWa

DieVe M|glichkeiWen VWehen aXch VeUeinV]Xgeh|Uigen Xnd HonoUaUkUlfWen offen.

BHVFKZHUGHP|JOLFKNHLWHQ EHL GHU IQLWLDWLYH LUNA PARK H.V.

➔ DiUekWe BeVchZeUde

16 An deU GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle ZeUden dieVe PeUVonenkUeiVe ]Xm ZeiWpXnkW deU EinVchXlXng
aXch aXf daV SchXW]kon]epW deU SchXle hingeZieVen.
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◆ in den KXUVen/WoUkVhopV bei den jeZeiligen KXUV-/WoUkVhop-LeiWXngen;

inVbeVondeUe f�U KindeU/JXgendliche/EU]iehXngVbeUechWigWe UeleYanW;

◆ im kollegialen GeVpUlch; f�U VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe (diUekWe

AnVpUache, KonWakWaXfnahme peU E-Mail, VeUeinbaUXng eineV

GeVpUlchVWeUminV «).

➔ SchUifWliche BeVchZeUde

◆ peU E-Mail odeU BUief; in eUVWeU Linie f�U EU]iehXngVbeUechWigWe Xnd

HonoUaUkUlfWe inWeUeVVanW. Die KonWakWdaWen hieUf�U befinden Vich im

ImpUeVVXm deV YoUliegenden SchXW]kon]epWeV Xnd aXf deU VeUeinVZebViWe

(hWWpV://ZZZ.lXnapaUk.ZoUkV/impUeVVXm/).

◆ �beU den KXmmeUkaVWen an XnVeUem VeUeinVViW] an deU GeVXndbUXnnen-

GUXndVchXle (aXf dieVe M|glichkeiW ZiUd im ImpUeVVXm deU WebViWe

hingeZieVen).

Die BeVchZeUde ZiUd in deU nlchVWen TeamViW]Xng im GeVamWWeam beVpUochen,

dokXmenWieUW Xnd beanWZoUWeW. AXch hieU gilW die OUienWieUXng am VeUhalWenVkode[, Zie

XnWen beVchUieben. Die DokXmenWaWion ZiUd aXf einem paVVZoUWgeVch�W]Wen USB-SWick

geVpeicheUW, deU nXU dem VeUeinVYoUVWand ]Xglnglich iVW.

UnVeUe AXfgabe iVW eV ]XnlchVW, eine AWmoVphlUe ]X Vchaffen, in deU BeVchZeUden

inVbeVondeUe Yon KindeUn Xnd JXgendlichen diUekW aXVgeVpUochen ZeUden Xnd pUofeVVionell

daUaXf UeagieUW ZiUd. Gef|UdeUW ZiUd dieV, indem WoUkVhop-/KXUVleiWXngen:

➔ gemeinVam miW den KindeUn Xnd JXgendlichen RichWlinien f�U einen UeVpekWYollen Xnd

ZeUWVchlW]enden Umgang miWeinandeU feVWlegen.

➔ Uegelml�ige FeedbackUXnden dXUchf�hUen, Xm einen ZZiVchenVWand ein]Xholen Xnd

ggf. aXf PUobleme Xnd/odeU KonflikWe eingehen ]X k|nnen.

➔ OffenheiW ]eigen f�U AnUegXngen, W�nVche, BeVchZeUden Xnd KUiWik deU KindeU Xnd

JXgendlichen; dieVe eUnVW nehmen Xnd dXUch einen paUWi]ipaWiYen AnVaW] in ihUeU

AUbeiW e[pli]iW einladen. InVbeVondeUe YoU dem HinWeUgUXnd deV beUeiWV eUZlhnWen

MachWgefllleV in deU BegleiWXng Yon KindeUn Xnd JXgendlichen iVW dieV ZichWig.
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ReakWion aXf BeVchZeUden: InVofeUn eine BeVchZeUde eingebUachW ZiUd, iVW geml� dem

VeUhalWenVkode[ ]X VchaXen, Zie Vie ein]XoUdnen iVW: IVW die geVchildeUWe SiWXaWion im

gU�nen, gelben odeU UoWen BeUeich? PUin]ipiell gilW: WiU alle bekennen XnV ]Xm

VeUhalWenVkode[. WiU alle machen FehleU. WiU alle Vind beUeiW, die eigene FehlbaUkeiW Xnd die

andeUeU an]XeUkennen Xnd in enWVpUechenden SiWXaWionen KUiWik an]Xnehmen Xnd daUaXV ]X

leUnen.

➔ BeVchZeUde im gU�nen BeUeich:

◆ DieVe iVW aXfl|VbaU dXUch WUanVpaUenWe KommXnikaWion miW deU PeUVon, die die

BeVchZeUde anbUingW (Kind/eU b]Z. JXgendliche*U, VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd

HonoUaUkUlfWe, EU]iehXngVbeUechWigWe «), in deU eUkllUW ZiUd, ZaUXm daV

VeUhalWen pldagogiVch angebUachW ZaU.

◆ Eine R�ckmeldXng an die PeUVon, Yon deU die KUiWik kam, iVW YeUbindlich.

InVbeVondeUe bei Yon KindeUn odeU JXgendlichen kommende KUiWik iVW ZichWig,

dieVen ]X YeUmiWWeln, daVV eV in jedem Falle UichWig ZaU, daV GeVpUlch

geVXchW ]X haben Xnd ]X eUfUagen, ob die SiWXaWion damiW f�U Vie gekllUW iVW,

odeU Vie noch eWZaV bUaXchen.

➔ BeVchZeUde im gelben BeUeich:

◆ Die KUiWik-anbUingende PeUVon daUin beVWlUken, dXUch daV AnVpUechen deU

SiWXaWion UichWig gehandelW ]X haben.

◆ KollegialeV GeVpUlch: Wenn eine KUiWik an eineU dUiWWen PeUVon benannW ZiUd,

VXchW die angeVpUochene PeUVon, inVbeVondeUe bei ZiedeUholW aXfgefallenem

VeUhalWen, miW dieVeU dUiWWen PeUVon daV GeVpUlch17 Xnd WeilW dieV aXch deU

KUiWik-anbUingenden PeUVon miW; Zenn die KUiWik Vich aXf eine*n VelbVW be]iehW,

iVW daV GeVpUlch miW dem VeUeinVYoUVWand ]X VXchen; in dieVen kollegialen

GeVpUlchen d�Ufen KlaUnamen genannW ZeUden, alleUdingV in AbZlgXng miW

dem ggf. n|Wigen SchXW] deU KUiWik-anbUingenden-PeUVon

(³HinZeiVgebeU*innen-SchXW]´); Vobald e[WeUn �beU die SiWXaWion geVpUochen

ZiUd, bVpZ. f�U eine BeUaWXng, iVW biV aXf WeiWeUeV in anon\miVieUWeU FoUm

�beU die beWeiligWen PeUVonen ]X VpUechen! MiW KoopeUaWionVpaUWneU*innen

17 WichWig f�U eine konVWUXkWiYe KommXnikaWion iVW, hieU ]ZiVchen BeobachWXng Xnd BeZeUWXng ]X
XnWeUVcheiden Xnd miW NeXgieUde inV GeVpUlch ]X gehen: ³Wie kam eV da]X, daVV «?´ ³WaV kann
Vich lndeUn, damiW Vich die SiWXaWion - die dem VeUhalWenVkode[ ZideUVpUichW - Vo nichW ZiedeUholW?´.
SollWe daV GeVpUlch konflikWiY YeUlaXfen odeU Vich gaU nichW eUVW geWUaXW ZeUden, inV GeVpUlch ]X
gehen, VollWe eine dUiWWe, YeUmiWWelnde PeUVon ]Xm GeVpUlch hin]Xge]ogen ZeUden.
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beVWehen VeUeinbaUXngen, die bei BedaUf aXch den AXVWaXVch Yon DaWen

eUlaXben.

◆ WiUd im GeVpUlch eUkannW, daVV daV VeUhalWen in dieVeU SiWXaWion begU�ndeW

ZaU, iVW dennoch eine EUkllUXng, ggf. aXch EnWVchXldigXng bei dem Kind/

dem*deU JXgendlichen dXUch die in KUiWik VWehende PeUVon angebUachW;

]Xk�nfWig iVW die AUbeiW Vo ]X geVWalWen (pldagogiVch-k�nVWleUiVcheV AngeboW,

RahmenbedingXngen, eWc.), daVV Vich daV VeUhalWen nichW ZiedeUholW; ggf.

