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4.3.2 Projekte
Projekte sind pädagogisch-didaktisch wertvoll, da sie 
die ganze Person des Lernenden herausfordern. Sie 
sind aber in allen Bereichen aufwändig. Die Anforde-
rungen an die Lehrkräfte sind ebenfalls hoch.

Projektunterricht bezeichnet allgemein die Organisa-
tion des Unterrichts als Arbeit an einem Projekt und 
wird in der Pädagogik synonym mit dem Begriff „Pro-
jektmethode“ verwendet. 

Das Projekt als Unterrichtsform („Projektunterricht“, 
„projektartiger Unterricht“, „projektorientierter Un-
terricht“, oder schlicht „Projekt“) wurde Anfang des 
zwanzigsten Jahrhunderts (John Dewey) entwickelt. 

Ursprünglich wurde die Projektmethode in einem um-
fassenden Sinn als eine bestimmte Philosophie (phi-
losophischer Pragmatismus) der Erziehung verstan-
den. Im Zentrum stand ein didaktisches Konzept, bei 
dem es um eine Verknüpfung von Leben und Denken, 
von Handeln und Wissen, von Schule und außer-
schulischer Wirklichkeit geht. Im europäischen Raum 
wurde die Projektmethode vor allem durch die Re-
formpädagogik und die Arbeitsschulbewegung (An-
fang 20. Jahrhundert) getragen, die sich auch gegen 
den Frontal- und Buchunterricht richtet.

Die in ihrem Rahmen erzielten Lerneffekte werden 
von der Forschung als vielschichtiger, tiefer gehend 
und resistenter gegen das Vergessen, also nachhal-
tiger, beschrieben.

Die gemeinsame, fächerübergreifende, praxisorien-
tierte Arbeit von Schülerinnen und Schülern, Lehr-
kräften und DRK/JRK-Fachkräften ist ein besonderes 
Kennzeichen dieser Arbeitsform. Bewährte Methoden 
und Arbeitsformen der Jugendarbeit können in den 
schulischen Bereich eingebracht werden. Das Ju-
gendrotkreuz greift die zunehmende Bereitschaft von 
Schulen zum Zusammenwirken mit außerschulischen 
Institutionen auf und steht als kompetenter Partner 
– auch in Zusammenarbeit mit weiteren außerschu-
lischen Institutionen wie Verkehrswacht, Krankenkas-
se, Polizei, Kirchen, Feuerwehr – zur Vermittlung von 
Themen, die den Handlungsfeldern des Jugendrot-
kreuzes entsprechen, zur Verfügung.

Themenbereiche, aus denen sich Themenstellungen 
für Projekte an Schulen gewinnen lassen sind z. B.:

Rotkreuzspezifische Themen wie humanitäres •	
Völkerrecht (z. B. „Humanitäre Schule“, „X-Kurs 
Menschlichkeit“) oder Kampagnenthemen (z. B. 
Erwartungsdruck und Zukunftsängste, Kinder- und 
Jugendarmut in Deutschland)
Gewaltprävention, Streitschlichtung•	
Fremdenfeindlichkeit•	
Schulpartnerschaften im In- und Ausland•	
Freundschaft/Liebe/Sexualität, Aids-Prävention•	
Umweltschutz•	
Suchtprävention•	
Gesundheitsförderung (z. B. Ernährung, Bewe-•	
gung, Body+Grips-Mobil) 
Demografischer Wandel•	

4.3.3 Aus- und Fortbildungen
Aus- und Fortbildungen beziehen sich auf Lehrkräf-
te, Schülerinnen und Schüler sowie Fachkräfte aus 
dem DRK/JRK, die sich in der Schularbeit engagie-
ren (wollen). Sie dienen dazu, spezifische Angebote 
flächendeckend an Schulen zu ermöglichen, zu opti-
mieren oder inhaltlich zu erweitern und zu vertiefen. 
Die Seminarangebote verfolgen auch das Ziel, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Ideengut 
des Roten Kreuzes vertraut zu machen.

Themen bzw. Anlässe für Aus- und Fortbildungen 
können z. B. sein:

Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern zur •	
Vermittlung von Erste-Hilfe-Themen an Vorschul-
kinder
Qualifizierung von Lehrkräften der Grundschule und •	
der Grundstufe der Förderschule zur Vermittlung 
von ausgesuchten Erste-Hilfe-Themen für Kinder im 
Grundschulalter
„Werkstattseminar“ zur Herstellung von Erste-Hilfe-•	
Lernmaterial (Freiarbeitsmaterial)
Qualifizierung von Lehrkräften aller Schularten zu •	
„Ausbildungskräften Erste Hilfe“ 
„Notfallbewältigung an der Schule“ – eine zielgrup-•	
penorientierte Auffrischung in Erste Hilfe
Schnupperkurs in Notfalldarstellung (Schwerpunkt: •	
Schminken von Wunden)
humanitäres Völkerrecht •	
Streitschlichtung/Gewaltprävention•	
Gesundheitsförderung•	
„Runder Tisch Schularbeit“ auf Landes-/Kreisebene•	

Drei Varianten der Projektarbeit sind für Schulen relevant:
Projektarbeit im Rahmen der normalen Unterrichtsstunden eines Faches oder Lernbereichs: In-•	
nerhalb eines bestimmten Zeitraums (z. B. acht Wochen) wird an einem Projektthema gearbeitet, 
ohne dass der Stundenplan der anderen Fächer davon berührt wird.
Projektwochen/Projekttage: Der schulische Regelunterricht wird zugunsten eines Projektzeit-•	
raums unterbrochen. Es werden thematisch ausgewiesene Projektgruppen gebildet, die zumeist 
am Ende des Zeitraums ihre Ergebnisse auf einer gemeinsamen Veranstaltung präsentieren.
Projekte in AG-Form: Es werden Arbeitsgemeinschaften zu ausgewählten Themen wie beispiels-•	
weise Erste Hilfe oder Streitschlichtung gebildet, in denen Schülerinnen und Schüler über den 
Zeitraum eines Schulhalbjahres dazu qualifiziert werden, als Schulsanitäterin bzw. Schulsanitä-
ter oder als Streitschlichterin bzw. Streitschlichter zu agieren. Nach ihrer Ausbildung wird die AG 
fortgeführt, um die Auswertung von Einsätzen, Weiterqualifizierung, Erstellung von Dienstplä-
nen, den Erfahrungsaustausch etc. zu gewährleisten. 

Erzieherinnen lernen, wie sie mit der Puppe Paul kleine Kinder 
spielerisch an die Erste Hilfe heranführen können.

Streitschlichter/-innen haben eine fundierte Ausbildung und  
wissen, wie man Konflikte gewaltfrei löst.

Das Schminken von Wunden im Rahmen der Notfalldarstellung 
erfordert viel Übung und nimmt die Angst davor, Verletzungen zu 
sehen.

Das Body+Grips-Mobil ist ein mobiles Gesundheitsprojekt, das 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich spielerisch 
mit dem eigenen Körper und dem richtigen Gesundheitsverhalten 
auseinander zu setzen.
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Die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner im Ju-
gendrotkreuz für die Schularbeit ist die Koordina-
torin/der Koordinator Schularbeit. Hier laufen alle 
„Fäden“ der Schularbeit zusammen, d. h. die Ko-
ordinatorin/der Koordinator hat den Überblick über 
die Schulangebote des Jugendrotkreuzes in ihrem/
seinem Zuständigkeitsbereich. Dies können neben 
Schulsanitätsdiensten und Angeboten zur Streit- 
schlichtung auch Angebote zu den Themen huma-
nitäres Völkerrecht, Gesundheitserziehung und vieles 
mehr sein. Sie bzw. er kann in ihrer/seiner Funktion 
als Koordinatorin/Koordinator Schularbeit unterstützt 
werden von fachkompetenten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus dem Verband. Einzelne Aufgaben 
können delegiert werden, doch bleibt die Verantwor-
tung bei der jeweiligen Koordinatorin/dem jeweiligen 
Koordinator. 
Die innerverbandliche Betreuung von Schulgemein-
schaften wie beispielsweise Schulsanitätsdiensten 
und Streitschlichtergruppen erfolgt auf Grundlage 
formulierter und verabschiedeter Mindeststandards 
und klarer Aufgabenbeschreibungen die im Fol-
genden beschrieben sind.1

5.1 Innerverbandliche Betreuung 
des Schulsanitätsdienstes 

Die professionelle Betreuung des Schulsanitäts-
dienstes durch das Jugendrotkreuz wird durch fach-
kompetente Koordinatorinnen und Koordinatoren der  

1]  Die Mindeststandards für die innerverbandliche Betreuung 
von Schulgemeinschaften inklusive der Aufgabenbeschrei-
bungen wurden vom JRK-Bundesausschuss im Mai 2007 
verabschiedet. Die hier abgedruckten Standards beziehen sich 
lediglich auf den Teil der innerverbandlichen Betreuung und 
stellen einen Ausschnitt der verabschiedeten Mindeststandards 
dar. Ergänzend dazu sind die Mindeststandards, die sich auf 
den Bereich der Schule beziehen, im Anhang dargestellt. Vgl. 
Kapitel 8.2 Mindeststandards Schularbeit innerhalb der Schule: 
Schulsanitätsdienst und Streitschlichtung, S. 33ff.

