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Vorwort 

Neben den vielen Fragen, die man im Laufe eines derartigen Forschungsprojek- 
tes anderen stellt, werden auch immer wieder Fragen an die Person des Forschers 
gerichtet. Die haufigste im vorliegenden Fall lautete: ,.Wie sind Sie auf dieses 
Thema gekommen?' Dabei gibt es Grund zur Annahme, dass diese Frage oft 
mehr war als nur ein naheliegender Versuch, in ein Gesprach einzusteigen. 
Mehrfach wurden Vermutungen angestellt, die von personlichen Kindheitserfah- 
rungen bis hin zu eigenen Ambitionen beziiglich Home Education reichten. We- 
der das eine noch das andere trifft zu. Die tatsachliche Geschichte dieses Projek- 
tes ist weniger spektakulk, aber trotzdem aufschlussreich. 

Den Ausgangspunkt bildete das Interesse an dem Phanomen des christlich- 
religiosen Fundamentalismus in Deutschland. Die Beschaftigung mit diesem 
Thema weckte das nur ansatzweise vorhandene Wissen um einige sehr religios 
gepragte Familien, die ,,urn des Glaubens willen" ihre Kinder lieber selbst unter- 
richten, anstatt zur Schule zu schicken. Die Erkenntnis, dass es sich dabei urn ein 
nahezu unerforschtes Gebiet in Deutschland handelte, begiinstigte die Entschei- 
dung f i r  dieses Thema. Erst die eingehendere Beschaftigung offenbarte, dass die 
Verkniipfung von Homeschooling mit christlichem Fundamentalismus zwar 
nicht jeglicher Gmndlage entbehrt, letztendlich aber vie1 zu kurz greift, um 
ernsthaft aufiechterhalten zu werden. Die Vertiefung in Geschichte und Band- 
breite der gegenwartigen Home Education Bewegung fiihrte dazu, dass der reli- 
gionssoziologische Ausgangspunkt um viele bildungssoziologische Aspekte er- 
weitert wurde und auch erziehungswissenschaftliche Fragestellungen zunehmend 
Bedeutung gewannen. Am Ende des mehrjahrigen Forschungsprozesses steht das 
Bild einer diversen Homeschoolbewegung, die fiir verschiedene Disziplinen An- 
kniipfungspunkte zur Forschung bietet. Sie lasst sich weder durch den Begriff 
Fundamentalismus noch irgendein anderes derartiges Schlagwort allein hinrei- 
chend charakterisieren. 

In einige Richtungen mochte ich im Zusammenhang mit dieser Studie an 
dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Zum einen gilt er all den Frauen und 
Mannern, die mir Einblick gewahrten in ihre personliche Geschichte mit Home- 
schooling und dabei nicht selten offener und ehrlicher schienen, als ich es envar- 
tet hatte. Trotz meinem ernsthaften Bemiihen, das anvertraute Wissen in ange- 
messener Art und Weise in diese Studie einfliel3en zu lassen, wird das Resultat 
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vermutlich nicht den Erwartungen aller Homeschooler gerecht werden. Die vor- 
liegende Arbeit ist weder ein Beweis f i r  den Erfolg von Home Education noch 
eine Streitschrift f i r  diesen Ansatz. Sie ist eine niichterne, wissenschaftliche 
Studie, die sich aber mit einem spannenden, aufschlussreichen und nachden- 
kenswerten Phanomen auseinandersetzt. Sie ist eine soziologische Analyse einer 
Bewegung, die allein durch ihre Existenz und ihr Wachstum in der Lage ist, ei- 
nige in unserer Gesellschaft gem geglaubte Mythen hinsichtlich Bildung und 
Lernen zu hinterfiagen. 

Zum anderen danke ich Prof. Dr. Dirk Kaesler f i r  den sehr grorjen Vertrau- 
ensvorschuss, mit dem er die Begleitung dieses Projektes zusagte und umsetzte. 
Das Promotionskolleg f i r  Geistes- und Sozialwissenschaften der Philipps- 
Universitat Marburg organisierte Veranstaltungen und Netzwerke, die hilfreiche 
Unterstiitzung und Anregung f i r  die Arbeit an diesem Projekt boten. Und nicht 
zuletzt profitierte ich von dem intensiven Austausch im International Home Edu- 
cation Research Network. Die den Globus umspannenden Diskussionen mit 
Home Education Forscherinnen und Forschern verschiedener Disziplinen erwei- 
terten den Blick f i r  die internationale Home Education Bewegung und bildeten 
einen willkomrnenen Ausgleich zu der Einzelstellung, die die Erforschung dieses 
Themas in Deutschland gegenwartig noch mit sich bringt. 



1 Einleitung 

1.1 Einfiihrung in Thema und Studie 

I .  I .  I Was ist Home Education? 

Home Education oder Homeschooling sind in Deutschland erklamngsbedurftige 
Begriffe. Und dies nicht in erster Linie, weil sie aus dem Englischen stammen, 
sondern weil das damit verbundene Konzept hierzulande relativ gering verbrei- 
tet, vielen unbekannt und kaum erforscht ist. 

Home Education bezeichnet den Bildungsansatz, bei dem Kinder in ihrem 
eigenen hauslichen Umfeld lernen, anstatt eine Schule zu besuchen. Gestaltet, 
organisiert oder begleitet wird dieser Lernprozess meist durch die Eltern, seltener 
durch andere, der jeweiligen Familie zugehorige oder nahestehende Personen. 
Kurz gefasst ist Homeschooling die ,.education of children under the supervision 
of parents" (Reich 2005: 1 11). So einfach diese Definition ist, so unscharf wird 
sie an den Randern der Homeschoolbewegung. Ob alle bei Fernlehrinstituten 
eingeschriebenen Schuler als Homeschooler gelten sollen, ist strittig, ebenso die 
Frage, bis zu welchem Verhaltnis von hauslichem zu schulischem Lernen (in den 
Landern, in denen beides kombinierbar ist) man von Home Education sprechen 
kann. Um exakte und vergleichbare Zahlen zur Gronenordnung der Home Edu- 
cation Bewegungen angeben zu konnen, haben diese Punkte eine gewissen Be- 
deutung. Fur alle anderen Fragen, und damit auch f i r  diese Studie, ist die oben 
genannte Definition ausreichend Mar. 

