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1. Zusammenfassung	  

Die	   Expertise	   formuliert	   Empfehlungen	   zur	   Gestaltung	   des	  
Kinderförderungsgesetzes	   Sachsen-‐Anhalt	   aus	   der	   Sicht	   der	   Kita-‐Forschung.	   Die	  
Grundlage	  bilden	  deutsche	  und	  internationale	  Evidenz	  (Forschungsdaten)	  und	  eine	  
Bestandsaufnahme	   aktueller	   Anforderungen	   aus	   der	   Sicht	   von	   Expert/-‐innen,	   die	  
von	   Vertretungen	   von	   rd.	   30	   Trägern	   auf	   dem	   Trägertreffen	   der	   Hochschule	   in	  
Stendal	   am	   29.06.2011	   erstellt	   wurde.	   Kernpunkt	   der	   Empfehlungen	   ist	   eine	  
langfristige	   Ausrichtung	   auf	   eine	   Verbesserung	   des	   Betreuungsschlüssels.	   Dabei	  
sind	   die	   vielfältigen	   und	   zeitintensiven	   Aufgaben	   des	   Fachpersonals	   zu	  
berücksichtigen,	   die	   zusätzlich	   zur	   unmittelbaren	   Arbeit	   in	   der	   Kindergruppe	   zu	  
erfüllen	   sind,	   um	   eine	   	   hohe	   Qualität	   in	   der	   Kita	   sicherzustellen.	   Als	  
Orientierungsgrößen	   werden	   in	   der	   internationalen	   Fachdiskussion	   begründete	  
Werte	  einer	  optimalen	  Fachkraft-‐Kind-‐Relation	  empfohlen.	  Zudem	  wird	  empfohlen,	  
auf	   bundespolitischer	   Ebene	   auf	   eine	   Umlenkung	   individueller	   Familienförderung	  
hin	   zu	   einem	   Kindertagesbetreuungssystem	   mit	   durchgehend	   hoher	  
Leistungsqualität	  hinzuwirken.	  

2. Einleitung	  

Anlässlich	   der	   aktuellen	   Diskussion	   um	   die	   Reform	   des	   KiFöG	   veranstaltete	   der	  
Studiengang	   “Bildung,	   Erziehung	   und	   Betreuung	   im	   Kindesalter	   –	   Leitung	   von	  
Kindertageseinrichtungen“	  am	  29.06.2011	  einen	  Fachtag	  mit	  Trägern	  und	  Leitungen	  
von	   Kindertagesstätten	   unter	   der	   Themenstellung	   "Personalplanung	   und	   -‐
entwicklung	  in	  Kitas".	  An	  diesem	  Fachtag	  erarbeiteten	  über	  30	  Träger	  und	  Leitungen	  
aus	   ganz	   Sachsen-‐Anhalt	   gemeinsam	  mit	   Lehrenden	  des	   Studiengangs	  Perspektiven	  
der	   Personalentwicklung	   im	   Zeichen	   der	   KiFöG-‐Reform.	   Sie	   regten	   unter	   anderem	  
eine	  Kurzexpertise	  der	  Hochschule	  Magdeburg-‐Stendal	  zum	  Personalmanagement	  in	  
Kitas	   an.	   Diese	   Expertise,	   in	   die	   erste	   Ergebnisse	   des	   Fachtags	   einfließen,	   sowie	  
entsprechende	   Empfehlungen	   werden	   hier	   vorgelegt.	   Sie	   wurden	   unter	   der	  
Federführung	  des	  KITA-‐Studiengangs	  erstellt	  und	  von	  weiteren	  Wissenschaftlern	  und	  
Wissenschaftlerinnen	  der	  Hochschule	  unterstützt.	  