Schularbeit gewährleistet. Diese sind auf Kreisebene 
zu benennen. 
Auf der Bezirks-, Landes- und Bundesebene gibt 
es fachkompetente Koordinatorinnen und Koordi-
natoren der Schularbeit, die sich verantwortlich um 
die Belange der Koordinatorinnen und Koordinatoren 
Schularbeit in den nachfolgenden Verbandsebenen 
kümmern. 
Die Koordinatorinnen und Koordinatoren Schular-
beit arbeiten auf allen Ebenen im Auftrag der JRK-
Leitung. 
Neben der Betreuung des Schulsanitätsdienstes ist 
es empfehlenswert, auch die kostenlose Ausbildung 
der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter in Erste 
Hilfe zu übernehmen. Außerdem sollten die Koordi-
natorinnen und Koordinatoren Schularbeit der Kreis- 
und Bezirksebene durch eine Ausbildung auf ihre ver-
antwortungsvolle Aufgabe vorbereitet werden.

5.2 Innerverbandliche Betreuung 
der Streitschlichtung 

Für die professionelle Betreuung der Streitschlich-
tung durch das Jugendrotkreuz wird empfohlen, in 
Kreis- und Bezirksverbänden fachkompetente Koor-
dinatorinnen und Koordinatoren der Schularbeit zu 
benennen. 
Auf der Landes- und Bundesebene gibt es fachkom-
petente Koordinatorinnen und Koordinatoren der 
Schularbeit, die sich verantwortlich um die Belange 
der Koordinatorinnen und Koordinatoren Schularbeit 
in den nachfolgenden Verbandsebenen kümmern. 
Die Koordinatorinnen und Koordinatoren Schular-
beit arbeiten auf allen Ebenen im Auftrag der JRK-
Leitung. 
Es wird empfohlen, die Koordinatorinnen und Koor-
dinatoren Schularbeit der Kreis- und Bezirksebene 
durch eine Ausbildung auf ihre verantwortungsvolle 
Aufgabe vorzubereiten. 

5.3 Die Koordinatorin/der Koordinator Schularbeit auf Kreis- und  
Bezirksebene 

5. Innerverbandliche Betreuung von 
Schulgemeinschaften Aufgaben gegenüber der Schule:

Organisation von Erfahrungsaustausch zwischen den Kooperationslehrerinnen und Koopera-•	
tionslehrern
Unterstützung und Beratung der Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer•	
Kontaktpflege zu Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrern•	
Weitergabe von JRK-Informationen an Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer•	
Vermittlung geeigneter Referentinnen und Referenten •	
Durchführung einer Fortbildung für Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer zur Vor-•	
bereitung auf ihre Arbeit
Öffentlichkeitsarbeit•	
Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für den Schulsanitätsdienst bzw. die Streitschlichtung •	

Aufgaben gegenüber dem Jugendrotkreuz:
Verantwortlichkeit für die Einhaltung der formulierten Mindeststandards •	
Beratung der JRK-Leitung in Fragen der Schularbeit•	
Datenpflege der Schulsanitätsdienst- bzw. Streitschlichtungs-Arbeit (vorhandene Gruppen so-•	
wie Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer)
Durchführung einer Fortbildung für außerschulische Fachkräfte zur Vorbereitung auf ihre Arbeit•	
Vertretung der Schulsanitätsdienst- bzw. Streitschlichtungs-Arbeit auf Kreisebene/Bezirksebene•	
Anbindung von Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern sowie Streitschlichterinnen und •	
Streitschlichtern an den Verband (alle Gemeinschaften)
Kontaktpflege und Informationsweitergabe an den Landesverband•	
Teilnahme an Landesverbandsveranstaltungen für Koordinatorinnen und Koordinatoren der •	
Schularbeit auf Kreis- und Bezirksebene 

Hinweis: Sollte es auf Kreis- und Bezirksebene keine Koordinatorin/keinen Koordinator Schular-
beit für das Thema Schulsanitätsdienst bzw. Streitschlichtung geben, geht die Aufgabe an den 
Landesverband über. Grundsätzlich sollte jedoch die Einrichtung auf den entsprechenden Ebenen 
angestrebt werden. 



Rahmenkonzeption Schularbeit20 Rahmenkonzeption Schularbeit 21

5.4 Die Koordinatorin/der  
Koordinator Schularbeit im  
Landesverband 

5.5 Die Koordinatorin/der  
Koordinator Schularbeit im  
Bundesverband 

Ehren- oder hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Jugendrotkreuzes/Roten Kreuzes, die 
die Aufgabe der Koordinatorin Schularbeit/des Ko-
ordinators Schularbeit übernehmen, benötigen eine 
grundlegende Einführung in das Kooperationsfeld 
Schule sowie eine Vorbereitung auf ihr Aufgabenge-
biet. Im Folgenden ist eine entsprechende exempla-
rische Schulung beschrieben. 

6.1 Die Zielgruppe

Die Schulung richtet sich an ehren- und hauptamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugend-
rotkreuzes/Roten Kreuzes, die im Jugendrotkreuz auf 
Kreis- und Bezirksebene die Aufgabe als Koordinato-
rin/Koordinator Schularbeit übernehmen. 

Wir empfehlen, alle angehenden Koordinatorinnen/
Koordinatoren Schularbeit zur Teilnahme zu ver-
pflichten. Die bereits tätigen Koordinatorinnen und 
Koordinatoren Schularbeit sollten in jedem Fall zur 
Schulung eingeladen werden. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen sowohl 
unterschiedliche pädagogische Qualifikationen und 

Erfahrungen als auch Unterschiede hinsichtlich ihrer 
Zugehörigkeit zum und Kenntnisse über das Rote 
Kreuz mit. Dies sollte in der Seminarsituation Beach-
tung finden. Ggf. sollten Themen wie z. B. Grundla-
gen der Kommunikation, Methodik und Didaktik in 
der Schulung aufgegriffen werden. 

Außerdem sollten die Teilnehmer/-innen in der 
Schulung auf die Möglichkeit hingewiesen werden, 
ihr Wissen zum Thema Schulsanitätsdienst, Streit- 
schlichtung und humanitäres Völkerrecht in einer 
weiteren Schulung vertiefen zu können.

6.2 Der zeitliche Umfang

Die hier konzipierte Einführungsveranstaltung er-
streckt sich über ein gesamtes Wochenende. Die 
nachfolgend aufgeführten Inhalte sollten vermittelt 
werden. Ob die Inhalte an einem Wochenende oder 
an mehreren Tagen stundenweise vermittelt werden, 
obliegt dem Veranstalter. 

Die Schulung soll auf die Tätigkeit als Koordinatorin/
Koordinator Schularbeit vorbereiten. 

6.3 Die Thematik

Ziel der Schulung ist es, in das Aufgabengebiet einer 
Koordinatorin/eines Koordinators Schularbeit einzu-
führen, die Institution Schule besser zu begreifen und 
ggf. Anliegen, Inhalte und Funktionsweise der Schul-
angebote zu verdeutlichen. 

Es sollen Kenntnisse über den Einsatzort Schule wie 
auch über den Träger des Angebots, das Jugendrot-
kreuz, vermittelt werden. Eine pädagogische Quali-
fikation oder rechtliches wie auch Rotkreuz-Wissen 

6. Ausbildungskonzept für Koordinato-
rinnen und Koordinatoren Schularbeit Aufgaben 

Organisation von Erfahrungsaustausch •	
zwischen den Koordinatorinnen und 
Koordinatoren der Schularbeit der Lan-
desverbände
Unterstützung und Beratung der Ko-•	
ordinatorinnen und Koordinatoren der 
Schularbeit der Landesverbände
Kontaktpflege zu den Koordinatorinnen •	
und Koordinatoren der Schularbeit der 
Landesverbände
Beratung der JRK-Leitung in Fragen der •	
Schularbeit
Entwicklung und Weitergabe von bun-•	
desweiten Schulsanitätsdienst- bzw. 
Streitschlichtungs-Materialien1 
Weitergabe von relevanten JRK-Infor-•	
mationen sowie Fachinformationen an 
die Koordinatorinnen und Koordinatoren 
der Schularbeit der Landesverbände
Vermittlung geeigneter Referentinnen •	
und Referenten
Öffentlichkeitsarbeit•	
Formulierung von Mindeststandards •	
für die Schulsanitätsdienst- bzw. Streit-
schlichtungs-Arbeit
Vertretung der Schulsanitätsdienst- bzw. •	
Streitschlichtungs-Arbeit im Bundesver-
band
Organisation von und Teilnahme an •	
Bundesverbandsveranstaltungen für 
Koordinatorinnen und Koordinatoren 
der Schularbeit 

1]  Als Beispiel sei hier eine Informationsbroschüre 
für Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer 
genannt. Sie beinhaltet die JRK-Grundsätze, Aufga-
ben des Verbandes, Verbandsstrukturen und benennt 
Aufgaben, Rechte und Pflichten der Kooperations-
lehrerin/des Kooperationslehrers. 