Bei der Beschaftigung mit Home Education stofit man bald auf ein sprachli- 
ches Problem. Im Englischen existieren mehrere Begriffe zur Beschreibung die- 
ses Phanomens. Am verbreitetsten ist ,.Homeschooling", im wissenschaftlichen 
Kontext hat sich daneben .,Home Education" etabliert, da der weiter gefasste 
Begriff ,.Education" (Bildung/Erziehung) ein groneres Spektrum abdeckt als der 
auf die traditionelle Bildungsform orientierte Terminus ,.~choolin~.'. '  Die Be- 
zeichnung .,Home Education" wird der Bandbreite an Motiven und Lernformen 

Hinzu kommt eine Vielzahl an Schreibueisen: ..Home Schooling... .,Home-Schooling.' und ..Home- 
schooling" signalisieren einen Verschmelzungsprozess der Worter (Cooper 2005:xi), von dem ..Ho- 
me Education" allerdings bisher ausgenommen ist. 
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besser gerecht, auch wenn es sich dabei in aller Regel um eine Alternative zum 
..Schooling" handelt. Daneben ist mitunter auch von Home Learning die Rede. 

Im Deutschen hat sich noch keine einheitliche Bezeichnung durchgesetzt. 
Es existiert eine Vielzahl verschiedener Begriffe, deren Bedeutung teilweise va- 
riiert. Dam gehoren: Hausuntericht, Heimschule, Heimunterricht, Familien- 
schule, Bildung zu Hause, hauslicher Unterricht und Schule zu Hause. Diejeni- 
gen, die sich noch deutlicher von herkommlichen Lernstrukturen distanzieren 
mochten, sprechen von selbstbestimmtem, natiirlichem oder freiem Lernen. In 
dern groaten deutschen E-Mail-Forum zu diesem Thema werden diese Begriffe 
und die unterschiedlichen ihnen zugeschriebenen Bedeutungen hin und wieder 
diskutiert. Bezeichnenderweise tragt dieses Diskussionsforum jedoch den Titel 
,,homeschooling-D". Bis heute scheint der Begriff Homeschooling auch in 
Deutschland, trotz der Kritik, dass es keine deutsche Bezeichnung ist und zu 
stark auf Schule fokussiert, noch am ehesten in der Lage, die Bandbreite der Be- 
wegung anzusprechen. 

Es ist nicht das Anliegen dieser Arbeit, in dern Prozess der Wortschopfung 
und Namensfindung eine Entscheidung zu forcieren. Daher greift der Titel auf 
einen der beiden international und weit verbreiteten englischen Begriffe zuriick. 
Wenn im weiteren Verlauf von Homeschooling und Home Education die Rede 
ist, dann (sofern nicht ausdriicklich gesagt) ohne dern einen Bedeutungsunter- 
schied beizumessen. Daneben werden auch einige der deutschen Bezeichnungen 
venvendet. Dabei lehne ich mich an die in dern jeweils besprochenen Kontext 
iiblichen Bezeichnungen an. Die Verwendung von Begriffen wie ,,Hausschule" 
oder ,,freies Lernen" entspringt daher nicht einer von auaen herangetragenen 
Bewertung des entsprechenden Handelns, sondern dern Selbstverstandnis der je- 
weiligen Akteure. 

In den folgenden Abschnitten dieser Einfihrung werden die Punkte darge- 
stellt, die helfen sollen, die Ergebnisse dieser Studie einzuordnen. Am Anfang 
steht ein sehr kurz gefasster Iherblick zur internationalen Situation des Home- 
schooling. Danach werden Ausgangssituation und Anliegen dieser Studie be- 
schrieben, die angewandten Forschungsmethoden skizziert, die einzelnen Kapitel 
kurz inhaltlich vorgestellt und abschlieaend die Grenzen dieser Arbeit erlautert. 

h e r b l i c k  zur internationalen Situation des Homeschooling 

In zahlreichen Landern haben nicht alle Kinder die Moglichkeit, eine Schule in 
dern Ausmafl zu besuchen, wie dies in Deutschland und vielen anderen der 
wohlhabenderen und .,modernen" Staaten der Fall ist. Wenn in den erstgenann- 
ten Gebieten Kinder zu Hause lernen. d a m  nicht in bewusster Abgrenzung zum 
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Lernort Schule, sondern oft aufgrund mangelnder Alternativen. Die Venvendung 
des Begriffs Home Education wird in der internationalen Forschung und Diskus- 
sion jedoch meist beschrankt auf das hausliche Lernen in den Gesellschafien, in 
denen ein allgemeines Schulwesen etabliert ist und die Entscheidung gegen den 
Schulbesuch nicht aufgrund okonomischer Zwange oder fehlender Bildungsein- 
richtungen erforderlich ist. Im Folgenden ein kurzer ijberblick zur internationa- 
len Verbreitung und Situation von Home Education3 

Zuerst zu den Landern, in denen dieser Ansatz eine legale Alternative zum 
Schulbesuch darstellt. Am verbreitetsten ist Homeschooling in den USA. Was 
dort in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gegen den Widerstand 
von Schulbehorden und Gerichten begann. wurde wahrend der Achtziger nach 
und nach in allen Bundesstaaten legalisiert und ist inzwischen zu einer Bewe- 
gung mit uber einer Million Schuler angewachsen. Dies entspricht mehr als zwei 
Prozent aller Schiiler der U S A . ~  Die amerikanische Homeschoolbewegung ver- 
figt uber professionelle Lobbyorganisationen und stellt inzwischen einen eige- 
nen Markt dar, auf dem zahlreiche Materialien f i r  Homeschooler angeboten 
werden. Im Verlauf dieser Studie wird noch mehrfach vergleichend auf die Ent- 
wicklung und Situation in den USA eingegangen. Einen ~berb l i ck  dam bieten: 
Stevens 2001; Stevens 2003; Belfield 2004, PrinciottaiBielick 2006. Auch in 
Kanada ist Home Education seit Langem eine legale Bildungsmoglichkeit Die 
Bewegung umfasst schatzungsweise mindestens 1 % der Schuler des Landes und 
verzeichnete in den vergangenen fiinfzehn Jahren ein deutliches Wachstum. 
(Luffman 1997, DaviesIAurini 2003:63: BrabantiBourdonIJutras 2003). Dies 
entspricht der Situation in Neuseeland, wo Homeschooling eine ahnliche Ent- 
wicklung und GrGrjenordnung verzeichnet.' In Europa ist Home Education am 
starksten in GroSbritannien verbreitet. Genaue Zahlen zur Grorjenordnung liegen 
nicht vor. mittlere Schatzungen sprechen von 50.000 Schulern, was einem Anteil 
unter 1 % entspricht (Rothermel 2004, Gabb 2005). In Frankreich wird die Zahl 
der Homeschooler auf ca. 20.000 geschatzt, wobei ein groSer Anteil davon in 
privaten Fernschulen eingeschrieben ist6 In Australien ist Home Education eben- 