Ein	   Fazit	   des	   Experten-‐Treffens	  war,	   dass	   der	   Betreuungsschlüssel	   eine	  wesentliche	  
Bedingung	   für	   gute	   Kindertagesstätten	   und	   Personalentwicklung	   darstellt.	  
Unzureichende	   personelle	   Rahmenbedingungen	   zögen	   Qualitätsverluste	   für	   Kinder	  
und	   Eltern,	   aber	   auch	   höhere	   Arbeitsbelastungen,	   Krankheitsstände,	   Abwanderung	  
von	   Fachkräften	   sowie	   Schwierigkeiten	   bei	   der	   Gewinnung	   neuer	   Fachkräfte	   nach	  
sich.	  Der	   bestehende	  Betreuungsschlüssel	  wurde	   als	   unzureichend	  bewertet,	   zumal	  
Zeiten	   für	   die	   mittelbare	   pädagogische	   Arbeit	   sowie	   Fehlzeiten	   nicht	   ausreichend	  
berücksichtigt	  würden.	  	  
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Als	  weitere	  Herausforderung	   für	  die	  Personalentwicklung	  benannten	  die	  Träger	  das	  
„demografische	   Dilemma“:	   Aktuell	   sei	   es	   aufgrund	   der	   Altersstruktur	   dringend	  
notwendig,	   junge	   Fachkräfte	   zu	   gewinnen,	   diesen	   könnten	   jedoch	   aufgrund	  
zurückgehender	   Kinderzahlen	   und	   der	   prekären	   Haushaltslage	   kommunaler	   Träger	  
häufig	  nur	  befristete	  Arbeitsverträge	  angeboten	  werden.	  	  
Aus	  fachlicher	  Sicht	  sind	  Investitionen	  in	  den	  Kita-‐Bereich	  als	  ausgesprochen	  lohnend	  
und	   notwendig	   zu	   bewerten:	   Die	   Arbeit	   von	   Kitas	   erbringt	   eine	   hohe,	   langfristige	  
Rendite	   für	   die	   Gesellschaft	   und	   erfüllt	   wichtige	   gesellschaftliche	   Aufgaben.	   Sie	  
unterstützt	  die	  kognitive	  und	  sozio-‐emotionale	  Entwicklung	  von	  Kindern	  und	  legt	  den	  
Grundstein	   für	  eine	  gelingende	  Bildungsbiografie	  sowie	  soziale	  Teilhabe.	   Ihre	  Arbeit	  
ist	  eine	  Grundlage	  für	  Bildungsgerechtigkeit.	  Dem	  Betreuungsschlüssel	  kommt	  dabei	  
zentrale	   Bedeutung	   für	   die	   pädagogische	   Qualität	   der	   Einrichtungen	   wie	   auch	   für	  
bedarfsorientorientierte	   flexible	   Betreuungszeiten	   zu.	   Praktisch	   alle	   Bundesländer	  
und	   eben	   auch	   Sachsen-‐Anhalt	   sind	   von	   den	   für	   die	   bestmögliche	   Bildung	   und	  
Entwicklung	   der	   Kinder	   wünschenswerten	   Betreuungsschlüsseln	   in	   Kitas	   noch	   weit	  
entfernt.	  Die	  erklärte	  Absicht	  des	  Sozialministers	  Bischoff,	  den	  Betreuungsschlüssel	  in	  
Kitas	  zu	  verbessern,	  ist	  aus	  diesen	  Gründen	  als	  der	  richtige	  Weg	  zu	  bewerten.	  

3. Gesellschaftliche	  Bedeutung	  von	  Kindertageseinrichtungen	  

Kitas	   leisten	   Grundaufgaben	   für	   Gesellschaft	   und	   Familien.	   Neben	   der	  
Erziehungspartnerschaft	  mit	   den	   Eltern	   aktivieren	   sie	   Bildungsreserven,	   fördern	   die	  
Bildungsgerechtigkeit,	   unterstützen	   die	   Vereinbarkeit	   von	   Familie	   und	  
Erwerbstätigkeit,	   fangen	   Sozialisationseinschränkungen	   ab	   und	   setzen	   sich	   für	   die	  
Inklusion	  aller	  Kinder	  ein	  (BJK,	  2008).	  	  
Investitionen	   in	   die	   frühe	   Förderung	   und	   Bildung	   sind	   hochrentable	   Investitionen.	  
Systematische	   Intensivprogramme	  können	  über	  25	   Jahre	  eine	   Jahresverzinsung	  von	  
etwa	   18%	   erbringen	   (Reynolds,	   Temple,	   Ou,	   Arteaga	   &	   White,	   2011).	   Je	   nach	  
Verrechnungsszenario	   der	   Folgekosten	   haben	   Frühe	   Hilfen	   in	   Deutschland	   z.	   B.	  
Returns	   on	   Investment	   (ROI)	   von	   1:60	   bis	   1:159	   (Meier-‐Gräwe	   &	   Wagenknecht,	  
2011).	  Ein	  Krippenbesuch	  erhöht	  die	  Wahrscheinlichkeit	  des	  Gymnasiumsabschlusses	  
erheblich,	  damit	  auch	  das	  Lebenseinkommen.	  Die	  ROI	  dafür	  liegen	  bei	  mind.	  1:2,7	  für	  
die	  Gesellschaft.	  Allein	   für	   fünf	  Geburtenjahrgänge,	  von	  denen	  durch	  Unterangebot	  
nur	  16%	  der	  Kinder	  Krippenplätze	  erhielten,	  entstehen	  volkswirtschaftliche	  Verluste	  
von	  etwa	  12,6	  Milliarden	  Euro	  (Fritschi,	  Oesch	  &	  BASS,	  2008).	  	  
Auch	   in	   Hinblick	   auf	   die	   positiven	   Effekte	   des	   Besuchs	   einer	   Kita	   auf	   die	   kognitive,	  
soziale	  und	  emotionale	  Entwicklung	  und	  den	  Bildungserfolg	  liegt	  aus	  internationalen	  
Studien	   breite	   Evidenz	   vor	   (Mitchell,	   Wylie	   &	   Carr,	   2008;	   NICHD,	   2006;	   Sylva,	  
Melhuish,	  Sammons,	  Siraj-‐Blatchford	  &	  Taggart,	  2004;	  Tietze,	  Hundertmark-‐Mayser	  &	  
Rossbach,	  1999;	  Wylie,	  Hodgen,	  Ferral	  &	  Thompson,	  2006).	  Auch	  in	  Deutschland	  kann	  
der	   Kita-‐Besuch	   das	   Risiko	   von	   Entwicklungsverzögerungen	   bei	   Kindern	   signifikant	  