ZiUd aXch eUkannW, daVV daV VeUhalWen UichWig ZaU Xnd deU VeUhalWenVkode[

an dieVeU SWelle �beUaUbeiWeW ZeUden VollWe (> GeVpUlch miW dem VoUVWand).

◆ SollWe Vich ]eigen, daVV daV VeUhalWen nichW aXch nachYoll]iehbaUe,

ak]epWable GU�nde haWWe, bUaXchW eV eine EnWVchXldigXng beim beWUoffenen

Kind / dem*deU beWUoffenen JXgendlichen miW deU ZXVage, dieVe SiWXaWion

nichW ZiedeUholen ]X Zollen. DXUch den VoUVWand iVW ]X pU�fen, ob ggf. eine

bndeUXng deV pldagogiVchen Kon]epWV/RahmenbedingXngen angebUachW iVW

odeU VeUlndeUXngVbedaUf hinVichWlich deU ZXVammenaUbeiW beVWehW. DeU

VoUVWand enWVcheideW aXch, ggf. in AbVpUache miW deU VeUWUaXenVpeUVon,

ob/Zie die EU]iehXngVbeUechWigWen ein]Xbe]iehen Vind.

◆ Eine R�ckmeldXng an die PeUVon, Yon deU die KUiWik kam, iVW YeUbindlich. AXch

iVW ]X eUfUagen, ob die SiWXaWion f�U die PeUVon damiW gekllUW iVW, odeU ob Vie

noch eWZaV bUaXchW.

➔ BeVchZeUde im UoWen BeUeich: HieU gilW diUekW daV KapiWel 6: InWeUYenWion.

WaV, Zenn keine konkUeW beobachWeWe SiWXaWion YoUliegW, die poWen]iell gUen]YeUleW]end iVW,

VondeUn eV Vich Xm ein eheU allgemein XngXWeV Gef�hl handelW? VeUmXWlich iVW eV aXVgel|VW

dXUch ein odeU mehUeUe VeUhalWenVZeiVen eineU PeUVon, die im KapiWel

³TlWeU(*innen)VWUaWegien´ aXfgeliVWeW Vind. DieV iVW XneindeXWigeU Xnd enW]iehW Vich deU

BeXUWeilXng dXUch den VeUhalWenVkode[. AXch hieU gilW jedoch, nichW ]X VchZeigen, VondeUn

daV kollegiale GeVpUlch odeU daV GeVpUlch miW eineU VeUWUaXenVpeUVon ]X VXchen. AlV

Team, alleine odeU ]XVammen miW dem VoUVWand kann aXch eine BeUaWXngVVWelle (Viehe �8b

SGB VIII, RechW aXf BeUaWXng) angeUXfen ZeUden; daV gehW jedeU]eiW aXch anon\miVieUW ±

aXch die KlaUnamen deU beWeiligWen PeUVonen d�Ufen in dieVeU e[WeUnen BeUaWXng biV aXf

WeiWeUeV nichW genannW ZeUden. Wie oben beUeiWV klaUgeVWellW, gilW XnVeUe PaUWeilichkeiW

aXVdU�cklich den InWeUeVVen Xnd SchXW]UechWen Yon KindeUn Xnd JXgendlichen.
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DeU PeUVon, die die BeVchZeUde heUangeWUagen haW, ZiUd U�ckgemeldeW, daVV die

BeVchZeUde beaUbeiWeW ZiUd Xnd, Zenn m|glich, daV VeUfahUen / EUgebniV WUanVpaUenW

gemachW Xnd eUkllUW. HieU VollWe abgekllUW ZeUden, ob noch ZeiWeUeU BedaUf f�U die

beVchZeUende PeUVon beVWehW.

6. InWeUYenWion

ZXU InWeUYenWion ]lhlen alle Ma�nahmen, die dabei XnWeUVW�W]en, VoUfllle Ve[XaliVieUWeU

GeZalW Xnd andeUe FoUmen deU KindeVZohlgeflhUdXng ]X beenden Xnd die BeWUoffenen ]X

Vch�W]en. DieVeU Teil deV SchXW]kon]epWeV beVchUeibW, ZaV im VeUdachWVfall odeU in einem

eingeWUeWenen Fall ]X WXn iVW. DieV iVW ZichWig, Xm dann in deU emoWional belaVWenden

SiWXaWion handlXngVflhig ]X Vein.

Die IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. VeW]W Vich gegen jede FoUm Yon GeZalW ein. Bei

VeUdachWVmomenWen odeU konkUeWen VoUflllen ZiUd dieVen ]eiWnah Xnd angemeVVen

begegneW. Dabei iVW eV YoU allem ZichWig, RXhe ]X beZahUen. WeUden AnhalWVpXnkWe f�U eine

GeflhUdXng deV WohlV Yon KindeUn Xnd JXgendlichen feVWgeVWellW, m�VVen

VeUeinV]Xgeh|Uige Xnd HonoUaUkUlfWe Xnd/odeU die LeiWXng daV GeflhUdXngVUiViko

einVchlW]en.

➔ UQVLFKHU? SLHKH AQODJH NU. 2: ÄIQGLNDWRUHQ ]XU EUNHQQXQJ YRQ
GHIDKUHQVLWXDWLRQHQ´

➔ VHUGDFKWVIDOO? FROJHQGHQ HDQGOXQJVOHLWIDGHQ EHIROJHQ!

a) HandlXngVleiWfaden bei VeUdachW aXf
KindeVZohlgeflhUdXng

Ɣ Dem Kind b]Z. dem*deU JXgendlichen anbieWen, jedeU]eiW ]Xm GeVpUlch kommen ]X

k|nnen.

Ɣ NichWV YeUVpUechen, ZaV nichW eingehalWen ZeUden kann:

ż Wenn daV Kind b]Z. deU*die JXgendliche bVpZ. daUXm biWWeW, daV GeWeilWe

nichW ZeiWeU]Xgeben, iVW dem Kind b]Z. dem*deU JXgendlichen deXWlich ]X

machen, daVV dieV nichW gehW. FallV daV GeVpUlch daUaXfhin ab]XbUechen

VcheinW, iVW �beU andeUe FUagen inV GeVpUlch ]X kommen. Die SiWXaWion iVW
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]Xdem im Team miW deU VeUeinVleiWXng ]X beVpUechen Xnd daV ZeiWeUe

VoUgehen ab]XVWimmen.

Ɣ Dem Kind b]Z. dem*deU JXgendlichen miWWeilen, daVV eV ZichWig iVW, alV

AnVpUechpeUVon VelbVW eUVW einmal RaW ]X VXchen.

Ɣ Dem Kind b]Z. dem*deU JXgendlichen daV ZeiWeUe VoUgehen eUkllUen. Dabei:

ż iVW alWeUVgeUechW ]X kommXni]ieUen.

ż Vind keine VeUVpUechXngen ]X machen, die nichW eingehalWen ZeUden (V.o.)

ż iVW nXU �beU ZeiWeUen VoUgang ]X infoUmieUen, Zenn eV die SicheUheiW deV

KindeV/deV*deU JXgendlichen nichW geflhUdeW.

Ɣ GeVpUlchVYeUlaXf konkUeW dokXmenWieUen (DaWenVchXW] beachWen), eigene

InWeUpUeWaWionen YeUmeiden.

Ɣ KonWakW ]X eineU VeUWUaXenVpeUVon aXfnehmen Xnd Zenn Vich deU VeUdachW nichW

VofoUW aXfl|VW, KonWakWaXfnahme miW deU LeiWXng

Ɣ AXf keinen Fall YeUmXWeWe*n TlWeU*in infoUmieUen

Ɣ Eigene GUen]en eUkennen Xnd ak]epWieUen

+ EUVWe EinVchlW]Xng dXUch die LeiWXng (Zenn dieVe nichW GegenVWand deV VeUdachWV

iVW, VonVW dXUch VeUWUaXenV-FachkUafW) XnWeU ggf. Einbe]Xg deU VeUWUaXenV-FachkUafW

(Viehe KapiWel 4.c).

+ Im ZZeifelVfall iVW f�U eine kXU]fUiVWige BeUaWXng deU BeUlineU NoWdienVW KindeUVchXW]

UXnd Xm die UhU eUUeichbaU XnWeU: +40 30 61 00 66.