' Neben den jeweils angegebenen Quellen bieten einen allgemeinen ljberblick zu dieser Frage Glenn 
2005 und unter Beriicksichtigung des Kontextes auch die Website der Homeschooling- 
Lobbyorganisation HSLDA <http:?www.hslda.orgi>. 
'' Genaue Zahlen lassen sich nicht ermitteln, die Angaben schwanken zwischen einer Million (Princi- 
otta Bielick 2006) und iiber zwei Millionen (Ray 2005). Zu den Problemen der Zahlung siehe auch 
Lines 1999. 

So die Angaben in den Statistiken des neuseelandischen Bildungslninisteriums, rum Beispiel: 
ihttp: 'www.minedu.govt.nz~index.ch?layout=docu1nent&docunentid=6169&ndexid=11537&inde 
xparentid= l072&goto=00-03#TopOfPage> (29.0 1.2007). 
' Agence France-Presse: ..Der Schule fernbleiben uni mehr zu lernen'. <http:l/de.news.yahoo.com 
051 103' 2864qz62,htmb (03.1 1.2005). 
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falls weit verbreitet, allerdings mit etwas niedrigerem Anteil als in den zuvor er- 
wahnten Landern (Lindsay 2003, Barrat-Peacock 2003, Jackson 2006). Gleiches 
gilt f i r  Siidafrika (de WaalITheron 2003). Daneben gibt es noch einige Staaten, 
in denen Homeschooling ebenfalls legal, aber nur gering verbreitet ist, wie bei- 
spielsweise Irland, ~sterreich,  Belgien und einige Kantone der Schweiz. 

In einer zweiten Gruppe konnen Lander zusammengefasst werden, in denen 
Home Education einen ambivalenten Status hat. Es ist nicht grundlegend verbo- 
ten, aber auch nicht als Alternative zum Schulbesuch etabliert oder enviinscht. 
Oft sind rechtliche Auseinandersetzungen erforderlich, um eine Erlaubnis f i r  
Homeschooling zu erhalten. In diese Kategorie fallen beispielsweise Nonvegen 
(Beck 2006b), Schweden (Villalba 2003), Niederlande, Israel (NeumandAviram 
2003) und Japan. 

Die dritte Gruppe bilden die Staaten, in denen Schulbesuchspflicht gilt und 
Home Education keine zugelassene Bildungsalternative darstellt. Neben 
Deutschland trifft dies zum Beispiel auf Bulgarien, Malta, Brasilien und Kuba 
ZU . 

Forschungsstand und Ziel dieser Arbeit 

International gibt es inzwischen zahlreichen Studien, die sich dem Phanomen 
Home Education widmen. Sie stamrnen hauptsachlich aus den USA und Grol3- 
britannien. Auf einige Studien (auch aus anderen Landern) wurde bereits im vo- 
rigen Abschnitt verwiesen, weitere werden in dem separaten ijberblick iiber die 
Forschungen zu den elterlichen Motiven f i r  Home Education erwahnt (Kapitel 
2.1.1). Home Education Forschung ist interdisziplinar und umfasst Betrage von 
Vertretern der Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie, Politikwissen- 
schaft und Rechtswissenschaft. 

In Deutschland war Homeschooling zum Zeitpunkt der Konzeption dieser 
Studie nahezu unerforscht. Es gab einige Studienabschlussarbeiten, die sich die- 
sem Ansatz widmen (GieBer 1994, PreuBker 2000> Werle 2001, Krick 2002, 
Steur 2002, Bajor 2003), wobei die meisten davon das Hauptaugenmerk auf die 
USA richten. Steur befragte einige deutsche Homeschoolfamilien und Bajor un- 
tersuchte ausfuhrlicher die ,,Hupfauer.', eine Initiative in ~sterreich,  in der das 
Lernen ohne Schule praktiziert wird. Daneben wurden in den vergangenen Jah- 
ren einige Artikel zur Frage der Rechtswidrigkeit des Homeschoolings veroffent- 
licht, auf die im finften Kapitel ausfihrlicher eingegangen wird. Eine erste 
fachwissenschaftliche Publikation, die bestrebt ist, das Phanomen Home Educa- 
tion umfassender in den Blick zu nehrnen, ist der 2005 erschienene Sammelband 
,,Homeschooling - Tradition und Perspektive" (FischerlLadenthin 2005). Darin 
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wird Home Education in erster Linie verkniipft mit der Tradition des Haus- 
unterrichts und Hauslehrers der wohlhabenderen Bevolkerungsschichten vergan- 
gener Jahrhunderte. Die Autoren verfolgen nicht das Ziel, die gegenwartige 
Verbreitung des Homeschooling in Deutschland empirisch naher zu beschreiben 
und haben vorrangig das .,christliche Homeschooling" im Blick (Fischer 2005). 