Kurzexpertise 

Verbesserung der Betreuungsrelationen in Kitas im Land Sachsen-Anhalt, Hochschule Magdeburg-Stendal (07/2011) 
4 

verringern	  (Caniato,	  Alvarenga,	  Stich,	  Jansen	  &	  Baune,	  2010;	  Stich,	  Baune,	  Caniato	  &	  
Krämer,	  2006).	  	  
Als	   eine	   der	   begünstigenden	   Bedingungen	   dieser	   positiven	   Effekte	   erweist	   sich	   in	  
diesen	   Studien	   die	   pädagogische	   Qualität	   der	   Einrichtung,	   die	   wiederum	   von	   der	  
strukturellen	  Qualität,	  unter	  anderem	  auch	  von	  der	  Fachkraft-‐Kind-‐Relation,	  abhängt.	  
In	  Bezug	  auf	  den	  sozioökonomischen	  Hintergrund	  der	  Kinder	  zeigen	  Studien	  positive	  
Effekte	   der	   frühen	   Bildung	   für	   Kinder	   unterschiedlicher	   familiärer	   Hintergründe.	   Es	  
gibt	   dabei	   jedoch	   Hinweise,	   dass	   Kinder	   aus	   sozial	   benachteiligten	   Familien	   in	  
besonderer	  Weise	   profitieren	   (z.	   B.	   Sylva	   et	   al.,	   2004;	  Wylie	   et	   al.,	   2006),	   was	   die	  
Bedeutung	  der	  frühen	  Bildung	  für	  die	  Herstellung	  von	  Bildungsfairness	  unterstreicht.	  
Ein	   Grund	   ist	   die	   Bedeutung	   von	   Kitas	   als	   Angebot	   von	   sozialen	   Kontakten	   für	   die	  
Kinder	  außerhalb	  der	  Familie	  (Stich,	  2007).	  
Die	  deutschen	  Daten	  unterschätzen	  die	  potentielle	  Leistungsfähigkeit	  von	  Kitas	  
bislang	  sogar,	  u.	  a.	  weil	  diese	  deutlich	  unter	  OECD-‐Durchschnitt	  und	  nicht	  
leistungsbezogen	  ausfinanziert	  sind	  (Sell,	  2011;	  Weishaupt	  et	  al.,	  2010;	  Wößmann	  &	  
Piopiunik,	  2009).	  

4. Angemessene	  Betreuungsrelationen	  als	  Voraussetzungen	  hoher	  Qualität	  

Ihre	   gesellschaftlich	   wichtigen	   Leistungen	   können	   die	   Kitas	   jedoch	   nur	   bei	  
angemessenen	   Betreuungsrelationen	   erbringen.	   Effekte	   von	   Betreuungsrelationen	  
sind	   in	   internationalen	   Studien	   für	   verschiedene	   Anforderungen	   erforscht	   worden,	  
sowohl	   in	   wissenschaftlichen	   Analysen	   als	   auch	   in	   Ländervergleichen	   in	   der	   OECD.	  
Dabei	  ergibt	  sich	  ein	  einigermaßen	  einheitliches	  Bild,	  das	  auch	  in	  deutschen	  Studien	  
bestätigt	   wird.	   Die	   Evidenz	   wurde	   bereits	   in	   mehreren	   Zusammenfassungen	  
aufgearbeitet	   (Dollase,	  2007;	  Mitchell	  et	  al.,	  2008;	  NAEYC,	  1998;	  NICHD,	  2002;	  Nye,	  
Hedges	  &	  Konstantopoulos,	  2001;	  Viernickel	  &	  Schwarz,	  2009).	  Die	  für	  frühe	  Bildung	  
günstigen	   Fachkraft-‐Kind-‐Relationen	   liegen	   demzufolge	   idealerweise	   in	   den	  
Größenordnungen:	  