+ HieU iVW dUingend, aX�eUhalb deV VeUeinV Xnd KoopeUaWionVpaUWneU*innen miW denen

X.a. b]gl. DaWenVchXW] KoopeUaWionVYeUeinbaUXngen YoUliegen, die AchWXng deV

DaWenVchXW]eV ]X beU�ckVichWigen: YeUWUaXliche InfoUmaWionen anon\miVieUW in

e[WeUneU BeUaWXng nXW]en. AndeUnfallV bUaXchW eV die EnWbindXng deU SchZeigepflichW

YonVeiWen deU ElWeUn!

F�hUW die EinVchlW]Xng deU LeiWXng b]Z. deU VeUWUaXenV-FachkUafW ]X einem

HandlXngVbedaUf, Zeil die AngelegenheiW Vich nichW alV XnbegU�ndeW heUaXVVWellW

(MiVVYeUVWlndniV o.l.), Vo Vind die PeUVonenVoUgebeUechWigWen Xnd daV Kind b]Z. deU*die
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JXgendliche ein]Xbe]iehen, VoZeiW hieUdXUch deVVen*deUen ZiUkVameU SchXW] nichW

geflhUdeW ZiUd. AX�eUdem iVW deU jeZeilige InWeUYenWionVplan an]XZenden (Viehe folgendeV

KapiWel ÄFallmanagemenW³)

➔ HDQGOXQJVEHGDUI? FDOOPDQDJHPHQW!

b) FallmanagemenW

DeU WiUkXngVbeUeich deU IniWiaWiYe LUNA PARK e.V. beVchUlnkW Vich aXf den engen Rahmen

ein]elneU abgegUen]WeU AngeboWe. Die meiVWen dieVeU AngeboWe finden in den

RlXmlichkeiWen deU GeVXndbUXnnen-GUXndVchXle (alV VeUeinVViW]), deV angUen]enden HoUWV

odeU andeUeU PaUWneUinVWiWXWionen (].B. KiWaV) WeilZeiVe in AnZeVenheiW deV doUWigen

PeUVonalV (LehUeU*innen / EU]ieheU*innen) VWaWW. Bei VeUdachW aXf KindeVZohlgeflhUdXng

ZeUden die Fllle daheU Xmgehend an die jeZeilV ]XVWlndige InVWiWXWion �beUgeben.

DaWenVchXW]UechWlich liegen hieUf�U KoopeUaWionVYeUeinbaUXngen YoU. DieVe InVWiWXWionen Vind

in den meiVWen Flllen YoU, nach Xnd WeilZeiVe VogaU ZlhUend deU AngeboWe f�U die KindeU

Xnd JXgendlichen YeUanWZoUWlich. In Volchen AngelegenheiWen mXVV daV FallmanagemenW

dXUch die jeZeilige PaUWneUinVWiWXWion VWaWWfinden. In allen andeUen Flllen iVW deU nachfolgende

InWeUYenWionVplan ]X nXW]en. (Eine aXVf�hUliche BeVchUeibXng deU ein]elnen

InWeUYenWionVVchUiWWe befindeW Vich in Anlage NU. 5: InWeUYenWionVYeUfahUen bei VeUdachW aXf

KindeVZohlgeflhUdXng).
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HandelW eV Vich bei dem VeUdachWVfall Xm einen YeUmXWeWen MachWmiVVbUaXch dXUch

PeUVonen inneUhalb deU InVWiWXWionen, iVW folgendeU VeUfahUenVablaXf dXUch]Xf�hUen:

7. Anlagen

NU. 1: RiVikoanal\Ve FUagebogen

NU. 2: IndikaWoUen ]XU EUkennXng Yon GefahUenViWXaWionen

NU. 3: BeUaWXngVVWellen, AnVpUechpeUVonen, ZichWige RXfnXmmeUn

NU. 4: VeUhalWenVkode[ alV SelbVWYeUpflichWXng (Ygl. biWWe aXch KapiWel 4. e f�U einige
EUllXWeUXngen)

NU. 5: InWeUYenWionVYeUfahUen
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Risikoanalyse zur Entwicklung eines Schutzkonzepts 

 

Warum überhaupt ein Kinderschutzkonzept entwickeln und umsetzen? 

“(D)er Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen (kann) vielfältige 
Erscheinungsformen haben (...) und alle Bereiche von einer erniedrigenden Pädagogik umfass(en). Das 
heißt: Zwang, unangemessene Sprache, alle Formen körperlicher Gewalt (Festhalten, Ohrfeigen), 
sexualisierte Gewalt, seelische Grausamkeiten sowie Stigmatisierungen.” Paritätischer, S.3 

“Etwa vier von fünf (79%) aller 62 300 von einer Kindeswohlgefährdung betroffenen Kinder waren jünger 
als 14 Jahre, etwa jedes zweite sogar jünger als 8 Jahre (47%). Während Jungen bis zum Alter von 11 
Jahren etwas häufiger von einer Kindeswohlgefährdung betroffen waren, traf dies ab dem 12. Lebensjahr 
auf die Mädchen zu.” 
(https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/08/PD23_304_225.html ) 

 

Hinweis für die Befragung:  

● Mit der Entwicklung eines Kinderschutzkonzepts bezwecken wir, (i) das Risiko zu minimieren, dass es 

in unserer Einrichtung zur Gefährdung von Kindern kommt, sowohl durch Fachpersonal als auch unter 

den Kindern; (ii)  zu erkennen, wenn Kinder außerhalb der Einrichtung gefährdet sind und ins Handeln 

zu kommen (iii) wenn doch etwas passiert, ins Handeln zu kommen. 

-> Beginn einer jeden Schutzkonzeptentwicklung ist die Risikoanalyse innerhalb der Organisation. 

Diese bezieht sich hier auf (i). 

● Jede Kinderschutzkonzeptentwicklung ist ein Organisationsentwicklungsprozess; dabei ruft ein 

Hinterfragen immer auch Verunsicherung hervor, das ist normal. Perspektivisch soll das genaue 

Gegenteil erreicht werden: Je besser wir informiert sind und im Austausch stehen, desto 

handlungssicherer werden wir. 

               

 

1. Arbeit mit den Zielgruppen 

Kinder im Kita-/Grundschulalter & junge Erwachsene  

 

1.2 Umgang mit Nähe und Distanz  

Gibt es klare Regeln für die Arbeit auf pädagogischer Ebene? 

Beispiele: Umarmungen, die vom Kind ausgehen; Was tun, wenn ein Kind weint; … 

 

Welche? __________________________________________________________________________  

 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

Fee Josten
Anlage Nr.: 1
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Gibt es klare Regeln für die tanz- und theaterspezifische Arbeit?  

Beispiele: An-/Ausziehen der Kostüme, Schminken; Hilfestellungen beim Tanz; Partnerübungen, wenn 
ein Kind mit einer workshopgebenden Person tanzt (z.B. weil es sonst nicht zahlenmäßig aufgeht); … 

 

Welche? __________________________________________________________________________  

 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

1.3. Partizipative Elemente in der Arbeit 

Ist die Arbeit partizipativ ausgerichtet? 

Beispiele: Ist das Angebot freiwillig? (Wie) werden Ideen und Wünsche der Kinder aufgegriffen? … 

 

Wo ja, wo nicht? _____________________________________________________________________  

 

 

Welche Risiken können daraus entstehen? _______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

1.4. Ausflüge zu unvertraute(re)n Orten  

Beispiele: Freibad, Sportplatz, Theater, Bundestag .. Dort existieren bspw. andere 
räumliche Situationen (z.B. Toilettenlage), außerdem fallen ggf. noch zusätzliche 
Situationen an, die im Alltag sonst nicht zutreffen.  

 

Gibt es hierfür Regeln, die überprüfbar sind?  

Beispiele: Toilettengänge nur in Begleitung einer betreuenden Person. 

 

Welche?__________________________________________________________________________ 

 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? 
_____________________________________________________________________________ 
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Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

1.3 Übernachtungen, Beförderungssituationen  

Gibt es hierfür Regeln, die überprüfbar sind?  

Beispiele: Erwachsene schlafen nicht in denselben Räumen; kein Kind ist alleine/nur mit einer 
Betreuungsperson unterwegs; … 

 

Welche? __________________________________________________________________________  

 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

1.4 Unterstützung der Selbstpflege / Körperpflege 

Kommt es zu Situationen, in denen eine besondere körpernahe Aktivität notwendig ist, um die 
Kinder/Jugendlichen zu versorgen oder zu unterstützen? 