Neben diesen wenigen Arbeiten, die sich Home Education aus einer eher 
wissenschaftlichen Perspektive widmen, gibt es inzwischen eine ganze Reihe 
von Publikationen, die die derzeitige Form der Schulbesuchspflicht hinterfragen 
oder sich konkret mit Home Education beschaftigen beziehungsweise fiir diesen 
Ansatz argumentieren. An dieser Stelle ein kurzer a e r b l i c k  dam, der keinen 
Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt und sich auf deutsche Veroffentlichungen 
der letzten vier Jahrzehnte beschrankt. Anfang der Siebzigerjahre erschien Ivan 
Illichs vielbeachtete radikale Institutionenkritik mit der Forderung nach einer 
,,Entschulung der Gesellschaft" (Illich 1973, Illich 1984, ausfiihrlicher dam in 
Kapitel 4.1). Buckman griff diesen Gedanken auf in dem Buch ,,Bildung ohne 
Schulen", das Beitrage verschiedener Autoren zum deinstitutionalisierten Lernen 
vereint (Buckman 1974). Unter ahnlichem Titel erschienen 1992 die Beitrage 
zweier in ~s terre ich veranstalteter Tagungen. Das Schwerpunktthema des Sam- 
melbandes ist eine Flexibilisierung und Individualisierung des Lernens durch 
starkere Einbeziehung von Fernunterricht (Briinnerlsteinbach 1992). Der 
Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger verfasste ein ..Pladoyer fur den Haus- 
lehrer" und argumentiert darin gegen die Schulpflicht und f i r  die Moglichkeit 
des freieren Lernens im hauslichen Umfeld (Enzensberger 1985). h l i c h  Eibl: 
der in der Zeitschrift ,.Grundschulei' die Vorteile des Lernmodells ,.Hauslehrer 
plus Internet'' beschreibt. Die Forderung nach einer grundlegenden Umstruktu- 
rierung der Lernprozesse wird mit der Diagnose eines Wandels zur Informati- 
onsgesellschaft begriindet, dem das herkommliche Bildungssystem nicht mehr 
gewachsen sei (Eibl 1998). Der Padagoge Pousset liefert in seinem Buch 
,.Schafft die Schulpflicht ab" zehn Thesen zugunsten einer Bildungspflicht, die 
auf vielfaltigere Art und Weise erfillt werden kann (Pousset 2000). Unter dem 
Titel ,,Lernen ohne Schule" erschien 2001 ein kleines Buch von Ulrich Klemm 
mit Argumenten gegen ,,Verschulung und Verstaatlichung von Bildung", in dem 
mit einem Exkurs auch auf friihe Home Education Falle in Deutschland einge- 
gangen wird (Klemm 200 1). 

Im Folgenden nun die Publikationen, die sich konkreter und umfassender 
mit Home Education beschaftigen. In dem Buch ..Zwangsanstalt Schule" kriti- 
sierte der Soziologe Hans-Eckbert Treu, basierend auf Bemuhungen um eine 
Schulpflichtbefreiung fiir das eigene Kind, das deutsche Bildungssystem (Treu 
1989). In dem Sammelband ,.Die Entfesselung der Kreativitar' wird an weiteren 
Beispielen aus der Friihphase der deutschen Home Education Bewegung fiir ein 
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selbstbestimmtes Lernen argumentiert (Heimrath 199 1 a). Eine umfangreiche 
Dokumentation eines Home Education Falles, auf den spater noch naher einge- 
gangen wird (Kapitel 4. l), bietet Heimrath 199 1 b. Detaillierte Innenansichten 
zum freien Lernen ohne Schule vermittelt Keller in dem Buch .,Denn mein Le- 
ben ist Lernen" (1999), das ausfuhrliche Falldarstellungen von acht (iiberwie- 
gend in Frankreich lebenden) Home Education Familien enthalt. Pfliiger, Direk- 
tor der Deutschen Fernschule: beschreibt in seinem Buch ,,Lernen als Lebensstil" 
(2004) die Chancen und Potentiale des Homeschooling. Ebenfalls 2004 wurde 
unter dem Titel ,,Wenn Kinder zu Hause zur Schule gehen" ein Band herausge- 
geben, der neben einer Dokumentation iiber eine Niirnberger Homeschoolfamilie 
Beitrage verschiedener Autoren zu diesem Thema enthalt (MayerISchinmacher 
2004). Zeitgleich erschien von Mohsennia das Buch ,,Schulfrei. Lernen ohne 
Grenzen", in dem sich die Autorin vor allem mit den freien, wenig vorstruktu- 
rierten Formen von Home Education beschaftigt (Mohsennia 2004). Ein Jahr 
spater veroffentlichte der Theologe Schinmacher 41 Thesen, mit denen er mit 
Blick auf Homeschooling f i r  eine Bildungspflicht statt Schulzwang argumentiert 
(Schinmacher 2005). Von J. Edel, der selbst in der deutschen Homeschoolbewe- 
gung aktiv ist, erschienen zu diesem Thema die Broschiire ,,Nur Schule? Mut zu 
neuen Bildungswegen" (2005) und das Buch .,Schulfreie Bildung" (2007). 

Der ijberblick zum Forschungsstand verdeutlicht das Informationsdefizit 
beziiglich Home Education in Deutschland. Die vorliegende Arbeit ist die erste 
wissenschaftliche empirische Studie grofieren Umfangs, die sich dieser Bewe- 
gung widmet, und erhalt dadurch einen explorativen Charakter. Den Ausgangs- 
punkt dieser Studie bildeten drei sehr grundlegende Fragen: Warum wahlen El- 
tern Home Education, wie wird Home Education konkret umgesetzt und welche 
Konsequenzen ergeben sich daraus? Damit verkniipft galt das Interesse auch der 
Grofienordnung und Verteilung des Homeschooling in Deutschland. Das Ziel be- 
stand jedoch nicht nur darin, eine Antwort auf die genannten Fragen zu finden, 
sondern auch eine Analyse der Ergebnisse vorzulegen, die diese mit den Er- 
kenntnissen und Theorien der entsprechenden soziologischen Felder verkniipft 
und in den Rahrnen der internationalen Home Education Forschung stellt. 

Darstellung der Forschungsmethoden 

Um das unbekannte Terrain moglichst in seiner ganzen Bandbreite zu erfassen, 
wurden mehrere qualitativ orientierte Methoden miteinander kombiniert: teil- 
nehmende Beobachtung in den Netzwerken und Gruppierungen, leitfadenge- 
stiitzte qualitative Interviews mit Eltern, die Home Education praktizieren, und 
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die inhaltsanalytische Auswertung schriftlicher Dokumente, vor allem E-Mail- 
Diskussionen. 