Aufgaben 
Organisation von Erfahrungsaustausch •	
zwischen den Koordinatorinnen und Ko-
ordinatoren der Schularbeit der Kreis- 
und Bezirksebene
Unterstützung und Beratung der Koordi-•	
natorinnen und Koordinatoren der Schul-
arbeit der Kreis- und Bezirksebene
Kontaktpflege zu den Koordinatorinnen •	
und Koordinatoren der Kreis- und Be-
zirksebene
Beratung der JRK-Leitung in Fragen der •	
Schularbeit
Entwicklung und Weitergabe von regi-•	
onalisierten Schulsanitätsdienst- bzw. 
Streitschlichtungs-Materialien
Weitergabe von relevanten JRK-Informa-•	
tionen sowie Fachinformationen an die 
Koordinatorinnen/Koordinatoren Schul-
arbeit der Kreis- und Bezirksebene
Vermittlung geeigneter Referentinnen •	
und Referenten
Öffentlichkeitsarbeit•	
Überprüfung der Einhaltung der formu-•	
lierten Mindeststandards auf innerver-
bandlicher Ebene und Verantwortlichkeit 
für die Qualitätssicherung
Datenpflege der Schulsanitätsdienst- •	
bzw. Streitschlichtungs-Arbeit (vorhan-
dene Gruppen sowie Kooperationsleh- 
rerinnen und Kooperationslehrer)
Vertretung der Schulsanitätsdienst- bzw. •	
Streitschlichtungs-Arbeit im Landesver-
band
Kontaktpflege und Informationsweiterga-•	
be zwischen Untergliederungen und dem 
Bundesverband 
Teilnahme an Bundesverbandsveranstal-•	
tungen für Koordinatorinnen und Koordi-
natoren der Schularbeit

Die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Schularbeit
werden in Schulungen gezielt auf ihre Aufgaben vorbereitet.
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kann in diesem Rahmen jedoch nicht umfassend 
erworben werden. Vielmehr geht es um die zusam-
menfassende Darstellung des Arbeitsbereiches der 
Person, die Kooperationslehrerinnen und Kooperati-
onslehrer in ihrer Arbeit unterstützt und das Binde-
glied zwischen Schule und Verband herstellt, im Rah-
men der Mindeststandards zur Schularbeit.

Es ist gewiss hilfreich, den Koordinatorinnen und 
Koordinatoren Schularbeit die vorliegende Rahmen-
konzeption zur Schularbeit sowie wichtige Zusam-
menfassungen und andere Materialien, die das Be-
handelte vertiefen, zur Verfügung zu stellen. 

6.4 Die Umsetzung

Die Umsetzung richtet sich nach den örtlichen Be-
dürfnissen und Bedingungen. Es bietet sich an, eine 
Veranstaltungsleitung bestehend aus zwei Personen 
einzusetzen. Gibt es bereits Personen, die als Koor-
dinatorin/Koordinator Schularbeit  tätig sind, ist es 
erwägenswert, diese in die Schulung einzubeziehen. 

6.5 Themenbausteine zur Schulung 
„Fit für die Aufgabe der Koordina-
torin/des Koordinators Schularbeit“
Leitung: Koordinatorin oder Koordinator Schularbeit  
  des Landesverbandes

Baustein: Das Jugendrotkreuz – Grundwissen 

Ziel:
Vermittlung von Kenntnissen über das Jugendrot-
kreuz und Förderung der Identifikation

Inhalte: 
Aufgaben und Ziele •	
Aufbau und Struktur des Jugendrotkreuzes  •	
(Status von Schulgemeinschaften)
Geschichte des Jugendrotkreuzes und seiner •	
Schularbeit
Verbandsrechtliche Grundlagen der Jugendrot-•	
kreuz-Schularbeit
Angebote des Jugendrotkreuzes  •	
a) im Überblick b) vor Ort

Baustein: Schule als Handlungsfeld – Grundlagen

Ziel: 
Erwerb von relevanten Kenntnissen über die 
Institution Schule

Inhalte:
Vorstellen des Handlungsfeldes •	
Aufbau des Schulwesens•	 1

Organe, Gremien und ihre Zugangsmöglichkeiten •	
für Verbände2

Grundlagen und Schritte zu einer gelingenden Ko-•	
operation zwischen Jugendrotkreuz und Schule3

Rechtliche Grundlagen wie die landesspezifische •	
Schulordnung, Aufsichtsichtspflicht, Haftung, 
Versicherungsschutz, Inhalte der Vereinbarung 
zwischen Schule und DRK und weitere relevante 
rechtliche Fragen 

Baustein: Die Koordinatorin/der Koordinator 
Schularbeit

Ziel: 
Förderung der sozialen, fachlichen, methodischen 
und strategischen Kompetenz sowie Entwicklung 
eines umfassenden Verständnisses von der Rolle 
und Aufgabe der Koordinatorin/des Koordinators 
Schularbeit.

Teil A) Rolle und Selbstverständnis
Inhalte:

Selbst- und Fremdwahrnehmung•	
Eigene Motivation zur Übernahme der Aufgabe •	
der Koordinatorin/des Koordinators Schularbeit
Benötigte Fähigkeiten•	

Teil B) Aufgaben
Inhalte: 

Aufgaben der Koordinatorin/des Koordinators •	
Schularbeit im Kreisverband in Abgrenzung zu 
den Aufgaben der Kooperationslehrerin/des 
Kooperationslehrers und der Koordinatorinnen/
der Koordinatoren Schularbeit im Landes- und 
Bundesverband4

Gestaltungsmöglichkeiten zur Erfüllung der Auf-•	
gaben
Vernetzung innerhalb des DRK sowie mit anderen •	
Verbänden und Institutionen

1]  Vgl. Kapitel 7.1 Der Aufbau des Schulwesens, S. 24ff.

2]  Vgl. Kapitel 7.4 Organe und Gremien und ihre Zugangsmög-
lichkeiten für Verbände, S. 26ff.

3]  Vgl. Arbeitshilfe Kooperation mit Ganztagschulen, Kapitel 
4.3 Grundlagen einer gelingenden Kooperation mit Ganztags-
schulen, S. 40 und Kapitel 4.4 Schritte zu einer gelingenden 
Kooperation, S. 41ff.

4]  Vgl. Kapitel 5 Innerverbandliche Betreuung von Schulgemein-
schaften, S. 18ff. und Kapitel 8.2 Mindeststandards Schularbeit 
innerhalb der Schule: Schulsanitätsdienst und Streitschlichtung, 
S. 33ff.

Teil C) Handwerkszeug
Inhalte:

(Selbst-)Organisation d. h. Zeitmanagement, Ver-•	
waltung, Materialien der Schularbeit, Veranstal-
tungsmanagement
Finanzierung von JRK-Schularbeit inklusive der •	
Fördertöpfe von Schulen

Baustein: Raum für Austausch, Gespräch und 
offene Fragen

Vorstellung und ggf. Übergabe von Materialien •	
Klärung der weiteren Verfahrensweise und organi-•	
satorischer Fragen 

6.6 Vorschlag für weitere Bausteine  
– abhängig vom Bedarf der Teil-
nehmer/-innen und der örtlichen 
Gegebenheiten

Baustein: Besondere Fragestellungen 

Erfahrungsberichte von Koordinatorinnen und •	
Koordinatoren der Schularbeit sowie Kooperati-
onslehrerinnen und Kooperationslehrern5

Hinweis auf weitere Fortbildungsmöglichkeiten •	
(weitere Seminare und Workshops, Literatur) 

Baustein: Schulsanitätsdienst

Allgemeines (Was ist Schulsanitätsdienst? Ziele, •	
Aufgaben)
Mindeststandards Schulsanitätsdienst•	 6

Vorstellung von Arbeitsmaterialien (nach interner •	
Festlegung/Empfehlung)
Inhalte der Ausbildung der Schülerinnen und  •	
Schüler
Vorstellung von Partnern (z. B. EH-Ausbilderinnen •	
und EH-Ausbilder, Notfalldarstellerinnen und Not-
falldarsteller, ggf. Patinnen und Paten)7 

5]  Erfahrene Koordinatorinnen und Koordinatoren der Schular-
beit sollten zu dieser Veranstaltung eingeladen werden, um über 
ihre Erfahrungen in der Kooperation mit Schule und Jugendrot-
kreuz sowie ihre konkreten Arbeitsgemeinschaften/Angebote 
wie beispielsweise Schulsanitätsdienst, Streitschlichtung, 
humanitäres Völkerrecht zu berichten. 

6]  Vgl. Kapitel 8.2. Mindeststandards Schularbeit innerhalb der 
Schule: Schulsanitätsdienst und Streitschlichtung, S. 33ff.

7]  Ebd. 