Beispiele: Kind verletzt sich; Kind nässt sich ein; ... 

 

Welche? __________________________________________________________________________  

  

 

Geschieht dies in der Einzelbetreuung?  □ Ja / □ Nein  

 

Gibt es hierfür überprüfbare Regeln und Verfahren, und wenn ja, welche? 

● Zum Schutz der Privatheit der Kinder / Jugendlichen? 
________________________________________________________________________________ 

 

 

● Zur Wahrung der Grenzen der Mitarbeitenden und Kinder / Jugendlichen?  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? _______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  
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1.5 Räumliche Gegebenheiten  

a) Innenräume  

Gibt es abgelegene, uneinsehbare Bereiche (auch Keller und Dachböden)?  □ Ja / □ Nein  

 

Welche?____________________________________________________________________________ 

 

Gibt es bewusste Rückzugsräume / Räume für Privatsphäre? □ Ja / □ Nein  

z.B.Toilette 

Welche?  

_____________________________________________________________________________  

 

Wie werden diese genutzt? ____________________________________________________________ 

  

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

b) Außenbereich  

Gibt es Bereiche auf dem Grundstück, die sehr schwer einsehbar sind?  

Welche? __________________________________________________________________________   

 

Ist das Grundstück von außen einsehbar?  

Wie? _____________________________________________________________________________   

 

 
Ist das Grundstück unproblematisch betretbar?  

Wie?______________________________________________________________________________   

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  
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Wer hat durch uns besonderen (regelmäßigen) Zutritt zur Einrichtung und kann sich 
unbeaufsichtigt aufhalten?  

Mögliche Personengruppen (z.B. Nachbar*innen, Eltern, Honorarkräfte, Ehrenamtliche)  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Sind die Personen in der Einrichtung persönlich bekannt?  □ Ja / □ Nein  

 

Sind es regelmäßige Aufenthalte?  □ Ja / □ Nein  

 

Werden die Besucher*innen namentlich erfasst und die Aufenthaltszeiträume 
dokumentiert? □ Ja / □ Nein  

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ________________________________________________  

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen  

________________________________________________________  

 

 

2. Personalentwicklung  

Liegt das erweiterte Führungszeugnis für alle Mitarbeiter*innen vor?  □ Ja / □ Nein 

 

In welchen zeitlichen Abständen wird es wieder neu angefordert? (Empfehlung alle 2-3 Jahre) ________ 

 

Stellen die Stellenausschreibungen den Kinderschutzaspekt besonders heraus?   □ Ja / □ Nein  

Wie kommunizieren wir es?__________________________________________________________  

 

Weisen wir in Bewerbungsgesprächen ausdrücklich auf das Schutzkonzept / den 
Kinderschutzgedanken hin?  □ Ja / □ Nein   

 

Wird eine Vereinbarung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt schriftlich festgehalten? 
Bspw. in Arbeitsverträgen oder in Zusatzdokumenten wie einer Selbstverpflichtungserklärung  

□ Ja / □ Nein  

Inwieweit?  

___________________________________________________________________________  

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen 
________________________________________________________  
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2.4 Einarbeitungssituationen, Mitarbeiter*innengespräche   

Für Angestellte 

Gibt es einen Einarbeitungsplan?  □ Ja / □ Nein  

Werden regelmäßige Probezeitgespräche durchgeführt?  □ Ja / □ Nein  

Finden regelmäßige Mitarbeiter*innengespräche (auch nach der Probezeit) statt? □ Ja/□ Nein  

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

Für Honorarkräfte + Ehrenamtliche 

Gibt es einen Einarbeitungsplan?  □ Ja / □ Nein  

 

Werden Reflexionsgespräche angestoßen?  □ Ja / □ Nein  

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

2.5 Fachwissen in allen Bereichen der Organisation  

Sind betreuende Personen zu folgenden Themen geschult?  

Kinderschutz / Machtmissbrauch / Gewalt / Sexualpädagogik  □ Ja / □ Nein  

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

Steht in der Einrichtung entsprechendes Informationsmaterial und Fachliteratur zur 
Verfügung?  □ Ja / □ Nein  

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

2.6 Zuständigkeiten und informelle Strukturen  

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Sind in unseren eigenen Arbeitsabläufen 
Zuständigkeiten klar geregelt? (“Wer wendet sich an wen?”)  □ Ja / □ Nein  

 

Welche?___________________________________________________________________________  
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Gibt es informelle Strukturen?  □ Ja / □ Nein  

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen ______________________________________________________  

 

 

2.7 Feedbackkultur, Möglichkeiten der Reflexion, der Supervision etc., Möglichkeiten 
der Mitbestimmung  

Gibt es regelmäßige Teamsitzungen für Feedback zu unterschiedlichen Herangehensweisen, 

kollegialer Beratung oder Fragen/Kritik? □ Ja / □ Nein  

Welche Risiken könnten daraus entstehen?______________________________________________  

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen _____________________________________________________  

 

Gibt es die Möglichkeit zur Supervision? □ Ja / □ Nein  

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen _____________________________________________________  

 

 

3. Beschwerdemöglichkeiten aller relevanten Bezugsgruppen  

Welche Rahmenbedingungen sind vorhanden, damit alle relevanten Beteiligten „ungute Gefühle“, 
Übergriffe und belastende Situationen ansprechen können? (interne und externe 
Ansprechpartner*innen, die im altersgerechten Umgang geübt sind (Kinderschutzbeauftragte, -
fachkräfte, Fachberatungsstellen), Kummerkasten, anonyme Nachrichtenfunktion Website, ...)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen _____________________________________________________  

 

 

3.1 Zugänglichkeit der Informationen  

Haben alle Beteiligte (Kolleg*innen, Klient*innen, Sorgeberechtigte) Zugang zu den nötigen 
Informationen (Regelwerk, Beschwerdemöglichkeiten etc.)?  □ Ja / □ Nein  

 

Sind diese Informationen auch für alle verständlich (Übersetzungen, leichte Sprache, 
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geschlechtersensibel etc.)? □ Ja / □ Nein   

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ______________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen zur Risikoreduktion _____________________________________  

 

 

4.Handlungsablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung  

Gibt es einen Handlungsablauf, in dem für einen Verdachtsfall die Aufgaben und das Handeln 
konkret geklärt sind? Bzgl. 1. Fehlverhalten durch Fachkräfte, 2. Bei Vorfällen unter 
Kinder/Jugendlichen, 3. Bei Vorfällen im Familienkontext oä. (§8a) 

 

□ Ja / □ Nein   

Welche Risiken könnten daraus entstehen? ________________________________________________  

 

 

Spontane, lösungsorientierte Ideen 
________________________________________________________  

 

 

5. Weitere Risiken  

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vertiefende Informationen  

Aktuelle Situation in Zahlen, nach Altersgruppen und Gender: “Nach einem leichten Rückgang im 
Corona-Jahr 2021 hat die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Deutschland einen neuen Höchststand 
erreicht: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben die Jugendämter im Jahr 2022 bei fast 
62 300 Kindern oder Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, psychische, 
körperliche oder sexuelle Gewalt festgestellt. Das waren rund 2 300 Fälle oder 4% mehr als im Jahr 
zuvor. (...) Etwa vier von fünf (79%) aller 62 300 von einer Kindeswohlgefährdung betroffenen Kinder 
waren jünger als 14 Jahre, etwa jedes zweite sogar jünger als 8 Jahre (47%). Während Jungen bis zum 
Alter von 11 Jahren etwas häufiger von einer Kindeswohlgefährdung betroffen waren, traf dies ab dem 
12. Lebensjahr auf die Mädchen zu.” 
(https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/08/PD23_304_225.html ) 

Kinderrechtskontext: “Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Achtung ihrer persönlichen Grenzen. 
Sie haben zudem Anspruch auf Hilfe bei jeglicher Form von Machtmissbrauch (sexuellen Übergriffen, 
Missbrauch und Gewalt). (Dafür gilt es), das Schweigen über (sexuellen) Machtmissbrauch, Übergriffe 
und Gewalt unter anderem durch die Entwicklung einrichtungsindividueller Schutzkonzepte zur 
Prävention, Intervention und Information zu überwinden.” Paritätischer, S.x 



Erscheinungsformen von  

Gefährdungsmomenten

Gefährdende Handlungen oder Unterlassungen  

der Erziehungsberechtigten

Vernachlässigung Unterlassung von ausreichender Ernährung, ausreichender Flüssigkeits-