Am Anfang stand die Frage nach den Zugangsmoglichkeiten zu einem Feld, 
iiber das fast nichts bekannt zu sein schien auner der Tatsache, dass es in 
Deutschland Familien gibt, die Home Education durchfiihren, dass dies eine zum 
Teil stark sanktionierte Ordnungswidrigkeit darstellt und die Betroffenen daher 
wohl nur ein begrenztes Interesse daran haben werden, ihren Schulpflichtverstorj 
offentlich zu machen. Eine ausfihrliche Recherche in den Zeitungen der letzten 
15 Jahre und im Internet sowie der Beitritt zu einem einschlagigen E-Mail- 
Forum vermittelten erste Orientierungspunkte und Hinweise auf existierende 
Netzwerke der Bewegung. Ein nachster Schritt war die Kontaktaufnahme zu den 
Schlusselpersonen dieser Gruppierungen, denen ich Hintergrund und Ziel meines 
Interesses darstellte. Die Suche nach Informationen iiber die deutsche Home- 
schoolbewegung und der Wunsch, am Leben der Netzwerke beobachtend teilzu- 
nehmen, fand dabei grorjere Akzeptanz als envartet. Es wxrde bald deutlich, dass 
diese Offenheit gegeniiber dem am Thema Home Education interessierten For- 
scher von manchen Mitgliedern der Homeschoolbewegung mit bestimmten 
Hoffnungen verkniipft wurde. Man erwartete eine moglichst unvoreingenomme- 
ne, neutrale Analyse, Darstellung und Bewertung und erhoffte sich dadurch Un- 
terstiitzung in der Argumentation f i r  diese Bildungsform. Ersteres war auch 
mein Ziel, letzteres dagegen keine erklarte Absicht. Allerdings blieben Versuche 
der ,,Eingemeindung" (Wolff 2005:343) durch die Homeschooler bis auf seltene 
Ausnahmen unverbindlich genug, so dass sich kein ernsthafter Rollenkonflikt 
abzeichnete. 

Die teilnehmende Beobachtung beschrankte sich auf Veranstaltungen, bei 
denen mehrere Home Education Familien zusammenkamen. Insgesamt nahm 
ich, verteilt auf einen Zeitraum von knapp zweieinhalb Jahren, 16-ma1 f i r  einen 
oder mehrere Tage an Konferenzen, Seminaren oder Treffen der verschiedensten 
Art teil. Die Spannweite dieser Veranstaltungen reichte von der um hohe Profes- 
sionalitat bemiihten Konferenz im Germanischen Nationalmuseum Niirnbergs 
bis zum auf schlichte Einfachheit orientierten Camp in landlicher Lage mit Ko- 
chen am Feuer und kollektivem Schlafsaal. Ziel dieser Teilnahme war es, Infor- 
mationen iiber Situation und Arbeitsweise der einzelnen Netzwerke zu sammeln 
sowie moglichst viele Home Education Familien und damit die praktische Seite 
dieses Ansatzes kennen zu lernen. Das Augenmerk der Beobachtung verlagerte 
sich dabei im Laufe der Zeit von der Frage: .,Was geschieht hier?" hin zu dem 
Aspekt: ..Wie geschieht es?" Dadurch riickten neben den Handlungsinhalten zu- 
nehmend die Strukturen, in denen diese organisiert sind, ins Blickfeld. Die Noti- 
Zen wahrend der Teilnahme erfolgten meist handschriftlich, wenn es der Situati- 
on angemessen war, elektronisch, bevorzugt direkt und nur in Ausnahmen nach- 



18 Einleitung 

traglich. Bei offentlichen Konferenzen konnten die Mitschriften teilweise durch 
Audiomitschnitte nachtraglich kontrolliert werden. 

Das zweite oben erwahnte Methodeninstrument sind die Interviews mit El- 
tern. Dam war es notwendig, Familien zu finden, die zu einem Gesprach bereit 
sind, und die Zielstellungen hinsichtlich Form und Inhalt der Interviews zu defi- 
nieren. Ungefahr ein Jahr nach Beginn der teilnehmenden Beobachtung hatte ich 
in den beiden grol3ten der damals existierenden Netzwerke die Gelegenheit, das 
Forschungsprojekt vorzustellen und um Teilnahme an Interviews zu bitten. Im 
Rahmen der ~hiladel~hia-schule7 geschah dies durch einen kurzen Vortrag auf 
der Schulkonferenz in Siegen, zu der Familien aus ganz Deutschland angereist 
waren. In dem anderen relevanten Netzwerk, der .,Initiative fir  selbstbestimmtes 
Lernen", konnte ich durch einen ganzseitigen Artikel im regelmal3ig erscheinen- 
den Rundbrief dieser Gruppierung auf das Anliegen aufmerksam machen. Die 
Ruckmeldungen auf diese Interviewaufi-ufe waren so zahlreich, dass die anvisier- 
te Anzahl an Gesprachen (mindestens 20) problemlos realisierbar schien. Die 
konkrete Fallauswahl erfolgte mit der Zielstellung, die Home Education Bewe- 
gung moglichst facettenreich zu erfassen (Merkens 2005:291). Sowohl stark ge- 
gensatzliche als auch eher typische Falle sollten im Sample vertreten sein (Patton 
1990:169ff). Die bis dahin durch die teilnehmende Beobachtung gewonnenen 
Einblicke in das Forschungsfeld ermoglichten eine kriteriengeleitete Fallauswahl 
(KelleIKluge 1999:46), die die f i r  die Homeschoolbewegung relevanten distink- 
tiven Merkmale beriicksichtigte. Insbesondere waren dies die weltanschauliche 
Orientierung der Eltern, die Motive f i r  die Wahl von Home Education, die kon- 
krete Gestaltungsform des Homeschooling und die sozio-kulturelle Verortung 
der Familie. Hinsichtlich dieser Aspekte sollte die gesamte Bandbreite, die in 
dem bis dahin erfolgten Forschungsprozess deutlich geworden war, in den aus- 
gewahlten Fallen vertreten sein. Um dies zu gewahrleisten, wurde nicht nur auf 
den Pool der Familien zuriickgegriffen, die sich fieiwillig zu einem Interview be- 
reit erklart hatten, sondern konkret nach Familien gesucht, die die Lucken dieses 
Samples auffillen konnen (z.B. Familien mit russlanddeutscher Herkunft). 
Durch die mit der teilnehmenden Beobachtung einhergehende Prasenz im For- 
schungsfeld hatte ich im gesamten Zeitraum der Studie mehr als 100 Home Edu- 
cation Familien personlich kennen gelernt. Daher war es moglich: gezielt ge- 
sprachsbereite Elternpaare zu finden und ein Sample zu konstruieren, dass das 
Spektrum in gewiinschter Breite abdeckte. 