Baustein: Streitschlichtung

Allgemeines (Was ist Streitschlichtung? Ziele,  •	
Aufgaben)
Mindeststandards Streitschlichtung•	 7

Vorstellung von Arbeitsmaterialien (nach interner •	
Festlegung/Empfehlung)
Inhalte der Ausbildung der Schülerinnen und •	
Schüler
Vorstellung von Partnern (z. B. Sozialarbeit, ggf. •	
Patinnen und Paten) 

Baustein: Angebote zum humanitären Völkerrecht 

Allgemeines (Was ist z. B. Entdecke das humani-•	
täre Völkerrecht (EHL)? Ziele, Aufgaben)
Vorstellung von Arbeitsmaterialien (nach interner •	
Festlegung/Empfehlung)
Inhalte der Ausbildung der Schülerinnen und •	
Schüler
Vorstellung von Partnern (z. B. Konventionsbe-•	
auftragte)

Unterrichtsmodule für Jugendliche

Entdecke das 
humanitäre Völkerrecht

Mit den Unterrichtsmaterialien „Entdecke das humanitäre Völker-
recht“ kann Schülerinnen und Schülern erklärt werden, was huma-
nitäres Völkerrecht bewirken kann und wozu es in bewaffneten 
Konflikten gut ist.
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7.1 Der Aufbau des Schulwesens

Das deutsche Schulwesen ist durch verschiedene 
Schulformen für unterschiedliche Zielgruppen von 
Schülerinnen und Schülern geprägt.

Versteht man unter Schule die Gesamtheit der Bil-
dungsanstalten, in denen Kinder und Jugendliche 
im Rahmen ihrer Schulpflicht unterrichtet werden, 
so kann man diese Gesamtheit in Schulstufen und 
Schularten differenzieren. 

Die Schulstufen sind nach dem Alter der Schüle-
rinnen und Schüler aufgeteilt. Beginnend mit dem 
vorgelagerten Elementarbereich (Kindergarten), der 
noch nicht zur Schule gehört, gibt es die Primar-
stufe (Grundschule), die Sekundarstufe I (Klasse 
5 bis 10) und die Sekundarstufe II (Oberstufe). Die 
Schulstufen untergliedern sich in die verschiedenen 
Jahrgangsstufen.

Die Schularten werden vor allem nach Unterrichts-
inhalten differenziert und führen zu verschiedenen 
Schulabschlüssen. Hier sind hauptsächlich die 
Grundschule, die Hauptschule, die Realschule, die 
Mittel-, Sekundar- und Regelschule, das Gymnasi-
um, die Gesamtschule und die Berufsfachschule zu 
nennen.

7.2 Die Schulstufen und ihre  
Schularten im Einzelnen

7.2.1 Primarstufe
In der Primarstufe werden die Kinder gemeinsam 
mit dem nötigen Rüstzeug für die spätere Ausbil-
dung in den weiterführenden Schulen der Sekun-
darstufe I versehen. Die Schülerinnen und Schüler 
beginnen hier üblicherweise mit sechs Jahren und 

legen in der Primarstufe die Klassen 1 bis 4 zurück. 
In Berlin und Brandenburg gehören zusätzlich die 
Klassen 5 und 6 zur Primarstufe. Die Schulart der 
Primarstufe ist die Grundschule.

7.2.2 Sekundarstufe I
In der Sekundarstufe I werden die Kinder in ver-
schiedenen Schularten unterrichtet. Die Schulart 
soll (zumindest theoretisch) nach Begabung, Fä-
higkeit und Neigung der Schülerinnen und Schüler 
gewählt werden. Die einleitende Orientierungsstufe 
(Klassen 5 und 6) dient der Erprobung, Beobachtung 
und Förderung der Kinder, um dadurch die Wahl der 
endgültigen Schulart zu ermöglichen. Die Orientie-
rungsstufe ist in den meisten Bundesländern in die 
übrigen Schularten der Sekundarstufe I eingeglie-
dert. In Bremen bildet sie eine eigene Schulart.

In der Hauptschule wird eine grundlegende Allge-
meinbildung vermittelt, die hauptsächlich auf die 
spätere Ausbildung im Rahmen des dualen Ausbil-
dungssystems ausgerichtet ist und insbesondere 
in Betriebspraktika und dem Unterrichtsfach Ar-
beitslehre auf die Arbeitswelt vorbereitet. Es wird 
mindestens eine Fremdsprache unterrichtet. Die 
Hauptschule endet mit dem Hauptschulabschluss 
(in einigen Ländern freiwillig auch mit dem Real-
schulabschluss oder einem erweiterten Haupt-
schulabschluss) nach der Klasse 9, in Nordrhein-
Westfalen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 
nach der Klasse 10.

Die Realschule vermittelt eine darüber hinausge-
hende Allgemeinbildung. Die Klasse 10 beenden 
die Schülerinnen und Schüler mit dem Realschul-
abschluss, der den Zugang zur dualen Berufsaus-
bildung ermöglicht. Außerdem ist mit der Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen der Besuch von Voll-
zeitschulen der Sekundarstufe II möglich.

Die Mittel- (Sachsen), Sekundar- (Sachsen-Anhalt) und 
Regelschule (Thüringen) sind in diesen Ländern die ein-
zige Alternative zum Gymnasium und führen zum Haupt- 
oder Realschulabschluss in den Klassen 5 bis 9 bzw. 
5 bis 10. In Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Ham-
burg und dem Saarland werden üblicherweise Haupt- 
und Realschule organisatorisch und auch pädagogisch 
zusammengefasst, bleiben aber getrennte Schularten. 
Im Saarland heißt dies „Erweiterte Realschule“.

Das Gymnasium führt in der Verbindung von Sekun-
darstufe I und Sekundarstufe II zum Abitur (allgemeine 
Hochschulreife) und endet in der gymnasialen Ober-
stufe entweder nach der 12. oder nach der 13. Jahr-
gangsstufe. Neben Englisch wird noch mindestens eine 
weitere Fremdsprache unterrichtet. Da die Stoffmenge 
auch beim Abitur nach 12 Jahren nicht reduziert wird, 
werden die Gymnasien in der Oberstufe damit faktisch 
mit Unterricht an drei bis vier Nachmittagen zur Ganz-
tagsschule.

Die Gesamtschule fasst die übrigen Schulformen der 
Sekundarstufe I zu einer pädagogischen, organisato-
rischen und räumlichen Einheit zusammen. Dabei muss 
zwischen kooperativen (oder auch additiven) Gesamt-
schulen, in denen Hauptschule, Realschule und Gym-
nasium unterhalb der Klammer erhalten bleiben, und 
integrierten Gesamtschulen, bei denen die Schularten 
verschmelzen, unterschieden werden. Bis auf Bayern 
und Baden-Württemberg dominieren überall die inte-
grierten Gesamtschulen.

7.2.3 Sekundarstufe II
In der Sekundarstufe II ist die gymnasiale Oberstu-
fe Schwerpunkt des Interesses, da sie Teil des Gym-
nasiums (und auch der Gesamtschulen) ist. Sie bietet 
in einem in der Regel 30 bis 35 Wochenstunden um-
fassenden Unterrichtsprogramm individuelle Möglich-
keiten der Differenzierung. Je nach Intensität wird der 
Unterricht in Leistungs- und Grundkursen gehalten. Die 
gymnasiale Oberstufe endet mit der allgemeinen Hoch-
schulreife.

7.2.4 Weitere
Neben diesen Schularten gibt es für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wie z. 
B. Schulen für Lernbehinderte, Blinde, Sehbehinderte, 
Gehörlose, Schwerhörige, Sprachbehinderte, Körper-
behinderte, Geistigbehinderte, Taubblinde und Verhal-
tensauffällige. Außerdem gibt es Berufs(fach)schulen, 
Berufskollege, Berufsbildende Schulen und Gemein-
schaftsschulen.

7.3 Der Schulträger

Die beschriebenen Schularten sind auf Lehrpersonal, 
Räume, Unterrichtsmaterial und Hilfspersonal ange-
wiesen, um Kinder und Jugendliche unterrichten zu 
können. In unserem föderalen System wird dabei 
nicht alles von der gleichen Stelle finanziert. Die Leh-
rerinnen und Lehrer sind im Regelfall Beamte oder 
Angestellte des jeweiligen Bundeslandes. Dieses 
legt auch die Inhalte der schulischen Arbeit fest, die 
sogenannten „inneren Schulangelegenheiten“. Die 
äußeren Umstände der Schule, die Räumlichkeiten, 
Materialien, nicht lehrenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und vieles mehr („äußere Schulangele-
genheiten“) sind Sache des Schulträgers. Üblicher-
weise handelt es sich beim Schulträger um die Städ-
te und Gemeinden (vor allem bei den Grundschulen), 
gelegentlich auch um die (Land-)Kreise (insbesonde-
re bei Berufsschulen) oder private Vereine. Manchmal 
schließen sich auch mehrere Gemeinden zu einem 
Gemeindeverband zusammen, um eine Schule zu 
betreiben.

Bei den Schulträgern ist in der Praxis normalerweise 
nicht die Bürgermeisterin/der Bürgermeister oder die/
der Hauptverwaltungsbeamte des (Land-)Kreises mit 
der Verwaltung der Schulangelegenheiten befasst, 
sondern diese Aufgaben werden einem Schulverwal-
tungsamt (evtl. auch unter einem anderen Namen) 
übertragen.

Die Schule ist also abhängig vom Land und vom 
Schulträger. Je niedriger der Grad der Einmischung 
in die Angelegenheiten der Schule ist, desto selbst-
ständiger ist diese im täglichen Geschäft. Eine Ent-
wicklung dieser möglichen Selbstständigkeit sind 
die in einigen Bundesländern vorgesehenen Schul-
programme, in denen die Schule sich selbst ein cha-
rakteristisches Profil gibt und in denen zum Beispiel 
auch wichtige Anstöße zur Zusammenarbeit mit au-
ßerschulischen Partnern wie dem Roten Kreuz ent-
halten sein können.