 

Schlaf, altersgemäßer emotionaler Zuwendung, mangelnde Fürsorge bezüg-

Vernachlässigung  Unterlassung von Betreuung und Schutz vor Gefahren

Gewalt, physische  

Misshandlung

Schlagen, Schütteln, Einsperren, Würgen, Fesseln, Verbrennen

Sexualisierte Gewalt /  

Sexueller Missbrauch

Einbeziehen des Kindes oder der / des Jugendlichen in sexuelle Handlungen,  

Nötigung des Kindes oder der / des Jugendlichen, sexuelle Handlungen unter  

liche / -n, sich mit bzw. vor anderen sexuell zu betätigen, Anferti  gung von Fotos 

und Videos mit sexualisierten Darstellungen des Kindes oder der / des Jugend-

lichen oder von sexuellen Handlungen, in die das Kind oder der / die Jugend liche  

einbezogen ist 

Seelische Misshandlung -

fen, Verspotten, Abwerten, Ausdruck von Hassgefühlen gegen über dem Kind 

oder der / dem Jugendlichen, Ausübung von Gewalt, sexuellem Missbrauch, 

Vernachlässigung, seelische Misshandlung an einem anderen Familienmitglied, 

-

sigen oder zu misshandeln, Einschränkung oder Verhinderung sozialer Kontakte 

und / oder des Schulbesuches

Häusliche Gewalt Miterleben von gewalttätigen Auseinandersetzungen (emotionale, körperliche 

und / oder sexuelle Gewalthandlungen) zwischen den Erziehungsberechtig-

ten bzw. anderen Bezugspersonen, zum Beispiel Schlagen, Treten, Stoßen, 

Beschimpfen, Drohen, Beleidigen, Demütigen, Verhöhnen, Abwerten, Ver-

gewaltigen der Mutter / des Vaters / anderer Bezugspersonen 

Ausbeutung von und / oder  

Handel mit Minderjährigen /  

„Kinderhandel“

Anzeichen von Ausbeutung oder Handel mit dem Kind, Zwang zur Ausübung 

gesetzeswidriger, krimineller Aktivitäten (zum Beispiel Kinderarbeit, Verkauf 

von Schmuggelware, Betteln, Zwangsprostitution, Diebstahl), Zwang zum 

Abtragen von Schulden, Kind verfügt oft über unangemessen viel Geld, Kind 

wird durch ältere Familienangehörige „abgeschirmt“, Zwangsverheiratung, 

Verschleppung ins Ausland

INDIKATOREN UND RISIKOFAKTOREN ZUR ERKENNUNG UND EINSCHÄTZUNG VON 
GEFÄHRDUNGSSITUATIONEN (BEISPIELHAFTE AUFZÄHLUNG / ANKERBEISPIELE3)

Grundsätzlich zu beachten ist: Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen haben vielfältige Ursachen, das heißt, sie  

nur Teilaspekte der vorzunehmenden Gesamtbewertung und dürfen deshalb nicht isoliert betrachtet werden, sondern 

müssen in ihrer Gesamtheit bewertet werden.

Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung beschrieben werden.
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Erscheinungsformen von  

Gefährdungsmomenten

Beim Kind beobachtbare Handlungen und Verhaltensweisen 

am Lern- und Lebensort Schule

Schuldistanz -

-

säumen) und nachweisbare Abwesenheit in der Schule (wiederholte Fehltage, 

entschuldigt oder unentschuldigt, bis zu dauerhaftem Fernbleiben), mindestens 

Schuldistanzstufe 3 erreicht (regelmäßiges Fernbleiben, 11 bis 20 Fehltage pro 

Halbjahr)  

Weiterführende Informationen in: Schuldistanz – Handreichung für Schule und 

Sozialarbeit; Schuldistanz gezielt begegnen – Fachbrief Grundschule Nr. 12 

Gewaltvorfälle  

an der Schule Schülern und / oder Schulpersonal, wiederholte physische Gewaltausübung 

gegen sich und andere, Suizidankündigungen bzw. -äußerungen, wiederholte 

und erhebliche Vandalismusneigungen, Mobbing gegen andere, sexualisierte 

 

Weiterführende Informationen siehe: „Notfallpläne für Berliner Schulen“

Erscheinungsbild Anhaltspunkte – altersgemäß 

Körperlich Unter- oder fehlernährt, unangenehmer Geruch, unversorgte Wunden,  

chronische Müdigkeit, nicht witterungsgemäße Kleidung, Hämatome, Narben, 

-

gen im Anal- und / oder Genitalbereich, sexuell übertragbare Krankheiten, frühe 

bzw. ungewollte Schwangerschaften, körperliche Entwicklungsverzögerungen, 

Hinweise auf körperliche Arbeit (Zustand der Hände bzw. der Haut, Rücken-

schmerzen)

Kognitiv Eingeschränkte Reaktion auf optische und akustische Reize, Wahrnehmungs- 

und Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwäche, Verzögerung der Sprach- 

und Intelligenzentwicklung

Psychisch Apathisch, traurig, aggressiv, schreckhaft, unruhig, schüchtern, ängstlich, 

verschlossen, Verlustangst, unnahbar, dissozial, äußert Schuldgefühle für 

Erziehungsberechtigten bzw. anderen Bezugspersonen, Gefühlsambivalenzen, 

zeigt ein nicht altersentsprechendes Maß an Selbstbewusstsein, Reife und 

Selbstvertrauen

Sozial Hält keine Grenzen und Regeln ein, distanzlos, Blickkontakt fehlt, beteiligt sich 

nicht am Spiel, beherrscht trotz mehrjährigen Aufenthaltes in Deutschland nur 

die in der Familie gesprochene Sprache, politische oder religiöse Radikalisie-

rungstendenzen (zum Beispiel Mobbing anderer aus religiösen oder politischen 

Gründen), Kind wird von einem „Loverboy“ fremdbestimmt, übt Mobbing 

gegenüber anderen Kindern und Jugendlichen aus (ggf. über digitale Medien), 

wird gemobbt (ggf. über digitale Medien)
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Erscheinungsbild Anhaltspunkte – altersgemäß 

Schlafstörungen, Jaktationen, Essstörungen, Einnässen bzw. Einkoten, Stottern, 

Konsum psychoaktiver Substanzen, Selbstverletzung, sexualisiertes Verhalten 

Schuldistanz, Streunen, Delinquenz, wirkt überfordert, ist hohem Leistungs-

-

rung, Schulphobie, Klassenclown, massives Stören im Unterricht), überfürsorg-

liches Verhalten der Erziehungsberechtigten, das selbstständige Erfahrungen 

des Kindes oder der / des Jugendlichen verhindert („Helikopter-Eltern“)

Berichte des Kindes von kindeswohlgefährdenden Handlungen bzw. Unterlassungen des Schutzes  

durch seine Bezugs- oder Betreuungspersonen, massiven Gewalterfahrungen  

im Rahmen von Krieg und Flucht, sexuellem Missbrauch oder Ausbeutungs- 

situationen im Rahmen von Arbeitsverhältnissen, Zwang zur Kriminalität 

Risikofaktoren in der Familie Anhaltspunkte 

Soziale 

 

soziale Isolation, geschlossene Bezugssysteme, mangelnde Integration in 

eigene Familie und / oder soziales Umfeld, Medienmissbrauch, kommerzielle 

Analphabetismus, Hinweise auf Ausbeutung und Handel mit Minderjähri-

gen / kriminelle Strukturen in der Familie, zum Beispiel durch Zwang des Kindes 

zu Prostitution, Diebstahl, Bettelei, Drogenhandel, Zwang zum Abtragen von 

Schulden, „Abschirmen“ des Kindes durch Beschützerpersonen, beginnende 

oder bekannte Intensivtäterschaft bei (älteren) Familienmitgliedern (zum  

Beispiel Geschwistern)

Erkennbare Einbindung von Familienmitgliedern in organisierte Kriminalität, 

Radikalisierung (religiös oder politisch) der Familie ist bekannt

Psychosoziale Psychische Erkrankung, Drogen-, Alkohol-, Nikotinsucht, nicht manifeste  

psychische Störungen, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, eigene Depriva tions-, 

Gewalt- und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit der Erziehungsberech-

-

schaft, ausgeprägt negative Emotionalität, Traumatisierung im Rahmen von 

Krieg und Flucht, Hygieneprobleme

Soziokulturelle  
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Ressourcen und Prognosen Anhaltspunkte zur Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit 

(beispielhaft aufgeführt) 

Problemakzeptanz Sehen die Erziehungsberechtigten und die Kinder oder Jugendlichen selbst ein 

Problem oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall? Besteht eine Einsicht der 

Erziehungsberechtigten in die Kindeswohlgefährdung, in das Schädigende des 

Problems? 