Neben der Fallauswahl mussten die Zielstellungen hinsichtlich Form und 
Inhalt der Interviews festgelegt werden. Dazu wurde ein Leitfaden entwickelt, 

' Dabei handelt es sich um ein staatlich nicht anerkanntes. aber bisher geduldetes Femlehrwerk rnit 
Sitz in Siegen, das vor allem christlich orientierten Homeschoolfatnilien Begleitung und Unterstiit- 
zung anbietet. Eine austlihrliche Darstellung erfolgt im weiteren Verlauf dieser Arbeit. 
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um sicherzustellen, dass bestirnrnte Themenbereiche moglichst in allen Inter- 
views zur Sprache kommen. Die Grundlage dafiir bildeten die oben env;ihnten 
Forschungsziele und die bereits vorliegenden Informationen aus der teilnehmen- 
den Beobachtung und der Recherche in den verschiedensten Drucksachen der 
einzelnen Netzwerke. Die vorgesehenen Themen waren: 

die Griinde fiir die Wahl von Home Education 
die praktische Gestaltung des Lernprozesses 
die Frage nach den Sanktionen der Schulpflichtvenveigerung durch Schul- 
behorden und Gerichte und der eigenen Beurteilung des rechtswidrigen 
Handelns 
die Partizipation an den Netzwerken im Bereich Home Education 
die Situation und Auswirkungen des Homeschooling beziiglich der sozialen 
Integration der Familie und der Kinder 

Trotz dieser konkreten Vorstellungen hinsichtlich der einzelnen Themenbereiche 
sollten die Gesprache nicht mehr als notig vorstrukturiert werden, sondern offen 
bleiben fiir individuelle Schwerpunktsetzungen. Bezugnehmend auf die ver- 
schiedenen Interviewformen qualitativer Forschung, ahnelte das gewahlte Ver- 
fahren am ehesten dem episodischen Interview (Flick 2000:124). Den Aus- 
gangspunkt eines jeden Interviews bildete eine allgemein gehaltene Erzahlauf- 
fordemng, mit der die Eltern gebeten wurden, ihre Geschichte mit Homeschoo- 
ling darzustellen8 Die darauf folgenden zusamrnenhangenden Erzahlungen der 
Eltern waren hinsichtlich ihrer Lange sehr verschieden. Im kiirzesten Fall wurde 
die Geschichte in zwei Minuten erzahlt, im langsten dauerte es eine Stunde. 
Meist erstreckte sich die Ersterzahlung iiber 10-20 Minuten. Darin kamen oft 
viele der oben genannten Themen bereits zu Sprache, so dass der weitere Inter- 
viewverlauf auf die Struktur der elterlichen Erzahlung aufbauen konnte. Nach 
den ersten Interviews wurde der Leitfaden, basierend auf den Erfahrungen des 
Praxistests, geringfiigig iiberarbeitet und angepasst, allerdings waren keine 
gmndlegenden Verandemngen notwendig. 

Insgesamt fiihrte ich zwischen Herbst 2004 und dem darauffolgenden Friih- 
jahr 24 Interviews durch, meist in der Wohnung der jeweiligen Familie. Vier- 
zehn dieser Gesprache fanden mit Miittern statt, eins mit einem Vater, die restli- 
chen neun mit dem Elternpaar. Die Interviews dauerten zwischen einer halben 

' Die konkrete Wortwahl wurde der jeweiligen Situation angepasst. Zum Beispiel konnte die Erzahl- 
aufforderung lauten: ..Sie machen Homeschooling. Und mich interessiert Ihre persbnliche Geschichte 
mit dieser Bildungsfonn. Etzahlen Sie mir doch bitte mal, wie sich das alles so entwickeke. ,4nge- 
fangen bei dem, was Sie bewogen hat, Homeschooling zu wahlen, was Sie darnit erlebt haben bis da- 
hin. wo Sie heute stehen." 



20 Einleitung 

und zwei Stunden, durchschnittlich ungefahr eine Stunde. Die gemeinsame Ge- 
sprachszeit war oft deutlich langer, zum Beispiel aufgrund einer gemeinsamen 
Mahlzeit vor oder nach dem Interview. Meistens waren die Kinder wahrend des 
Interviews nicht mit anwesend, mitunter teilweise? nur in wenigen Fallen die ge- 
samte Zeit. 

Die Gesprache wurden als digitale Audiodateien aufgezeichnet und spater 
vollstandig transkribiert. Beziiglich der Transkriptionsregeln existiert in der qua- 
litativen Forschung eine grorje Bandbreite hinsichtlich der Detailliertheit, mit der 
das sprachliche Geschehen niedergeschrieben wird (KowalIO'Connell 2005). 
Dabei gilt generell, dass die erforderliche Genauigkeit durch die Fragestellung 
der Untersuchung und die geplante Auswertungsmethode bestimmt wird (Flick 
2005:264, KowalIO'Connell 2005:444). Daneben spielen die zur Verfigung ste- 
henden Ressourcen eine wichtige Rolle, da die Anwendung sehr detaillierter 
Transkriptionssysteme sehr zeitaufwandig ist (Kuckartz 2005:42). Und nicht zu- 
letzt sind die Auswirkungen auf die Lesbarkeit des Textes zu beriicksichtigen 
(Steinke 2005:327f). Da im Rahmen dieser Studie mit Blick auf die grorje Band- 
breite des Phanomens eine thematisch orientierte Auswertung und keine tiefen- 
analytische Untersuchung von Feinstrukturen erfolgen sollte, beschrankte sich 
die Transkription (auch im Interesse von Realisierbarkeit und Lesbarkeit) auf ei- 
ne hertragung des Gesprachs in normales Schriftdeutsch (Kuckartz 2005:46ff; 
FroschauerILueger 2003:224; Briisemeister 2000: 163). Bis auf begriindete Aus- 
nahmen wurden Dialekteinfarbungen nicht beriicksichtigt. Dort, wo Satzkon- 
struktionen oder Wortbildungen von den iiblichen Sprachregeln abwichen (in 
erster Linie bei Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist), wurden diese 
beibehalten. Auch Interjektionen (ah, mhm) sind Teil des Transkripts. Ereignisse 
wie kurze Sprechpausen, Wortdehnungen, Lautstarkeschwankungen u.a. wurden 
im transkribierten Text nicht abgebildet. Nichtsprachliche Handlungen bzw. Be- 
gleiterscheinungen des Sprechens seitens des Interviewten stehen in runden 
Klammern, eigene erklarende Hinzufligungen zum Text sind in eckige Klam- 
mern gesetzt. Wurden im Zitat Textteile ausgelassen, ist dies durch drei Punkte 
markiert. Die Zitation aus Interviewtexten erfolgt nach dem Schema J12, 
23:15", wobei I12 fur das Interview Nr. 12 steht, gefolgt von der Angabe der 
konkreten Anfangsposition des Abschnitts im Interview in Minuten und Sekun- 
den. 