Für	  Kinder	  unter	  3	  Jahren	  
(Krippe):	  	  

1	  Fachkraft	  auf	   3	  –	  4	  Kinder	  

Für	  3-‐	  bis	  5jährige	  
(Kindergarten)	  

1	  Fachkraft	  auf	   8	  Kinder	  

Für	  5-‐	  bis	  6jährige	  
(Kindergarten)	  

1	  Fachkraft	  auf	   10	  Kinder	  

Für	  6-‐	  bis	  9jährige	  (Hort)	   1	  Fachkraft	  auf	   10	  –	  15	  Kinder	  

Für	   Kinder	   mit	   besonderen	   Bedürfnissen/Behinderung	   sollte	   die	   Fachkraft-‐Kind	  
Relation	  um	  ein	  Kind	  in	  jeder	  Altersgruppe	  reduziert	  werden.	  
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5. Zeitbedarf	  in	  der	  Kita	  

Der	   Zeitbedarf	   für	   Bildungs-‐	   und	   Entwicklungsförderung	   setzt	   sich	   aus	   mehreren	  
Grundleistungen	   der	   Kitas	   zusammen,	   die	   die	   unmittelbare	   und	   mittelbare	  
pädagogische	  Arbeit	  betreffen:	  Interaktionszeit	  für	  einzelne	  Kinder	  (z.	  B.	  zur	  Sprach-‐	  
und	   anderer	   individueller	   Förderung),	   Zeiten	   für	   die	   Gestaltung	   von	  
Bildungsprozessen	   in	   Gruppen	   und	   mit	   einzelnen	   Kindern	   (z.	   B.	   bzgl.	   der	  
Bildungsbereiche	  Gesundheit,	  Kreativität,	  Mathematik	  etc.),	  für	  die	  Beobachtung	  und	  
Dokumentation.	   Hinzu	   kommen	   Zeit	   für	   Elterngespräche,	   Vor-‐	   und	  
Nachbereitungszeiten,	   Teamsitzungen,	   Fortbildung,	   Verwaltung,	  
Qualitätsentwicklung	  und	  Supervision.	  Für	  Erweiterungen	  der	  Betreuungszeiten	  –	  sei	  
es	  für	  Ganztagsbetreuung	  oder	  für	  flexible	  Reaktionen	  auf	  Elternwünsche	  –	  ist	  folglich	  
zusätzliches	   Personal	   erforderlich,	   falls	   nicht	   die	   pädagogische	   Qualität	   leiden	   soll.	  
Auch	   befürchten	   Träger	   und	   Leitungen,	   wie	   auf	   dem	   Trägertreffen	   (Hochschule	  
Magdeburg-‐Stendal,	   29.6.2011)	   deutlich	   wurde,	   dass	   die	   nach	   der	   UN-‐
Behindertenrechtskonvention	   auch	   im	   KiFöG	   zu	   fordernde	   inklusive	   Betreuung	   der	  
Kinder	   zu	   Lasten	   des	   Personals	   gehen	   könnte.	   Sie	   betonen	   deshalb,	   dass	   für	   eine	  
erfolgreiche	   Inklusion	   zusätzliches	   Fachpersonal	   und	   die	   Einbindung	   in	   ein	  
multiprofessionelles	  Netzwerk	  unabdingbar	  sind.	  	  
Insbesondere	   ist	   für	   bestimmte	   Rahmenbedingungen	   zu	   sorgen,	   die	   nur	   sehr	  
eingeschränkt	   durch	   den	   Einsatz	   von	   weniger	   Personal	   oder	   von	   Hilfspersonal	  
sichergestellt	   werden	   können,	   weil	   sonst	   die	   Erziehungspartnerschaft	   und	   die	  
Qualität	  der	  Fachkraft-‐Kind-‐Interaktion	  leiden	  (NICHD,	  2002;	  Nye	  et	  al.,	  2001):	  enge,	  
vertrauensvolle	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Eltern,	  stetige	  tägliche	  Zuwendung,	  ein	  den	  
Bedürfnissen	   der	   Kinder	   entsprechender	   Zeitrhythmus,	   allmähliche	   Eingewöhnung	  
sowie	   dauerhaft	   verfügbare	   kompetente	   Bezugspersonen	   in	   der	   Kita	   sind	   wichtige	  
Bedingungen	  für	  die	  Qualität	  in	  den	  Kindertagesstätten.	  
In	   Arbeitsgruppen	   des	   Fachtages	   "Personalplanung	   und	   -‐entwicklung	   in	   Kitas"	   des	  
Trägertreffens	   (Stendal,	   29.6.2011)	  wurde	  eine	  unzureichende	  Berücksichtigung	  der	  
Zeitbedarfe	   insbesondere	   für	   die	   mittelbar	   pädagogischen	   Aufgaben	   im	   derzeit	  
geltenden	   Personalschlüssel	   als	   drängendes	   Problem	   thematisiert.	   Träger	   stünden	  
häufig	   vor	   der	   Wahl,	   entweder	   wünschenswerte	   qualitätssteigernde	   mittelbare	  
Tätigkeiten	   der	   Mitarbeiter_innen	   zu	   minimieren	   (bspw.	   Fortbildungen	   nicht	   zu	  
genehmigen)	   oder	   aber	   ungünstige	   Fachkraft-‐Kind-‐Relationen	   in	   der	   unmittelbaren	  
pädagogischen	   Arbeit	   hinzunehmen.	   Beide	   Möglichkeiten	   wurden	   als	   höchst	  
unbefriedigend	   bewertet,	   da	   sie	   sowohl	   die	   pädagogische	   Qualität	   und	   deren	  
Entwicklung	  als	  auch	  die	  Zufriedenheit	  und	  Entwicklungsmöglichkeiten	  des	  Personals	  
einschränkten.	  Dies	  wurde	  unter	   zwei	  Gesichtspunkten	  als	  problematisch	  bewertet:	  
Zum	   einen	   erfordert	   die	   Implementierung	   des	   Bildungsprogramms	   sowohl	   eine	  
günstige	  Fachkraft-‐Kind-‐Relation	   in	  der	  Gruppe	  wie	  auch	  ein	  hohes	  Engagement	  bei	  
mittelbaren	   pädagogischen	   Tätigkeiten	   wie	   bspw.	   Vor-‐	   und	   Nachbereitung	   und	  
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Dokumentation	  sowie	  Fortbildungen.	  Diese	  Anforderungen	  seien	  mit	  dem	  geltenden	  
Personalschlüssel	  nicht	  befriedigend	  zu	  erfüllen,	  das	  Dilemma	  somit	  nicht	  auflösbar.	  
Zum	   anderen	   sehen	   Träger	   ihre	   Möglichkeiten	   der	   Personalgewinnung	   und	   –
entwicklung	  durch	  einen	  geringen	  Personalschlüssel	  eingeschränkt.	  	  