7. Das Schulwesen
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7.4 Organe und Gremien und  
ihre Zugangsmöglichkeiten für  
Verbände
Das deutsche Schulsystem hat verschiedene Organe 
und Gremien, die im Folgenden – mit den jeweiligen 
Zugangsmöglichkeiten für außerschulische Verbände – 
beschrieben werden.

Schulleitung
Schulleitungen verwalten und leiten die Schulen, sind 
verantwortlich für die Besorgung aller Angelegenheiten 
der Schulen und für eine geordnete und sachgemäße 
Schularbeit. Zur Schulleitung gehören die Schullei-
terin/der Schulleiter und deren Stellvertreterinnen 
und/oder Stellvertreter. Sie sind selbst voll ausgebil-
dete Lehrerinnen und Lehrer und führen in der Regel 
eine besondere Amtsbezeichnung (z. B. Rektor/-in, 
Oberstudiendirektor/-in etc.). Schulleiterinnen und 
Schulleiter sind gegenüber den Lehrkräften, allen ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule sowie 
natürlich auch gegenüber den Schülerinnen und Schü-
lern weisungsberechtigt. Gegenüber Referendarinnen 
und Referendaren ist die Schulleitung auch bezüglich 
des Unterrichts voll weisungsbefugt, gegenüber fertig 
ausgebildeten Lehrkräften soll sich die Schulleitung auf 
Unterrichtsbesuche und Hinweise beschränken.

Schulleiterinnen und Schulleiter werden durch die 
staatliche Schulaufsicht ernannt. Dabei werden in un-
terschiedlichem Maße auch die Schule und der Schul-
träger angehört.

Neben der alleinigen Vertretung der Schule nach außen 
lassen sich die Aufgaben der Schulleitungen in zwei 
Bereiche aufteilen: Sie sind zum einen mit der Sorge 
um die Unterrichts- und Erziehungsarbeit betraut und 
haben zum anderen für einen geordneten Schulbetrieb 
und die Verwaltung der Schule zu sorgen.

Das erste Aufgabenfeld umfasst neben der Beratung 
und Beaufsichtigung der Lehrkräfte auch die Erstellung 
von Stundenplänen, den Kontakt zur Eltern- und Schü-
lerschaft usw.

Der zweite Bereich schließt die Sicherheit und Ord-
nung in der Schule (z. B. durch Überwachung der Ein-
haltung der Schulordnung) und damit auch die Wahr-
nehmung des Hausrechts, aber zum Beispiel auch die 
Dienstaufsicht über Sekretariat und Hausmeisterin/
Hausmeister und die Verwaltung der sächlichen und 
finanziellen Mittel ein.

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer leiten eine 
Klasse und sind die Ansprechpartnerinnen bzw. An-
sprechpartner für die Schülerinnen und Schüler, de-
ren Personensorgeberechtigte und alle die Klasse 
unterrichtenden Lehrkräfte. Sie können Vorhaben im 
Rahmen einer Klasse befördern.

Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer tragen für ein be-
stimmtes Fach oder einen bestimmten Fächerver-
bund Verantwortung und sind in weiterführenden 
Schulen in einer entsprechenden Fachkonferenz 
eingebunden. Für Projekte, die in einem engen Zu-
sammenhang mit einem bestimmten Fach stehen, 
wie zum Beispiel bei der Kombination Erste Hilfe 
und Biologie, sind sie die kompetenten Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner.

Gesamtlehrer/-innenkonferenz
In der Gesamtlehrer/-innenkonferenz sind alle Lehr-
kräfte vertreten, die an der Schule unterrichten. Ihre 
Aufgabe ist es, sich mit allen Angelegenheiten von 
wesentlicher Bedeutung für Unterricht und Erzie-
hung an der Schule zu beschäftigen, z. B. mit Fra-

gen der Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, der 
Schul- und Hausordnung, allgemeinen Fragen der 
Leistungsmessung, der Verwendung der Haushalts-
mittel, der Durchführung von besonderen Schulver-
anstaltungen, mit Grundsätzen für die Durchführung 
von außerunterrichtlichen Veranstaltungen und mit 
der Beratung der Schulleitung bei der Zusammenar-
beit mit außerschulischen Institutionen.

Sie kann der wesentliche Impulsgeber für neue Vor-
haben, wie zum Beispiel den Aufbau eines Schulsa-
nitätsdienstes an der Schule, sein.

Mitglieder dieser Konferenz sind immer die Lehre-
rinnen und Lehrer, gelegentlich werden aber auch 
andere Personen wie z. B. außerschulische Fach-
kräfte beteiligt. Den Vorsitz (und auch die Verant-
wortlichkeit für die Ausführung der Beschlüsse) hat 
die Schulleiterin bzw. der Schulleiter inne.

Elternvertretung
Die Elternvertretung ist in den Bundesländern un-
terschiedlich organisiert. In den meisten Ländern 
bestehen auf Klassen-, Jahrgangsstufen- und Schu-
lebene Vertretungen. Die regelmäßigen Treffen zur 
Wahl der Vertreterinnen und Vertreter finden auf der 
jeweiligen Ebene statt. Zum Teil gibt es aber auch 
nur auf Schulebene entsprechende Gremien. Die El-
ternvertretung kann wichtige Anregungen, wie z. B. 
die Einführung eines Schulsanitätsdienstes an der 
Schule, einbringen und ist grundsätzlich der Ort ge-
meinsamer Wahrnehmung elterlicher Interessen in 
der Schule. Ihre Vertreterinnen und Vertreter wirken 
z. B. in der Schulkonferenz an der Willensbildung 
der Schule mit.

Schüler-/innenvertretung
Die Schüler/-innenkonferenz, Schüler/-innen Mitver-
antwortung (SMV) oder der Schüler/-innenrat (diese 

Gremien gibt es mit unterschiedlichen Namen in den 
verschiedenen Bundesländern) vertritt die Interes-
sen der Schülerschaft einer Schule, fördert ihr En-
gagement und ihre Verantwortungsbereitschaft. Die 
Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an den 
Entscheidungen in der Schule kann auf der Ebene 
der Klassen altersmäßig abgestuft werden, um die 
Kinder langsam an ihre Mitverantwortung heranzu-
führen. Auch sie ist wie die Elternvertretung zustän-
dig für die gemeinsame organisierte Form der Wahr-
nehmung der Interessen der von ihr Vertretenen und 
in den Organen der Schule entsprechend beteiligt. 

Vielfach wird sie von einer Verbindungslehrkraft 
beraten und unterstützt. Auch von ihr können An-
regungen für bestimmte Projekte an der Schule aus-
gehen.

Schulkonferenz 
Die Schulkonferenz ist in den meisten Bundeslän-
dern das gemeinsame Organ der Schule. Sie hat die 
Aufgabe, das Zusammenwirken von Schulleitung, 
Lehrkräften, Eltern und Schülerschaft zu fördern. Sie 
kann gegenüber der Schulleitung und anderen Kon-
ferenzen Anregungen und Empfehlungen geben. In 
einigen Bundesländern hat sie auch weitreichende 
Beschlusskompetenzen, zum Beispiel entscheidet 
in Baden-Württemberg die Schulkonferenz über die 
Grundsätze zur Einrichtung freiwilliger Arbeitsge-
meinschaften, sofern diese nicht generell vorgese-
hen sind. 

Neben diesen Aufgaben von grundsätzlicher Be-
deutung kann sie auch für sehr tief greifende und 
harte Ordnungsmaßnahmen (z. B. den Verweis von 
der Schule) zuständig sein.

Auch ihre Zusammensetzung unterscheidet sich in 
den Bundesländern. So ist sie manchmal zu jeweils 
einem Drittel mit Vertreterinnen und Vertretern der 

Die Schulleitung kann man als „Hauptstraße“ 
in die Schule bezeichnen. Alle Aktivitäten an 
der Schule benötigen zu ihrer erfolgreichen 
Planung und Durchführung die explizite 
Zustimmung (besser noch aktive Unter-
stützung!) der Schulleitung. Es ist dringend 
davon abzuraten, Vorhaben an und mit der 
Schule – und sei es nur das Aufhängen eines 
Plakates – ohne Wissen und Zustimmung der 
Schulleitung durchführen zu wollen.

Für das Jugendrotkreuz bzw. das Deutsche 
Rote Kreuz ist die Schüler/-innenvertretung 
ein wichtiger Ansprechpartner, da diese mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die Erfüllung des 
verbandlichen Anspruchs, dass die Teilnah-
me an Angeboten freiwillig erfolgen sollte 
und die Förderung von Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen integraler Bestandteil 
dieser Angebote ist, unterstützen wird.

Die Schüler/-innenvertretung setzt sich für die Interessen der 
Schülerschaft ein und fördert ihr Engagement und ihre Verant-
wortungsbereitschaft

Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind kompetente Ansprechpart-
ner des Jugendrotkreuzes.
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Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft besetzt, manch-
mal haben Eltern und Schülerschaft gemeinsam die 
eine Hälfte der Sitze, die Lehrkräfte die andere und 
in einige Bundesländern haben die Lehrerinnen und 
Lehrer die absolute Mehrheit. Die Mitglieder werden 
von den jeweiligen Gruppen gewählt. Auch hier ist 
wieder die Schulleiterin oder der Schulleiter mit dem 
Vorsitz betraut.