Die Namen von Personen und Orten wurden anonymisiert. Bei den venven- 
deten Namen in Zitaten handelt es sich in der Regel um freie Erfindungen. Le- 
diglich bei den Homeschoolfamilien, wo auf Quellen Bezug genommen wird. die 
bereits unter richtigem Namen an anderer Stelle offentlich zuganglich sind, wer- 
den, mit Zustimmung der jeweiligen Personen, auch im Text die echten Namen 
beibehalten. 
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Der dritte, oben envahnte methodische Zugang zum Phanomen Home Edu- 
cation war die inhaltsanalytische Auswertung schriftlicher Quellen. Dies betrifft 
zurn einen die verschiedenen Publikationen der einzelnen Gruppierungen, wie 
zurn Beispiel Rundbriefe oder Informationsblatter f i r  die Mitglieder und Interes- 
senten der Netzwerke und Internetveroffentlichungen. Weiterhin wurden uber 
dreil3ig Gerichtsurteile aus den vergangenen zwanzig Jahren zum Thema Home- 
schooling in Deutschland naher untersucht und iiber 350 Zeitungsartikel zusam- 
mengetragen. Eine weitere wichtige Quelle war ein fiei zugangliches E-Mail- 
Diskussionsforum im Internet (homeschooling-D), in dem sich Personen austau- 
schen, die Home Education praktizieren oder sich dafiir interessieren. In dieser 
Ende 2002 ins Leben gerufenen Liste sind inzwischen knapp 200 Mitglieder re- 
gistriert. Im Zeitraum dieser Studie wurden uber 4000 E-Mails geschrieben. In 
acht Fallen waren die Darstellungen der Homeschooler so ausfihrlich, dass sie 
viele der im Interviewleitfaden erwahnten Themenbereiche abdeckten. Diese E- 
Mails wurden zusammengestellt und (mit Zustimmung der Autoren) zusarnmen 
mit den 24 personlichen Interviews ausgewertet. 

Das zentrale Werkzeug dieser Auswertung war eine detaillierte thematische 
Kodierung des umfangreichen Textmaterials unter Zuhilfenahme des Programms 
MAXqda (vgl. Kuckartz 2005:85). Dabei wurde sowohl subsumtiv als auch of- 
fen und abduktiv kodiert (KelleiKluge 1999:58, Reichertz 2005:279ff) bezie- 
hungsweise deduktiv und induktiv (Kuckartz 2005:63,185, Strauss 1998:64). Ei- 
nige der Codes ergaben sich bereits dadurch, dass die oben formulierten For- 
schungsfragen an die Texte herangetragen wurden. Zum Beispiel stand von Be- 
ginn an die Frage nach den Motiven f i r  die Wahl von Home Education. Weitere 
Kodierungen beruhten auf den Themen des Leitfadens (vgl. KelleiKluge 
1999:65), die wiederum Resultat der vorausgegangenen Beschaftigung mit dem 
Phanomen Home Education in Form teilnehmender Beobachtung und der Analy- 
se verschiedenster Dokumente waren. Hierzu gehoren beispielsweise die elterli- 
chen Strategien zur Legitimation des ordnungswidrigen Handelns, die in Kapitel 
5.5 als Techniken der Neutralisation naher analysiert werden. Eine dritte Gruppe 
von Codes entstand wahrend der Analyse des Materials aufgrund der vorliegen- 
den Daten. Ein Beispiel dafiir ist die in Kapitel 5.4 dargestellte Typologie der 
Proteststrategien. 

Bei zahlreichen Codes fand eine weiter spezifizierende Dimensionalisierung 
der zugeordneten Passagen statt, um die Bandbreite des Merkmalraumes abzu- 
bilden. Auch die im Auswertungsprozess entwickelten oder nachtraglich weiter 
verfeinerten Codes wurden auf alle Texte angewandt, so dass am Ende etwas 
mehr als 2000 Codings, verteilt auf uber 80 Codes, vorlagen. 

Eine der zentralen Methoden der Verallgemeinerung qualitativer Daten ist 
die Typenbildung (Kuckartz 2005:99; Kluge 2000; KelleiKluge 1999). Sie stellt 
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eine mehr oder weniger stark idealisierende Abstraktion der im Datenmaterial 
sichtbaren Muster dar und analysiert die Sinnzusammenhange sich abzeichnen- 
der empirischer Regelmafligkeiten. In Anlehnung an das Konzept Webers sind 
Idealtypen weder eine exakte Realitatsbeschreibung noch wird in jedem Fall da- 
mit eine vollstandige Typologie eines Merkmalraumes aufgespannt. Es sind 
zahlreiche Einzelelemente der empirischen Beobachtung, die zu einem einheitli- 
chen Gedankenbild verdichtet werden. Durch diese idealisierende Typisierung 
verliert das Bild seine direkte Entsprechung in der Wirklichkeit, stellt aber trotz- 
dem einen Fixpunkt dar, der es ermoglicht, die Nahe oder Distanz einzelner Falle 
zu dem jeweiligen Typus zu verdeutlichen (Weber 1985:191). In der vorliegen- 
den Studie wird mehrfach das Instrument der idealtypischen Beschreibung ge- 
nutzt. Damit dominiert die falliibergreifende, themenorientierte Analyse. 