Es	   besteht	   aus	   ihrer	   Sicht	   wenig	   Spielraum,	   Fachkräften	   attraktive	  
Entwicklungsmöglichkeiten,	   bspw.	  durch	   Fortbildungen,	   anzubieten.	  Dies	   erschwere	  
die	  Personalgewinnung	  in	  einer	  ohnehin	  schwierigen	  Situation:	  Die	  Träger	  sehen	  sich	  
in	  den	  nächsten	  Jahren	  vor	  der	  Aufgabe,	  eine	  große	  Zahl	  von	  Mitarbeiter_innen,	  die	  
aus	   Altersgründen	   ausscheiden,	   durch	   junges	   Personal	   zu	   ersetzen.	   Aufgrund	   des	  
derzeitigen	  Fachkräftemangels	  im	  Kita-‐Bereich	  stehen	  sie	  dabei	  in	  Konkurrenz	  u.a.	  zu	  
angrenzenden	  Bundesländern.	  Viele,	  insbesondere	  kleinere	  kommunale	  Träger	  sehen	  
sich	   nicht	   in	   der	   Lage,	   diesem	   dringend	   benötigten	   jungen	   Personal	   attraktive	  
Arbeitsbedingungen	  anzubieten.	  So	  können	  sie	  häufig	  nur	  befristete	  Arbeitsverträge	  
abschließen,	  da	  ein	  Rückgang	  der	  Kinderzahlen	  im	  Zuge	  des	  demografischen	  Wandels	  
absehbar	   ist.	   Ungünstige	   strukturelle	   Bedingungen,	   wie	   sie	   ein	   ungünstiger	  
Personalschlüssel	   darstellt,	   vermindern	   zusätzlich	   ihre	   Konkurrenzfähigkeit	   um	   gut	  
qualifizierte	  Fachkräfte.	  	  