Problemkongruenz Stimmen die Erziehungsberechtigten und die beteiligten Fachkräfte in der  

Problemkonstruktion überein oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall?

Hilfeakzeptanz

bereit und auch fähig (Kooperationsfähigkeit bzw. Veränderungsbereitschaft), 

Hilfeangebote anzunehmen und zu nutzen oder ist dies nur zum Teil oder gar 

nicht der Fall?

15
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Kinderschutz-Zentrum Berlin e. V.

… bietet Eltern, Kindern und Jugendlichen bzw. Familien  

und allen Personen, die sich um Kinder sorgen, sofor tige 

Beratung (auch anonym) bei drohender oder bereits  

erfolgter Kindeswohlgefährdung. In Krisensituationen ist 

die vorübergehende Aufnahme in die Kinderwohngruppe, 

nach Absprache mit dem zuständigen Jugendamt, möglich. 

 

Darüber hinaus bietet das Kinderschutz-Zentrum Fach-

beratung von Fachkräften der Jugendhilfe und anderer 

Berufsgruppen gemäß §§ 8a, b SGB VIII und § 4 KKG  

zum Umgang mit Familien bei Misshandlung, sexuellem 

Missbrauch und Vernachlässigung sowie zur Risikoein-

schätzung der Gefährdung gemäß § 8a SGB VIII.

www.kinderschutz-zentrum-berlin.de

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Berlin e. V.

… bietet Beratung (auch anonym), Krisenintervention und 

Hilfe für Eltern, Kinder, Angehörige oder Nachbarn bei  

Gewalt gegen Kinder an. Pädagogische Fachkräfte können 

zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos und zur Pla-

nung der weiteren Handlungsschritte Fachberatungen in 

Anspruch nehmen.

www.kinderschutzbund-berlin.de

Kind im Zentrum – Evangelisches Jugend-  

und Fürsorgewerk gAG

-

hörigen und Bezugspersonen Beratung (auch anonym) und 

Therapie zur Bearbeitung und Bewältigung des sexuellen 

Missbrauches und zum Umgang mit Verdachtsfällen. Das 

Hilfeangebot richtet sich in Zusammenarbeit mit der Justiz 

auch an Täter. 

Darüber hinaus bietet „Kind im Zentrum“ für Professionelle 

-

-

keitsarbeit.

www.ejf-lazarus.de

Wildwasser e. V. – Arbeitsgemeinschaft gegen  

sexuellen Missbrauch an Mädchen

… bietet Mädchen und Angehörigen und Bezugspersonen 

Beratung zur Bearbeitung und Bewältigung des sexuel-

len Missbrauches und zum Umgang mit Verdachtsfäl-

len. Darüber hinaus führt Wildwasser e. V. fallbezogene 

Fachberatungen für Professionelle und Institutionen sowie 

Informationsveranstaltungen und Fortbildungsangebote 

www.wildwasser-berlin.de

BERATUNGSSTELLEN 

UND ANSPRECHPERSONEN /

WICHTIGE RUFNUMMERN
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neuhland e. V.

… ist eine Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und  

Eltern in Notlagen, wenn Gefühle der Ausweglosigkeit  

oder Suizid gefahr bestehen. Bei Bedarf besteht die Auf-

nahmemöglichkeit in die Krisenwohnung. Im Rahmen der 

Präventionsarbeit zum Thema Suizidgefährdung bietet 

klassen, Gruppen von Studierenden und Multiplikatorin-

nen und Multiplikatoren sowie Projektarbeit in Schulen 

sowie Beratung und Super vision bei Suizidgefährdung von 

Jugendlichen für Fach kräfte aus anderen Einrichtungen und 

Diensten durch.

www.neuhland.de

Strohhalm e. V.

… ist eine Fachstelle für Prävention von Gewalt und sexu-

ellem Missbrauch an Mädchen und Jungen und arbeitet 

als Projekt beratend, fortbildend und erzieherisch mit 

Kindern und Erwachsenen. Schwerpunkte der Arbeit sind 

Präventionsprogramme gegen sexuellen Missbrauch für 

Grundschulen und Kindertagesstätten unter Einbeziehung 

der pädagogischen Fachkräfte, Eltern und Kinder und die 

Beratung der pädagogischen Fachkräfte, Interkulturelle 

-

www.strohhalm-ev.de

HILFE–FÜR–JUNGS e. V.

… bietet in der subway-Anlaufstelle Beratung und Hilfe für 

Jungen, die zur Prostitution gezwungen sind. Im Rahmen 

Gewalterfahrung, bei Obdach- und Wohnungslosigkeit und 

sexuell übertragbaren Krankheiten geboten.

tungsarbeit bei außerfamiliärer Gewalt gegen Jungen 

und dient ihrem Schutz gegen sexuellen Missbrauch und 

Das Projekt führt Präventionsveranstaltungen für Jungen 

durch, arbeitet in Schulen und Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe und bietet Beratung für von Gewalt 

Darüber hinaus veranstaltet „berliner jungs“ Multiplika-

torenschulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Jugendhilfe.

www.hilfefuerjungs.de

Papatya

Papatya (Türkisch-Deutscher Frauenverein e. V.) ist eine 

überregionale Anlaufstelle für junge Migrantinnen. In die 

Kriseneinrichtung mit geheimer Adresse werden vor allem 

Mädchen und junge Frauen aufgenommen, die schwerwie-

-

lung und / oder sexuelle Gewalt, Zwangsverheiratung).

www.papatya.org

BIG Prävention

… ist eine Einrichtung von BIG e. V. und arbeitet zur  

Prävention von häuslicher Gewalt an Berliner Schulen.  

Zu den Angeboten zählen Workshops für Kinder in den 

Klassenstufen 4 – 6, Elternabende und -cafes sowie Fort-

bildungen für Schulkollegien zu den Themenbereichen 

Häusliche Gewalt und Kinderschutz. Für weiterführende 

Schulen gibt es Fortbildungsangebote zu Gewalt in ersten 

jugendlichen Liebesbeziehungen. In allen Fortbildungs-

modulen zum Kinderschutz wird der „Handlungsleitfaden 

Kinderschutz für die Zusammenarbeit zwischen Schulen 

und bezirklichem Jugendamt“ vorgestellt und eingesetzt.

www.big-praevention.de

BIG Hotline 

Die BIG-Hotline bei häuslicher Gewalt gegen Frauen koope-

riert mit dem Notdienst Kinderschutz, wenn Inobhutnah-

Jugendlichen notwendig sind.

www.big-hotline.de

Berliner Notdienst Kinderschutz

Der Berliner Notdienst Kinderschutz ist eine sozialpäda-

gogische Einrichtung der Berliner Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Familie zur Krisenintervention und 

Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-

senen gemäß § 42 SGB VIII, die akut von einer Kindeswohl-

Inobhutnahme von akut gefährdeten Kindern und Jugend-

lichen steht rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zur 

Verfügung.

Zum Berliner Notdienst Kinderschutz gehören:

der Kinder-, Jugend-, Mädchennotdienst,

die Hotline-Kinderschutz,

die Kontakt- und Beratungsstelle (KuB) und

die Übernachtungseinrichtung Sleep In. 

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de
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Bezirk Telefon Fax

Charlottenburg-Wilmersdorf 90291-5555 90291-8189

Friedrichshain-Kreuzberg 90298-5555 90298-1673

Lichtenberg 90296-55555 90296-5069

Marzahn-Hellersdorf 902 -5555 90 -2485

Mitte 90182-55555 90182-23488

Neukölln 90239-55555 90239-3047

Pankow 90295-5555 90295-7164

Reinickendorf 90294-5555 90294-6634

Spandau 90279-5555 90279-2006

Steglitz-Zehlendorf 90299-5555 90299-3374

Tempelhof-Schöneberg 90277-55555 90277-3535

Treptow-Köpenick 90297-55555 90297-4900

WICHTIGE  
RUFNUMMERN

Krisendienste Kinderschutz der Berliner Jugendämter

Werktäglich von 08:00 bis 18:00 Uhr.