Schulsozialarbeit
Dieser Arbeitsbereich, den es nicht obligatorisch 
an Schulen gibt, kann ein wichtiges pädagogisches 
Scharnier zwischen der Schule und dem sie umge-
benden Gemeinwesen darstellen. Damit ist er bei 
den Bemühungen, die Schule weiter für ihr soziales 
Umfeld zu öffnen, ein wichtiger Faktor. Die Schul-
sozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter arbeiten 
überwiegend an der Schule, sind selbst aber Teil der 
Jugendhilfe.

Förderverein
Viele Schulen erfreuen sich der wirksamen Unter-
stützung durch einen eigenen Förderverein, der 
Vorhaben wie z. B. die Ausstattung von Klassenzim-
mern, die Förderung sozial benachteiligter Schü-
lerinnen und Schüler oder die Durchführung von 
Veranstaltungen finanziell und/oder organisatorisch 
unterstützt.

Ein engagierter Förderverein übernimmt auch orga-
nisatorische Aufgaben und stößt mitunter verschie-
dene Projekte an (z. B. Mittagstisch, Öffentlichkeits-
arbeit, Schülercafe). Ein frühzeitiges Gespräch mit 
der Vereinsleitung kann weitere Möglichkeiten in der 
Planung und Durchführung eines Ganztagsschulan-
gebotes eröffnen.

Schulämter
Die Schulämter, z. B. eines (Land-)Kreises oder 
eines Regierungsbezirkes, sind Einrichtungen der 
Schulaufsicht. Sie bündeln unter anderem organisa-
torisch die verschiedenen Schularten einer Region 
und tragen für deren Beratung und die Fortbildung 
der Lehrkräfte Sorge. Hier sind die sogenann-
ten Schulräte tätig. Über Rundschreiben und bei 
Schulleiter/-innentagungen geben die Schulämter 
ihre Informationen an die Schulleitungen und die 
Lehrkräfte weiter. Durch die Schulämter können un-
ter Umständen auch Informationen über Angebote 
außerschulischer Veranstalter veröffentlicht werden.

Schulverwaltungsämter
Von den Schulämtern sind die Schulverwaltungs-
ämter beim Schulträger zu unterscheiden. Anders 
als die Schulämter sind sie für die äußeren Schul-
angelegenheiten zuständig. Insbesondere bei den 
Landkreisen besteht aber gelegentlich die verwir-
rende Situation, dass die Ämter gleichzeitig Schul-
amt (z. B. für die Grund- und Hauptschulen in ihrem 
Gebiet) und Schulverwaltungsamt (für ihre eigenen 
Schulen, z. B. die Berufsschulen) sind.
Auf der Ebene der Schulträger gibt es meist – in eini-
gen Ländern auch obligatorisch – Schulausschüsse 
der Stadt- bzw. Gemeinderäte oder der Kreistage. 
Sie sind das politische Organ der kommunalen 
Selbstverwaltung zur Regelung der äußeren Schul-
angelegenheiten, während die inneren Angelegen-
heiten dem Bundesland, also den Regierungen und 
Landtagen vorbehalten sind.

Schulleiter/-innentagung
In regelmäßigen Abständen treffen sich die Schullei-
tungen eines bestimmten Gebietes und einer Schul-
art zu sogenannten Schulleiter/-innentagungen. Hier 
werden die auftretenden überörtlichen Probleme – 
meist organisatorischer Art – von Schulen/Schularten 
erörtert, Vorgehensweisen bei bestimmten Sachver-
halten wie beispielsweise Hitzefrei, schulfreie Tage 
oder Kooperationen zwischen Schulen abgestimmt, 
über anstehende Veränderungen informiert usw. 

Wer bei der Schulleiter/-innentagung über 
Vorhaben oder Angebote wie den Schulsani-
tätsdienst oder „Lehrgänge über medizinische 
Erstversorgung mit Selbsthilfeinhalten für Ju-
gendliche an Schulen“ informieren kann, er-
reicht mit einer einmaligen Präsentation z.  B. 
alle Schulleitungen der Gymnasien, Real-
schulen, Grund- und Hauptschulen oder För-
derschulen einer bestimmten Region. Sollte 
es in diesem Gremium noch eine weitere Per-
son geben, die das Angebot positiv bestätigt, 
wird sehr wahrscheinlich ein weiterführendes 
Interesse geweckt werden können und Nach-
frage entstehen.

Übersicht: Gremien als Weg in die Schule1

1]  Entnommen der Jugendrotkreuz-Arbeitshilfe  „Kooperation mit Ganztagsschulen“ , Berlin 2005
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Fortbildungen für Lehrkräfte/Referendarinnen 
und Referendare
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte/Referen-
darinnen und Referendare finden auf verschiedenen 
Ebenen, d. h. schulintern, regional oder überregi-
onal, zu unterschiedlichen Themen und Fragestel-
lungen, meist schulart- und fachbezogen, statt. Die 
Veranstaltungen werden primär vom Schulbereich 
selbst, aber auch von Kirchen und anderen Institu-
tionen z. B. dem Jugendherbergswerk, dem Deut-
schen Roten Kreuz oder dem Volkshochschulver-
band angeboten.

Bei solchen Veranstaltungen kann dann zielgruppen-
orientiert und meist mit Präsenz einer Verbandsver-
treterin bzw. eines Verbandesvertreters über Ange-
bote und Vorhaben informiert werden.

Zusammenfassung
Wer seine Zielgruppe und die oben genannten Zu-
gänge in die Schule kennt, der kann zielstrebig, 
adressatenbezogen und dadurch erfolgreicher im 
schulischen Raum agieren. Er sollte aber berück-
sichtigen, dass in der Regel alle Vorhaben an Schu-
len einen sehr großen zeitlichen Vorlauf benötigen. 
Der kürzeste und erfolgversprechendste Zugang in 
die Schule ist immer die Schulleitung. Alle Kontakte 
in die Schule müssen zumindest mit Wissen, besser 
mit Unterstützung und durch Vermittlung der Schul-
leitung, erfolgen. Von Vorhaben, die an der Schullei-
tung vorbei oder ohne deren Zustimmung geplant 
werden, ist im Interesse aller Beteiligten nur abzu-
raten.

8.1 Der Status der Mitglieder von 
Schulgemeinschaften

Der Status der Schülerinnen und Schüler, die in 
Schulgemeinschaften mitarbeiten, wie die Schul- 
sanitäterinnen und Schulsanitäter sowie die Streit-
schlichterinnen und Streitschlichter, ist – wie im Ka-
pitel DRK-Rechtsgrundlagen mit Bezug zur Schular-
beit beschrieben – in der JRK-Bundesordnung unter 
§ 5.1 Abs. 5 geregelt. Im Folgenden findet sich ein 
Auszug aus der JRK-Ordnung mit den für die Schüle-
rinnen und Schüler relevanten Bestimmungen.

§ 5 Angehörigkeit zum JRK und freie Mitarbeit

5.1 Mitarbeit im JRK
Die Mitarbeit im JRK ist möglich 1. 
- als Angehörige/r des JRK 
- in freier Mitarbeit
Angehörige des JRK nehmen an der Erfüllung 2. 
seiner umfassenden Aufgaben unter Beach-
tung des Ausbildungsstandes sowie ihrer per-
sönlichen Situation teil; die Konzentration auf 
Schwerpunktaufgaben ist möglich.
Freie Mitarbeitende des JRK nehmen unter Be-3. 
achtung des Ausbildungsstandes zeitlich und/
oder inhaltlich begrenzte Aufgaben wahr. Die 
freie Mitarbeit ist nicht an die Mitgliedschaft im 
DRK gebunden.
Freie Mitarbeitende, die im JRK nur vorüberge-4. 
hend tätig sind, haben keine Stimmrechte nach 
6.1 (1) und (2). Sonstige Rechte und Pflichten 
nach Nummer 6 gelten für sie entsprechend.
Die Mitarbeit in JRK-Schulgemeinschaften ist 5. 
grundsätzlich an eine Angehörigkeit zum JRK 
gebunden. Davon abweichend können die Lan-
desverbände festlegen, dass die in den JRK-
Schulgemeinschaften Tätigen freie Mitarbeiten-
de des JRK sind.

Angehörige des JRK zahlen keine Beiträge.6. 

5.2 Beginn der Angehörigkeit zum JRK
Mitglieder des DRK können die Angehörigkeit 1. 
zum JRK bei der jeweiligen JRK-Leitung schrift-
lich beantragen.
Wer sich um die Angehörigkeit zum JRK be-2. 
wirbt, aber noch nicht Mitglied des DRK ist, 
muss gleichzeitig das in der jeweiligen Satzung 
geregelte Aufnahmeverfahren für eine DRK-Mit-
gliedschaft durchlaufen. Die Angehörigkeit zum 
JRK erfolgt erst nach Erwerb der DRK-Mitglied-
schaft.
Für junge Menschen innerhalb des DRK im Alter 3. 
bis zu 16 Jahren besteht in jedem Fall die Ange-
hörigkeit zum JRK.