Einen	  im	  Gesetz	  bislang	  wenig	  unter	  Qualitätsgesichtspunkten	  strukturierten	  Bereich	  
stellt	   die	   Hortbetreuung	   dar.	   Für	   sie	   ist	   eine	   qualitative	   Ausgestaltung	   dringend	   zu	  
empfehlen.	  
Um	   die	   anspruchsvollen	   Managementaufgaben	   der	   Leitungen	   wahrnehmen	   zu	  
können,	   benötigen	   diese	   klare	   Freistellungsregelungen	   für	   Leitungsaufgaben	   vom	  
Gruppendienst,	  die	  gesetzlich	  verankert	  sind.	  

6. Optimale	  Betreuungsrelationen	  als	  Leitziel	  

Bei	   der	   Beurteilung	   von	   Betreuungsschlüsseln	   kann	   keine	   feste	   Größe	   einer	  
minimalen	   oder	   einzig	   richtigen	   Betreuungsrelation	   genannt	   werden.	   Das	   hat	  
mehrere	  Gründe.	  Die	   Zusammenhänge	   zwischen	  Betreuungsschlüssel	  und	  günstiger	  
Entwicklung	   sowie	   Ausbleiben	   devianten	   und	   antisozialen	   Verhaltens	   sind	  
populationsstatistische,	   da	   es	   sich	   bei	   den	   Zielverhalten	   um	   komplexe	   Muster	  
handelt,	  die	  immer	  zahlreiche	  Ursachen	  haben	  (komplexe	  Kodetermination).	  Generell	  
kann	   also	   ein	   stochastischer	   Zusammenhang	   zwischen	   Betreuungsschlüssel	   und	  
Entwicklungsmustern	  gesichert	  werden	  (Viernickel	  &	  Schwarz,	  2009).	  	  

Daraus	   ist	   jedoch	   kein	   sicherer	   Schluss	   auf	   den	   Einzelfall	   ableitbar	   („Ökologischer	  
Fehlschluss“).	   Bei	   suboptimalen	   Betreuungsschlüsseln	   werden	   Kitas	   sich	   auf	   ihren	  
Betreuungsauftrag	   konzentrieren	   und	   eine	   solide	   „Grundversorgung“	   der	   Kinder	  
sicherstellen.	   Einzelne	   Kinder	   können	   dies	   sicherlich	   kompensieren	   (bspw.	   durch	  
einen	  anregungsreichen	   familiären	  Hintergrund),	   für	  andere	  Kinder	  kann	  bereits	  die	  
Grundversorgung	   in	   der	   Kita	   einen	   entscheidenden,	   günstigen	   Entwicklungsrahmen	  
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bieten	   (bspw.	   regelmäßige	  Mahlzeiten	  und	  Tagesrhythmen,	  die	   in	  der	   Familie	  nicht	  
zur	  Verfügung	  gestellt	  werden;	  Anregungen	  in	  der	  Kindergruppe).	  Die	  Umsetzung	  des	  
Bildungsauftrags	   und	   individueller	   Förderung,	   zumal	   in	   der	   fachlich	   und	  
bildungspolitisch	   geforderten	   Qualität,	   erfordert	   jedoch	   personalintensive	  
Unterstützung	  und	  Begleitung	  und	  kann	  bei	  ungünstigen	  Betreuungsschlüsseln	  nicht	  
in	   vollem	   Umfang	   gewährleistet	   werden.	   In	   Hinblick	   auf	   Arbeitsbedingungen	   von	  
Fachkräften	   ist	   zudem	   zu	   bedenken,	   dass	   eine	   erhebliche	   Bereitschaft	   zur	  
Selbstausbeutung	   besteht,	   wenn	   die	   pädagogische	   Qualität	   unter	   einen	   „kritischen	  
Wert“	   zu	   sinken	   droht,	   da	   die	   Fachkräfte	   sich	   den	   Kindern	   und	   deren	   Eltern	  
persönlich	  verbunden	  und	  verpflichtet	  fühlen.	  	  