Berliner HOTLINE KINDERSCHUTZ – rund um die Uhr in Kooperation mit LebensWelt gGmbH

Arabisch (montags)  

Türkisch (mittwochs) 

Russisch (freitags)  

:00 bis 2 :00 Uhr

:00 bis 2 :00 Uhr

:00 bis 2 :00 Uhr

Berliner Notdienst Kinderschutz – Beratung und Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu jeder Zeit

Kindernotdienst  610061

Jugendnotdienst  610062

Mädchennotdienst  610063

Kontakt- und Beratungsstelle (KuB), Sleep In 61006800
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Verhaltenskode[ der Initiative LUNA PARK e.V. (Stand Februar 2024)

ROT: Dieses Verhalten geht nicht

Ɣ Im Genitalbereich anfassen (Sollte es hierzu aus Versehen, z.B. bei einer
Hilfestellung, kommen: Direkt beim Kind/dem*der Jugendlichen entschuldigen und
den Vorfall im Team besprechen)

Ɣ Körperlich-seelische Gewalt: Kneifen, Misshandeln/Verletzen (u.a. Schlagen,
auch festes Anpacken, am Arm Ziehen, Schütteln, Schubsen), Fesseln,
Einsperren, Isolieren

Ɣ Zwingen: Kinder oder Jugendliche gegen ihren Willen (mithilfe von Gewalt,
Drohung o. Ä.) zu etwas veranlassen

Ɣ Küssen

Ɣ Intimsphäre missachten

Ɣ Diskriminieren (z.B. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus,
Ableismus, Ageism, Sanismus)

Ɣ Abwertend vor Kindern bzw. Jugendlichen über sie oder ihre Eltern sprechen

Ɣ Bewusste Aufsichtspflichtverletzung

Ɣ Wiederholter Verstoß gegen Verhaltenskodex im gelben Bereich
trotz diesbezüglicher Abmahnung vonseiten des Vorstands

Ɣ Nicht-altersgemäße Filme zeigen (vgl. FSK)

Ɣ Fotos von Kindern bzw. Jugendlichen ohne Einverständnis der
Erziehungsberechtigten ins Internet stellen

Ɣ gewaltverherrlichende und sexualisierende Inhalte auf Kleidung o.ä.

GELB: Dieses Verhalten ist pädagogisch kritisch und f�r die Entwicklung nicht
förderlich

Ɣ Sozialer Ausschluss

Ɣ Auslachen, Bloßstellen, Vorführen, lächerlich machen,
ironisch gemeinte Sprüche (dringend anschließende Reflexion
mit dem Kind bzw. dem*der Jugendlichen und Erwachsenen)

Ɣ Überforderung / Unterforderung

Ɣ Autoritäres Verhalten: Machtposition als Erwachsene*r/ Dominantes Auftreten
nutzen, um einzuschüchtern und Kinder bzw. Jugendliche zu entmutigen, ihre
Meinung mitzuteilen

Fee Josten
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Ɣ Anschreien, aggressive körperliche Anspannung

Ɣ Nicht ausreden lassen

Ɣ Ungerechte Behandlung, z.B. ständiges Loben und Belohnen
einzelner Kinder bzw. Jugendlicher

Ɣ (Bewusstes) Wegschauen

Ɣ Zum Mitmachen zwingen/Inhalte aufzwingen

Ɣ Keine Regeln festlegen, Vereinbarungen nicht einhalten

> Diese aufgezählten Verhaltensweisen können im Alltag passieren, müssen dann jedoch
dringend anschließend mit dem Kind/Erwachsenen reflektiert werden. Hierbei unterstützen
auch die Methode der kollegialen Beratung bzw. das Ansprechen einer Vertrauensperson.
Insbesondere folgende grundlegende Aspekte erfordern Selbstreflexion:

Ɣ Welches Verhalten bringt mich auf die Palme?

Ɣ Wo sind meine eigenen Grenzen?

GRÜN: Dieses Verhalten ist pädagogisch richtig

Ɣ Positive Grundhaltung und positives Menschenbild

Ɣ Ressourcenorientiert arbeiten

Ɣ Verlässliche Strukturen und Verhaltensweisen,
regelkonform verhalten, konsequent sein

Ɣ Ehrlich und authentisch sein, Transparenz

Ɣ Flexibilität (Themen spontan aufgreifen, Störungen haben Vorrang)

Ɣ Den Gefühlen der Kinder bzw. Jugendlichen Raum geben,
z.B. Trauer zulassen

Ɣ Aufmerksames Zuhören

Ɣ Empathie ausdrücken: verbal oder mit Körpersprache

Ɣ Verständnisvoll sein

Ɣ ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis: In jeder Situation neu zu
erfragen/erkennen. Menschen verändern sich, und haben individuelle,
auch je nach Situation verschiedene Bedürfnisse

Ɣ Kinder und Eltern wertschätzen

Ɣ Ausgeglichenheit, Fröhlichkeit, Freundlichkeit



Ɣ Hilfe zur Selbsthilfe

Ɣ physische, psychische, geistige und moralische Unversehrtheit
der Kinder bzw. Jugendlichen wahren

Ɣ Jedes Thema wertschätzen

Ɣ Angemessenes Lob aussprechen können

Ɣ Vorbildliche Sprache, gewaltfreie Kommunikation

Ɣ Unvoreingenommenheit, diskriminierungskritische Haltung,
Fairness, Gerechtigkeit

Ɣ Selbstreflexion, ÄNimm nichts persönlich³

Ɣ Impulse geben

Ɣ dem Anlass entsprechende Kleidung

Folgendes wird von Kindern bzw. Jugendlichen möglicherweise nicht gern gesehen, ist
aber trotzdem wichtig:

Ɣ Regeln einhalten

Ɣ Tagesablauf einhalten

Ɣ Grenzüberschreitungen unter Kindern bzw. Jugendlichen und
Workshop- /Kursgebenden unterbinden

Ɣ Kinder und Jugendliche anhalten, Konflikte friedlich zu lösen

In schwierigen, verfahrenen Situationen ist es ratsam, einen Neustart zu initiieren.

Ich habe den Verhaltenskodex sorgfältig gelesen und werde mich in meiner Arbeit für die
Initiative LUNA PARK e.V. nach bestem Gewissen daran halten.

Name, Datum, Ort Unterschrift



AQOage 5: IQWeUYeQWLRQVYeUfaKUeQ

ScKULWW 1 ± Wahrnehmen und Feststellen

Anhaltspunkte f�r eine Kindeswohlgefährdung werden von Festangestellten,

Honorarkräften oder Ehrenamtlichen wahrgenommen. Die Anhaltspunkte k|nnen

sowohl aus direkten Beobachtungen als auch aus Berichten von Kindern oder Dritten

hervorgehen. Zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung stehen die f�r Berlin

einheitlichen Indikatoren und Risikofaktoren zur Erkennung und Einschätzung einer

Kindeswohlgefährdung zur Verf�gung (siehe Anlage Nr.1).

ScKULWW 2 ± Beratung im Team / Leitung + ggf. Vertrauens-Fachkraft / externe

Beratung

Zur Einschätzung, ob anhand der beobachteten Anhaltspunkte eine

Kindeswohlgefährdung vorliegt oder nicht auszuschlie�en ist, erfolgt eine Beratung

im Team, gemeinsam mit der Leitung und unter eventuellem Einbezug der

Vertrauens-Fachkraft (siehe Kapitel 4c) (mindestens gemä� 4-Augen-Prinzip) zu den

Anhaltspunkten, ggf. unter Inanspruchname einer externen Fachberatung durch eine

³Insofern erfahrene Fachkraft´ (IseF). Zu diesem Zweck sind die daf�r erforderlichen

Daten in pseudonymisierter Form zu �bermitteln. F�r eine externe Fachberatung

durch eine IseF k|nnen sowohl die in Anlage Nr.2 aufgef�hrten Kinderschutzprojekte

als auch die Kinderschutzkoordinatorinnen und Kinderschutzkoordinatoren der

Berliner Jugendämter angesprochen werden. Kann nach der internen Beratung, ggf.

unter Einbeziehung einer IseF eine Kindeswohlgefährdung ausgeschlossen werden,

endet hier der Prozess. Unter Umständen sind Unterst�tzungsma�nahmen f�r die

betroffenen jungen Menschen einzuleiten. Die Einschätzung zum Verdacht einer

Kindeswohlgefährdung wird dokumentiert.



Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor oder ist diese weiterhin nicht auszuschlie�en,

dann weiter mit Schritt 3.

ScKULWW 3 ± Gespräch mit dem betroffenen jungen Menschen und den

Erziehungsberechtigten

Gemä� � 4 Abs. 1 des KKG sind die Anhaltspunkte f�r die Gefährdung mit dem Kind

und den Erziehungsberechtigten zu thematisieren und es ist auf Hilfen hinzuwirken.

Zu den Anhaltspunkten einer m|glichen Kindeswohlgefährdung ist deshalb zunächst

ein Gespräch mit dem betroffenen Kind oder der /dem Jugendlichen zu f�hren, um

weitere Informationen zur Situation und Selbsteinschätzung des Kindes oder der /des

Jugendlichen zu erhalten. Das Gespräch ist zu dokumentieren.

Nicht stattfinden d�rfen die Gespräche mit den Erziehungsberechtigten oder anderen

zur Familie geh|renden Personen, wenn dadurch der wirksame Schutz des Kindes

oder der /des Jugendlichen gefährdet ist und das Kind oder die /der Jugendliche

negative Konsequenzen durch die Kontaktaufnahme zu bef�rchten haben (zum

Beispiel bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch die Erziehungsberechtigten

selbst, bei drohender Zwangsverheiratung oder Verschleppung ins Ausland). In

diesen Fällen ist das sofortige Hinzuziehen des Jugendamtes angezeigt.

Im Gespräch wird der junge Mensch auch �ber sein/ ihr Recht aufgeklärt, ohne

Kenntnis der Personensorgeberechtigten aufgrund einer Not- und Konfliktlage und

solange durch die Mitteilung an die Personensorgeberechtigten der Beratungszweck

vereitelt w�rde, vom Jugendamt oder entsprechenden Fachberatungsstellen beraten

zu werden (vgl. � 8 Abs. 3 SGB VIII). Hierzu werden im Gespräch geeignete

Beratungsangebote aufgezeigt. Nach dem Gespräch mit dem betroffenen Kind oder

der /dem Jugendlichen lädt die Leitung die Erziehungsberechtigten in die Schule ein.

Zum weiteren Vorgehen in diesen Fällen ist gemä� � 4 Abs. 2 KKG die Beratung

durch eine ³Insofern erfahrene Fachkraft³ im Kinderschutz (IseF) einzuholen. Hierzu

wird eine externe Beratungsstelle beauftragt. Im Gespräch mit den

Erziehungsberechtigten soll beurteilt werden, ob diese die dargestellte Problemsicht

teilen. Dabei sollte die Einschätzung familiärer Ressourcen einen besonderen

Stellenwert einnehmen. Dar�ber hinaus sollen die Erziehungsberechtigten �ber

Unterst�tzungsm|glichkeiten, zum Beispiel durch das Jugendamt oder andere



Stellen, informiert werden. Es soll darauf hingewirkt werden, dass diese in Anspruch

genommen werden.

Es ist gegebenenfalls die Einbeziehung des Jugendamtes notwendig. Dem

Jugendamt obliegt die Pr�fung der Notwendigkeit von Hilfen zur Erziehung.

Der Inhalt des Gespräches wird dokumentiert.

Zeigen sich die Erziehungsberechtigten kooperativ und ist anzunehmen, dass mit der

Annahme von Unterst�tzungsangeboten die Kindeswohlgefährdung abgewendet

werden kann, dann weiter mit Schritt 4.

ScKULWW 4 ± Vereinbarung �ber geeignete Hilfeangebote und

Unterst�tzungsma�nahmen

Die Fachkräfte vereinbaren im Gespräch mit den Erziehungsberechtigten,

gegebenenfalls mit Beteiligung weiterer beratender und unterst�tzender Dienste,

welche geeigneten Hilfe- und Unterst�tzungsangebote in Anspruch genommen

werden sollten. In der schriftlichen Vereinbarung dazu wird dokumentiert, wer bis

wann welche Schritte umsetzt, wer die Einhaltung der Vereinbarung wann �berpr�ft,

welche Konsequenzen die Nichteinhaltung zur Folge hat und wann der nächste

Gesprächstermin sein wird. Wurden die Vereinbarungen umgesetzt und konnte durch

die Inanspruchnahme des Unterst�tzungs- und Hilfeangebotes die

Kindeswohlgefährdung (KWG) mit hoher Wahrscheinlichkeit abgewendet werden,

endet hier der Prozess, und die Schriftst�cke /Vereinbarungen sind zu vernichten.

Zeigen sich die Erziehungsberechtigten nicht kooperativ, sind diese nicht bereit oder

in der Lage, Unterst�tzungsangebote anzunehmen, und ist dadurch eine

Kindeswohlgefährdung weiterhin nicht auszuschlie�en oder liegt sie weiter vor, dann

weiter mit Schritt 5.

ScKULWW 5 ± Mitteilung an das Jugendamt �ber den Verdacht bzw. das Vorliegen einer

Kindeswohlgefährdung

Reichen die angebotenen Hilfen nicht aus, um die Gefährdung abzuwenden, bzw.

werden diese von den Eltern nicht angenommen, und hält die Institution ein



Tätigwerden des Jugendamtes f�r erforderlich, um eine Gefährdung des Wohles

eines Kindes oder einer / eines Jugendlichen abzuwenden, so ist sie befugt, das

Jugendamt zu informieren. Hierauf sind die Erziehungsberechtigten vorab

hinzuweisen.

Dieser Prozess wird durch die Vereinsleitung durchgef�hrt.

In Situationen, in denen das Kind bzw. die /der Jugendliche so akut gefährdet ist,

dass eine sofortige vorläufige Schutzma�nahme eingeleitet werden muss, ist

entweder bei Gefahr im Verzug die Polizei / Feuerwehr einzuschalten oder der

Krisendienst des bezirklichen Jugendamtes (werktäglich von 8 ± 18 Uhr) anzurufen.

Au�erhalb der Dienstzeiten der bezirklichen Krisendienste ist der Berliner Notdienst

Kinderschutz einzubeziehen. Die bezirklichen Krisendienste und der Berliner

Notdienst Kinderschutz finden sich in Anlage Nr. 2.

ScKULWW 6 ± Erarbeitung eines Hilfe- und Schutzkonzeptes durch das Jugendamt

Nach Mitteilung �ber gewichtige Anhaltspunkte f�r eine Kindeswohlgefährdung ist

das Jugendamt f�r die Pr�fung und ggf. Einleitung von vorläufigen

Schutzma�nahmen und/oder durch Hilfen nach dem SGB VIII f�r das betroffene Kind

oder die /den betroffene / -n Jugendliche / -n zur Abwendung der

Kindeswohlgefährdung zuständig. Die Fallf�hrung obliegt dem Jugendamt. Im

Rahmen der schulischen Aufgaben kann die Schule in das Hilfe- und Schutzkonzept

einbezogen werden. Voraussetzung ist die Vorlage einer Schweigepflichtentbindung

durch die Personensorgeberechtigten. Sind die Erziehungsberechtigten nicht willens

oder in der Lage, an der Abwendung der drohenden oder vorhandenen

Kindeswohlgefährdung mitzuwirken, dann weiter mit Schritt 7.

ScKULWW 7 ± Anrufung des Familiengerichtes

Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichtes f�r erforderlich, so hat

es das Gericht anzurufen. Das Familiengericht leitet ein Verfahren zur Pr�fung der

Kindeswohlgefährdung gemä� � 157 des Gesetzes �ber Verfahren in

Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ± FamFG



(Er|rterung der Kindeswohlgefährdung; einstweilige Anordnung) ein. Bei Gefährdung

des Kindeswohles (�� 1666, 1666a des B�rgerlichen Gesetzbuches ± BGB) kann

auch durch die Schule beim Familiengericht ein Verfahren von Amts wegen

eingeleitet werden (� 24 FamFG). Die Anregung bedarf keiner bestimmten Form und

ist nicht auf einen bestimmten Personenkreis eingeschränkt. Die Anregung f�hrt nicht

automatisch zur Verfahrenseinleitung, verpflichtet das Gericht jedoch zu

Vorermittlungen und dann ggf. zur Einleitung eines Verfahrens. Das Familiengericht

bezieht in die Vorermittlungen und ggf. in das einzuleitende Verfahren das |rtlich

zuständige Jugendamt ein.