5.3 Gleichzeitige Tätigkeit in mehr als einer  
Gemeinschaft
Bei Angehörigen des JRK oder freien Mitarbeitenden 
im JRK, die gleichzeitig in weiteren Gemeinschaften 
tätig sein möchten, ist hierüber Einvernehmen mit 
den jeweiligen Gemeinschaftsleiterinnen und Ge-
meinschaftsleitern zu erzielen. Gemeinsam ist zu 
vereinbaren, welche Gemeinschaftsleitung feder-
führend für die/den Angehörige/n der Gemeinschaft 
oder die frei Mitarbeitenden zuständig sein soll. Die 
Mitwirkung in Einsatzformationen ist zu regeln.

5.4 Beendigung der Angehörigkeit zum JRK
Die Angehörigkeit zum JRK endet durch:  1. 
- Austritt aus dem JRK 
- Austritt aus dem DRK 
- Ausschluss aus dem DRK 
- Vollendung des 27. Lebensjahres
Frauen und Männer in Leitungsämtern und für 2. 
bestimmte Aufgaben erforderliche Fachkräfte 
können über das Alter von 27 Jahren hinaus An-
gehörige des JRK bleiben. 

8. Anhang
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§ 6 Rechte und Pflichten
In Ergänzung der Bestimmungen in Nummer 1 werden 
die Rechte und Pflichten der Angehörigen des JRK 
wie folgt festgelegt:

6.1 Rechte
Angehörige des JRK besitzen Stimmrecht in der 1. 
Gemeinschaftsversammlung des JRK.
Ein Stimmrecht sollen Angehörige des JRK in wei-2. 
teren Gremien des DRK mit 14 Jahren erhalten.
Sie haben Anspruch auf schriftliche Bestätigung 3. 
geleisteter Dienste und erworbener Ausbildung.
Sie haben Anspruch auf Erstattung notwendiger 4. 
Auslagen, die durch die Erfüllung von Rotkreuzauf-
gaben entstanden sind.
Ihnen steht ferner ein Anspruch auf Ersatz von im 5. 
Dienst entstandenen Schäden an solchen persön-
lichen Gegenständen zu, die für den Einsatz erfor-
derlich und angewiesen sind, sofern der Schaden 
selbst nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit verursacht wurde.
Sie haben Anspruch auf Dienstbefreiung (Urlaub) 6. 
in begründeten Fällen. Die Dauer und weitere Ein-
zelheiten sind mit der zuständigen Leitungskraft 
abzusprechen.
Sie haben Anspruch auf Einsicht in ihre Personal-7. 
akten und das Recht, sich zu Eintragungen zu  
äußern.

6.2 Pflichten
Die Angehörigen des JRK sind verpflichtet, wäh-1. 
rend des Dienstes den Weisungen der vorgesetz-
ten Leitungskräfte Folge zu leisten.
Sie sind verpflichtet, die freiwillig übernommenen 2. 
Dienste verbindlich und regelmäßig zu leisten. 
Sollte die Ableistung aus persönlichen Gründen 
im Einzelfall nicht möglich sein, ist, wer der Ge-
meinschaft angehört, verpflichtet, dies unverzüg-
lich der zuständigen Leitungskraft mitzuteilen.
Im Einsatz ist die bereitgestellte Schutzbekleidung 3. 
zu tragen.
Dienst- und Einsatzkleidung sowie Geräte und 4. 
Fahrzeuge sind pfleglich zu behandeln und stets 
einsatzbereit zu halten.
Sie sind verpflichtet, sich entsprechend der aus-5. 
geübten oder vorgesehenen Tätigkeit aus-, fort- 
und weiterzubilden. Die Angehörigen können an 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, 
die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
ausgeübten oder vorgesehenen Tätigkeit stehen, 
im Einvernehmen mit der zuständigen Gemein-
schaftsleitung teilnehmen.

8.2 Mindeststandards Schularbeit innerhalb der Schule:  
Schulsanitätsdienst und Streitschlichtung

Verabschiedet vom JRK-Bundesausschuss in seiner Sitzung vom 11./12. Mai 2007

Ergänzend zu den schon aufgeführten Mindeststandards für Schulsanitätsdienst und Streitschlichtung in der 
innerverbandlichen Betreuung (vgl. Kapitel 5. Innerverbandliche Betreuung von JRK-Schulgemeinschaften,  
S. 18ff.) werden hier nur die Mindeststandards aufgeführt, die für die Schulen als Kooperationspartner gelten.

8.2.1 Schulsanitätsdienst

Die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer1

Aufgaben gegenüber den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern: 
Zuständigkeit für die Aus- und Fortbildung von Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern•	
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht sowie Verantwortlichkeit gegenüber Schulsanitäterinnen und •	
Schulsanitätern
Belehrung der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter (Schweigepflicht, Datenschutz, rechtliche  •	
Fragen)
Erstellung der Dienstpläne (Eine/r der/die diensthabenden Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter •	
muss mindestens 14 Jahre alt sein.)
Dokumentation und Reflexion von Einsätzen•	
Hilfestellung bei Unsicherheiten rund um den Schulsanitätsdienst bzw. Sicherstellung von Hilfe-•	
leistungen durch andere Lehrkräfte, wenn die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer nicht 
verfügbar ist
Durchführung von teambildenden Maßnahmen•	
Weitergabe von Informationen und Angeboten des JRK•	
Vermittlung oder Sicherstellung der Vermittlung von Grundsätzen und Inhalten des Roten Kreuzes•	
Information der Eltern der Mitglieder der Schulsanitätsdienst-AG über die Kooperation mit dem  •	
Jugendrotkreuz und den daraus entstehenden  Rechten und Pflichten2

Ausstellung einer Bescheinigung, Vermerk im Zeugnis etc. über die Mitarbeit im Schulsanitäts-•	
dienst  

Aufgaben gegenüber der Schule:
Führen von Anwesenheitslisten•	
Sicherstellen der Bestellung der Verbrauchs- und Übungsmaterialien (Ausstattung gemäß der Vor-•	
gaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes)
Vertretung des Projekts innerhalb der Schule, des Kollegiums und der Schulgremien •	
Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Präsentation beim Tag der offenen Tür, Elterninformation)•	
Gewinnung von Nachwuchs für den Schulsanitätsdienst•	
Kooperation mit der oder dem Sicherheitsbeauftragten •	

1]  Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer sind für den Schulsanitätsdienst verantwortlich, da es sich grund-
sätzlich um eine schulische Veranstaltung handelt. Sie können ihre Aufgabe aber auch an andere Personen, wie z. B. 
außerschulische Fachkräfte, delegieren.

2]  Diese Rechte und Pflichten sind abhängig vom Status der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter im Landesverband. 
Der Bundesverband empfiehlt die Angehörigkeit im Jugendrotkreuz für alle Schulsanitätsdienst-Mitglieder.
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Aufgaben gegenüber dem Jugendrotkreuz:
Meldung der Zahl der Angehörigen des Schulsanitätsdienstes an den Kreisverband•	
Teilnahme an JRK-Treffen zum Erfahrungsaustausch•	
Kontaktpflege zum Jugendrotkreuz •	

Empfehlungen in Bezug auf die Aufgaben: 
Begleitung der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter bei JRK-Veranstaltungen •	
Akquise weiterer Gelder für den Schulsanitätsdienst•	
Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen•	 1

Werbung für eine Mitgliedschaft der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter im Jugendrotkreuz•	

Empfehlungen in Bezug auf die Qualifikation:
Ausbildung zur Erste-Hilfe-Ausbilderin/ zum Erste-Hilfe-Ausbilder•	 2 

Mindest anforderungen 
Erfolgreicher Abschluss einer Erste-Hilfe-Grundausbildung (acht Doppelstunden), nicht älter als ein •	
Jahr bei Aufnahme ihrer Tätigkeit 
Hauptamtliche Tätigkeit in der Schule (schulische Fachkräfte)•	 3

Kenntnisse über das Rote Kreuz, das JRK und seine Arbeit•	
Kenntnisse über die Aufgaben, Rechte und Pflichten einer Kooperationslehrerin/eines Kooperati-•	
onslehrers
Regelmäßige Fortbildung in Erste Hilfe •	

1]  Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen, wenn sie Angehörige des JRK sind.

2]  Die Ausbildung zur Erste-Hilfe-Ausbilderin/zum Erste-Hilfe-Ausbilder erfolgt nach den gültigen Richtlinien.

3]  Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer sind für den Schulsanitätsdienst verantwortlich, da es sich grund-
sätzlich um eine schulische Veranstaltung handelt. Sie können ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren.