7. Zweifelhafte	  Effizienzreserven	  
In	  der	  Diskussion	  ist	  verschiedentlich	  von	  Effizienzreserven	  die	  Rede,	  die	  mitunter	  aus	  
Vergleichen	   von	   Personalstand	   und	   Betreuungsleistungen	   (z.	   B.	   Ganz-‐	   oder	  
Halbtagsbetreuungsäquivalente)	  in	  verschiedenen	  Regionen	  Deutschlands	  begründet	  
werden.	  Aus	  wissenschaftlicher	  Sicht	  bestehen	  erhebliche	  Zweifel	  am	  Umfang	  solcher	  
Reserven.	   Keinesfalls	   sind	   die	   gängigen	   Optimierungsstrategien	   für	   diffus	  
distribuierte,	   gleichförmige	   Dienstleistungen	   aus	   der	   Management-‐Literatur	   (Fließ,	  
2009;	  Haller,	  2010)	  auf	  Kitas	  übertragbar,	  weil	  diese	  einen	  personalkommunikativen	  
Bildungsauftrag	   haben	   und	   diesen	   in	   kleinen	   Einrichtungen	   umsetzen,	   die	   in	  
spezifische	  Umfelder	  eingebunden	  sind:	  
Erstens	  besteht	  in	  zahlreichen	  Kitas	  aus	  der	  Sicht	  der	  Träger	  und	  Fachkräfte	  nach	  den	  
Ergebnissen	  des	  Trägertreffens	   (Stendal,	  29.6.2011)	  eine	  negative	   Effizienz-‐Reserve,	  
d.	   h.	   die	   Teams	   arbeiten	   mit	   strukturell	   eingeplanter	   Überlast.	   Zu	   dieser	  
vorgesehenen	  Überlast,	  die	  häufig	  durch	  unentgeltliche	  Überstunden	  bewältigt	  wird,	  
zählen	   unzulängliche	   Freistellung	   für	   Leitungsaufgaben,	   fehlende	   Vor-‐	   und	  
Nachbereitungszeiten	   für	   individuelle	   Interventionen	   und	   Gruppenprogramme,	   für	  
Vernetzung,	   insbesondere	   mit	   Grundschulen,	   für	   Fortbildung	   und	   Supervision,	   für	  
krankheitsbedingte	  Fehlzeiten	  und	  Urlaubszeiten	   im	  Team,	  für	  den	  kommunikativen	  
Zusatzbedarf	   in	   Kitas	   mit	   sozial	   belasteten	   Umfeldern	   sowie	   für	   die	   Anleitung	   von	  
Praktikant/-‐innen.	  
Zweitens	  wäre	  eine	  Effizienzreserve,	  wo	  sie	  existierte,	  weder	  finanziell	  noch	  räumlich	  
ausschöpfbar	  (also	  für	  die	  politische	  Planung	  disponibel):	  

• Die	  Betreuung	  in	  Kitas	  ist	  an	  Schwellenwerte	  gekoppelt.	  Für	  eine	  Kita	  sowie	  für	  
eine	   Gruppe	   sind	   bestimmte	   Mindestausstattungen	   erforderlich	   (Gruppen-‐
Personalschlüssel),	  die	  auch	  dann	  nicht	  unterschritten	  werden	  können,	  wenn	  
einmal	   nicht	   alle	   Kinder	   anwesend	   sind,	   sonst	   müsste	   die	   Kita	   geschlossen	  
oder	   die	   Gruppe	   eingestellt	   werden.	   Das	   gilt	   namentlich	   für	   kleinere	  
Einrichtungen	  in	  strukturschwachen	  ländlichen	  Gebieten.	  
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• Die	   Fluktuation	   in	   Betreuungsbeziehungen	   muss	   aus	   pädagogisch-‐
psychologischer	   Notwendigkeit	   möglichst	   gering	   bleiben,	   um	   Kindern,	   Eltern	  
und	   Fachkräften	   Beziehungssicherheit	   zu	   bieten.	   Geringfügige,	   kurzfristige	  
Unterbelegungen	   können	   nicht	   durch	   Personalumsetzungen	   ausgenutzt	  
werden.	  

• Fachkräfte	  in	  Kitas	  haben	  hohe	  Opportunitätskosten,	  weil	  –	  über	  Qualifikation	  
und	  Rekrutierung	  hinaus	  –	  die	  Einarbeitung	  für	  das	  Kita-‐Profil	  und	  das	  Umfeld	  
und	  der	  Beziehungsaufbau	  Zeit	  kosten.	  Je	  jünger	  die	  Kinder,	  desto	  höher	  sind	  
diese	   Opportunitätskosten.	   In	   einigen	   Regionen	   des	   Landes	   berichten	  
Einrichtungen	   und	   Träger	   bereits	   Folgen	   des	   Fachkräftemangels,	   nämlich	  
Probleme	   bei	   der	   Gewinnung	   qualifizierten	   Kita-‐Personals;	   hier	   liegen	   die	  
Opportunitätskosten	   für	   eine	   Umsetzung	   vermeintlicher	   Effizienzreserven	  
noch	  höher.	  

8. Empfehlungen	  
Von	  den	  nach	  wissenschaftlichen	  Erkenntnissen	  optimalen	  Fachkraft-‐Kind-‐Relationen,	  
wie	  sie	  oben	  dargestellt	  wurden,	  sind	  alle	  Bundesländer	  noch	  weit	  entfernt	  (Hüsken,	  
2011).	  Sie	  sind	  gleichwohl	  –	  auch	  in	  Sachsen-‐Anhalt	  –	  auf	  lange	  Sicht	  anzustreben,	  um	  
den	   möglichen	   Nutzen	   von	   Kitas	   für	   Kinder,	   Eltern	   und	   die	   ganze	   Gesellschaft	   zu	  
entfalten.	   Daher	   ist	   die	   Absicht	   der	   Landesregierung	   zur	   Verbesserung	   des	  
Betreuungsschlüssels	   in	  Kitas	  ein	  Schritt	   in	  die	  aus	  fachlicher	  Sicht	  richtige	  Richtung.	  
Eine	  günstige	  Fachkraft-‐Kind-‐Relation	  ist	  die	  Grundlage	  für	  hochwertige	  pädagogische	  
Arbeit,	   für	   die	   Erfüllung	   des	   Bildungsauftrags,	   individuelle	   Förderung	   jeden	   Kindes	  
und	   für	   die	   Herstellung	   von	   Bildungsfairness.	   Im	   OECD-‐Vergleich	   ist	   die	  
Ausfinanzierung	   der	   Frühpädagogik	   in	   Deutschland	   ohnehin	   noch	   steigerungsfähig.	  
Dieses	  Anliegen	  deckt	  sich	  mit	  dem	  Aktionsplan	  der	  EU,	  der	  vorsieht	  im	  Rahmen	  der	  
„Strategie	   2020“	   nicht	   nur	   die	   Zugänglichkeit,	   sondern	   auch	   die	   Qualität	   früher	  
Bildung	  zu	  erhöhen.	  (Europäische	  Kommission,	  2011).	  

Der	  Landesregierung	  ist	  daher	  zu	  empfehlen:	  

1. Langfristig	  anzustreben	  ist	  eine	  weitere	  Verbesserung	  des	  
Betreuungsschlüssels,	  die	  sich	  an	  den	  genannten	  Richtwerten	  orientiert.	  

2. Um	  sicherzustellen,	  dass	  die	  angestrebte	  Fach-‐Kraft-‐Relation	  in	  der	  
unmittelbaren	  pädagogischen	  Arbeit	  realisiert	  werden	  kann,	  sind	  bei	  der	  
Festlegung	  des	  Personalschlüssels	  weitere	  Aufgaben	  des	  Fachpersonals	  in	  
angemessenem	  Umfang	  zu	  berücksichtigen.	  Dies	  sind	  insbesondere:	  

• Zeiten	  zur	  Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  pädagogischer	  Angebote,	  für	  
Fortbildungen,	  zur	  pädagogischen	  Schwerpunktentwicklung	  und	  
Qualitätssicherung,	  
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• Zeiten	  für	  spezifische	  vorgeschriebene	  Maßnahmen	  (bes.	  die	  sehr	  
zeitintensive	  Sprachstandserfassung	  und	  -‐förderung	  und	  die	  
Ausgestaltung	  dieser	  entsprechend	  des	  Bildungsprogramms),	  

• Zeiten	  für	  Elterngespräche,	  Vernetzung	  mit	  Facheinrichtungen	  (z.	  B.	  
Arztpraxen	  und	  Jugendbehörden	  im	  Einzugsgebiet),	  Zusammenarbeit	  mit	  
Grundschulen,	  

• Zeiten	  für	  Leitungsaufgaben	  und	  für	  die	  Anleitung	  von	  Praktikant/-‐innen,	  

• Reserven	  für	  krankheitsbedingte	  Fehlzeiten	  und	  Urlaubszeiten	  der	  Teams,	  

• Zeiten	  für	  den	  kommunikativen	  Zusatzbedarf	  in	  Kitas	  mit	  sozial	  
belasteten	  Umfeldern.	  

3. Zudem	  wird	  empfohlen,	  auf	  die	  Bundespolitik	  einzuwirken	  im	  Sinne	  einer	  
Umlenkung	  individueller	  Familienförderung	  (Elterngelder,	  
Bildungsgutscheine)	  hin	  zu	  einem	  Kindertagesbetreuungssystem	  mit	  
durchgehend	  hoher	  Leistungsqualität	  dank	  einer	  günstigen	  Fachkraft-‐Kind-‐
Relation.	  
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