Die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 

Aufgaben  
Erste Hilfe leisten•	
Ordnungsgemäße Abwicklung des Einsatzes•	
Dokumentation von Einsätzen•	
Wartung und Pflege des Materials•	
Hinweisen auf und ggf. Beseitigung von eventuellen Unfallquellen•	
Mitarbeit im Rahmen des Schulsanitätsdienstes•	
Regelmäßige Teilnahme an Aus- und Fortbildungen•	
Zusammenarbeit im Team •	

Mindest anforderungen 
Erfolgreicher Abschluss einer Erste-Hilfe-Grundausbildung (acht Doppelstunden) bei  •	
Ausbilderin bzw. Ausbilder der Ersten Hilfe
Persönliche Reife und Interesse an sozialem Engagement •	

Empfehlung 
Teilnahme an JRK-Veranstaltungen (z. B. Wettbewerbe, Fortbildungen, Sanitätstage,  •	
JRK-Gremien1)

1]  Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen, wenn sie Angehörige des JRK sind.

Materielle Ausstattung des Schulsanitätsdienstes 

Mindest standards  
Ausstattung gemäß der Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes•	
Übungsmaterialien •	
Erste-Hilfe-Materialien für mobilen Einsatz•	
Mindestens ein Handbuch zur Ersten Hilfe für die gesamte Schulsanitätsdienstgruppe•	
Gelbe Schulsanitätsdienst-Westen als Erkennungszeichen•	
Ausweise für die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter•	 1 

Empfehlung 
Unterrichtsmaterial: Heranführung an die Erste Hilfe in der Sekundarstufe I•	
Arbeitshilfe zum Schulsanitätsdienst •	

1]  Eine Anpassung der Ausweise an das Erscheinungsbild der neuen JRK-Mitgliedercard wird für all jene Landesverbän-
de empfohlen, die diese ihren Angehörigen anbieten.
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Die Streitschlichterinnen und Streitschlichter 

Aufgaben 
Streit schlichten•	
Einsatz für faire und gewaltfreie Konfliktlösung•	
Förderung der Kommunikation untereinander•	
Mitarbeit im Rahmen der Streitschlichtung•	
Regelmäßige Teilnahme an Aus- und Fortbildungen•	
Zusammenarbeit im Team •	

Mindestanforderungen 
Erfolgreicher Abschluss der Streitschlichterausbildung•	
Neutralität•	
Verschwiegenheit•	
Selbstbewusstsein im Umgang mit anderen Menschen•	
Einfühlungsvermögen•	
Authentizität •	

Empfehlung
Teilnahme an JRK-Veranstaltungen (z. B. Seminare, JRK-Gremien•	 1) 

1]  Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen nur wenn sie Angehörige des JRK sind.

Materielle Ausstattung der Streitschlichterinnen und Streit-
schlichter 

Mindeststandards 
Fester Raum•	 1 
Abschließbarer Schrank zur Aufbewahrung von Protokollen und weiteren Materialien•	
Formulare zur Streitschlichtung (Protokoll, Regeln, Vertrag)•	
Arbeitshilfe Streitschlichtung•	
Ausweis  •	

Empfehlung 
Eigener Raum für Streitschlichterinnen und Streitschlichter•	 2 

1]  Ein fester Raum ist ein Raum, der den Mitgliedern der Streitschlichtungs-AG zu bestimmten Zeiten für die Streitschlichtung 
zur Verfügung steht. Dieser kann zu anderen Zeiten aber auch von anderen Gruppen genutzt werden.

2]  Ein eigener Raum ist ein Raum, der nur von den Streitschlichterinnen und Streitschlichtern genutzt werden darf und ihnen 
jederzeit zur Verfügung steht.

8.2.2 Streitschlichtung

Die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer1

Aufgaben gegenüber den Streitschlichterinnen und Streitschlichtern: 
Zuständigkeit für die Aus- und Fortbildung von Streitschlichterinnen und Streitschlichtern •	
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht sowie Verantwortlichkeit gegenüber den Streitschlichterinnen •	
und Streitschlichtern
Belehrung der Streitschlichterinnen und Streitschlichter•	
Erstellung der Dienstpläne•	
Reflexion von Streitschlichtungen bei Bedarf•	
Hilfestellung bei Unsicherheiten rund um die Streitschlichtung•	
Weitergabe von JRK-Informationen/Angeboten•	
Vermittlung oder Sicherstellung der Vermittlung von Rotkreuzgrundsätzen und -inhalten•	
Information der Eltern der Streitschlichterinnen und Streitschlichter über die Kooperation mit dem •	
Jugendrotkreuz und den daraus entstehenden Rechten und Pflichten2

Ausstellung einer Bescheinigung, Vermerk im Zeugnis etc. über die Mitarbeit in der Streitschlichtung •	

Aufgaben gegenüber der Schule:
Führen von Anwesenheitslisten•	
Bereitstellung der Materialien wie z. B. Formulare, Regeln etc.•	
Vertretung des Projekts innerhalb der Schule, des Kollegiums und der Schulgremien•	
Öffentlichkeitsarbeit•	
Gewinnung von weiteren Streitschlichterinnen und Streitschlichtern •	

Aufgaben gegenüber dem Jugendrotkreuz:
Meldung der Zahl der Angehörigen der Streitschlichtungs-AG an den Kreisverband•	
Teilnahme an JRK-Treffen zum Erfahrungsaustausch•	
Kontaktpflege zum Verband•	

 
Empfehlungen in Bezug auf die Aufgaben: 

Begleitung der Streitschlichterinnen und Streitschlichter bei JRK-Veranstaltungen•	
Akquise weiterer Gelder für die Streitschlichtung•	
Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen•	 3

Werben für eine Angehörigkeit der Streitschlichterinnen und Streitschlichter zum Jugendrotkreuz •	

Mindestanforderungen 
Erfolgreicher Abschluss einer Streitschlichterausbildung•	
Hauptamtliche Tätigkeit in der Schule (schulische Fachkräfte)•	 4

Kenntnisse über das Rote Kreuz, das JRK und seine Arbeit•	
Kenntnisse über die Aufgaben, Rechte und Pflichten einer Kooperationslehrerin/eines Koope-•	
rationslehrers 

1]  Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer sind für die Streitschlichtung verantwortlich, da es sich grundsätzlich um eine 
schulische Veranstaltung handelt. Sie können ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren, wie z. B. außerschulische 
Fachkräfte.

2]  Diese Rechte und Pflichten sind abhängig vom Status der Streitschlichterinnen und Streitschlichter im Landesverband. Der 
Bundesverband empfiehlt die Angehörigkeit im Jugendrotkreuz für alle Streitschlichterinnen und Streitschlichter.

3]  Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen, wenn sie Angehörige des JRK sind.

4]  Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer sind für die Streitschlichtung verantwortlich, da es sich grundsätzlich um 
eine schulische Veranstaltung handelt. Sie können ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren.
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8.3 Leitsätze des Jugendrot-
kreuzes 

Die Leitsätze beschreiben das Selbstverständnis des 
Deutschen Jugendrotkreuzes und sind Grundlage  
unserer Arbeit. Sie wurden 1997 vom Bundes- 
delegiertentag verabschiedet und 1999 vom DRK-
Präsidium und dem DRK-Präsidialrat beschlossen.

1. Das JRK ist im Rahmen der Rotkreuz-Grund- 
sätze aktiv.

Menschlichkeit •	
Unparteilichkeit •	
Neutralität •	
Unabhängigkeit •	
Freiwilligkeit •	
Einheit •	
Universalität •	

2. Wir arbeiten zu den gleichwertigen Schwerpunkten:

Förderung des sozialen Engagements •	
Einsatz für Gesundheit und Umwelt •	
Handeln für Frieden und Völkerverständigung •	
Übernahme politischer Mitverantwortung •	

3. Wir im JRK treffen qualifiziert Entscheidungen:  
demokratisch, verantwortungsvoll und für jeden 
nachvollziehbar.

4. Das JRK übernimmt als selbstverantwortlicher Ju-
gendverband innerhalb und außerhalb des Verbandes 
die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche.

5. Das JRK ist als Rotkreuzgemeinschaft Bestandteil 
des DRK und leistet seinen Beitrag zur Sicherung der 
Zukunft im Zeichen der Menschlichkeit.

6. Das JRK trägt zur Förderung des Nachwuchses für 
das DRK bei und ist Quelle für Innovation moderner 
Rotkreuz-Kultur.

7. Das JRK engagiert sich für eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den anderen Rotkreuzgemein-
schaften.

8. Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen in  
altersgerechter Form mit den Methoden moderner 
Jugendarbeit ein umfassendes Mitwirken in der Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung.

9. Geschlechtsspezifische Aspekte finden in den  
Formen der JRK-Arbeit ihre Berücksichtigung.

10. Die tragende Säule der JRK-Arbeit ist die Ehrenamt-
lichkeit. Bei der Koordination und Umsetzung arbeiten 
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter konstruktiv und kooperativ zusammen.

11. Wir im JRK arbeiten mit sozialer und fachlicher 
Kompetenz. Diese wird durch Bildungsangebote 
qualitativ gefördert.

12. Die JRK-Arbeit bewegt sich in einem Spektrum 
von regelmäßigen Gruppenstunden über RK-Schul-
arbeit bis zum offenen Angebot.

13. Neben der dauerhaften Mitgliedschaft ist eine 
Mitarbeit und Teilnahme an zeitlich begrenzten und 
offenen Angeboten möglich.

14. Offene Kommunikation, Transparenz und gezielte 
Information nach innen und außen sind wesentliche 
Bestandteile unserer Arbeitsweise.

15. Das JRK versteht sich als lernende Organisation.
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