Erganzend dam bietet der zweite Teil dieser Einleitung vier kompakte Ein- 
zelfalldarstellungen. Diese sind zum einen Einfiihrung in die Bandbreite des 
Phanomens Homeschooling. Dariiber hinaus verdeutlichen sie durch die am 
konkreten Fall rekonstruierte Darstellung den Verlauf von .,Homeschoolkarrie- 
ren" und die interne Logik, mit der die zahlreichen spater beschriebenen und 
analysierten Handlungen von den Home Education Familien miteinander ver- 
kniipft werden. 

Inhalt und Grenzen der Studie 

In der vorliegenden Studie erfolgt die Beschreibung und Analyse der Home Edu- 
cation Bewegung entlang einer induktiven Struktur, die bei subjektiven Einzel- 
fallen ansetzt und schrittweise iiber den familiaren Kontext hinausgeht bis zur 
Frage der gesellschaftlichen Relevanz einer Home Education Bewegung. 

Auf die bereits erwahnten Einzelfalldarstellungen folgen zwei weitere, deut- 
lich fallbezogene Kapitel. In Kapitel 2 werden auf der Grundlage eines entschei- 
dungstheoretischen Modells die elterlichen Motive f i r  Home Education naher 
untersucht und darauf aufbauend zwei idealtypische Home Education Lebens- 
welten konstruiert. Anhand des handlungstheoretischen Modells wird aufgezeigt, 
wie das jeweils zugrunde liegende Weltbild auf die Entscheidungen der Eltern 
Einfluss nimmt. Das dritte Kapitel ist dem oben als zweite Forschungsfrage ge- 
nannten Bereich gewidmet und bietet eine analysierende Beschreibung der prak- 
tischen Gestaltung von Home Education. 

Die drei folgenden Kapitel widmen sich der Frage nach den Konsequenzen. 
die die individuellen Entscheidungen f i r  Home Education nach sich ziehen. Ka- 
pitel 4 beschreibt ausfihrlich den Weg, der von einzelnen Home Education FBI- 
len in den Achtzigerjahren hin zur gegenwartigen Home Education Bewegung 
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fiihrte. Im fiinften Kapitel wird das Handeln in Bezug gesetzt zu den gesell- 
schaftlichen Nonnen, denen zufolge Home Education einen Verstolj gegen gel- 
tendes Recht darstellt. Neben einer Darstellung der gegenwartigen Situation 
werden verschiedene Aspekte, die sich aus der Ordnungswidrigkeit des hausli- 
chen Lernens ergeben, einer ausfiihrlicheren Analyse unterzogen. Im abschlie- 
ljenden sechsten Kapitel wird der Rahmen noch einrnal erweitert und nach den 
gesellschaftlichen Chancen und Risiken einer wachsenden Home Education Be- 
wegung gefiagt. Die Untersuchung beider Bereiche miindet in die Skizze eines 
moglichen Weges zur gegenstandsangemessenen Regelung der mit Home Edu- 
cation verbundenen Konfliktfelder. 

Dieser kurze iiberblick verdeutlicht die thematische Breite der vorliegenden 
Studie. Nichtsdestotrotz unterliegt diese jedoch auch klaren Grenzen, die im Fol- 
genden naher benannt werden. Die breit gefacherte, explorative Erforschung von 
Home Education mit Beriicksichtigung moglichst vieler Aspekte limitiert die 
Tiefe, in der den einzelnen Bereichen nachgegangen werden kann. Themen wie 
beispielsweise die Konstruktion des Lernens, die Institutionalisierung von Bil- 
dung oder die rechtliche Beurteilung des Verhaltnisses von staatlichem Erzie- 
hungsanspruch, elterlicher Entscheidungsfreiheit und Kindenechten sind bereits 
so umfangreich, dass sie ausreichend Material fiir eigene Studien bieten konnen. 

Der Titel dieser Arbeit deutet bereits an, dass sich die Untersuchung auf 
Home Education in Deutschland beschrankt. Dabei wurde eine Personengruppe 
nicht beriicksichtigt. Dies sind amerikanische Familien auf US-Militarbasen in 
Deutschland, die Homeschooling durchfihren. Der Grund fiir diese Abgrenzung 
liegt darin, dass hier Home Education in einem vollig anderen rechtlichen Rah- 
men stattfindet und die entsprechenden Netzwerke weitgehend separat von allen 
sonstigen Home Education Gruppierungen in Deutschland ~ t e h e n . ~  

Weitere Grenzen sind durch die gewahlten Forschungsmethoden gesetzt. 
Das qualitative Design der Studie impliziert die Tatsache, dass keine reprasenta- 
tiven Daten erhoben werden konnten. Viele Angaben zu Groljenordnungen oder 
Hinweise auf die quantitative Auspragung bestimmter Phanomene oder Typen 
basieren daher auf Schatzungen. Die in der mehrjahrigen Erforschung der deut- 
schen Homeschoolbewegung mit der beschriebenen Methodenkombination ge- 

'' Die Familien von in Deutschland stationierten Mitgliedern des US-amerikanischen Militars konnen 
tneist ohne Intervention seitens der deutschen Schulbehorden Homeschooling durchflihren. Ot? sind 
diese Familien nur Kir den Zeitraum von einigen Jahren in Deutschland. Genaue Angaben zur Ge- 
satntzahl der Homeschooler in dieser Gruppe liegen nicht vor, ein Mitglied eines Netzwerkes in die- 
sem Bereich schatae die Anzahl auf ca. 250 Familien (Personliche E-Mail vorn 11.02.2007). Nahere 
lnfonnationen zu den Gruppen z.B. unter: <http: www. stuttgartho~neschoolers.com>, <http: mww. 
heidelbergho~neschoolgroup.org~index.htrnl oder <http:~!www.kmchomeschool.org > (03.02.2007). 
Fiir allgemeine Darstellungen zur rechtlichen Lage des Homeschooling der US-arnerikanischen Mili- 
tarangehorigen siehe <http:I, www.hslda.orgl docs~nche~Issues:U~'USMilitary.asp>. 
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wonnenen Erkenntnisse stellen jedoch momentan die wohl zuverlassigste Aus- 
gangsbasis f i r  derartige Schatzungen dar. Die Ermittlung genauerer Zahlenver- 
haltnisse bleibt spateren quantitativen Studien vorbehalten. 

Bei der Beurteilung der Aussagekraft empirischer Forschung stellt sich die 
Frage nach der Gute der angewandten Methoden und Instmmente. Inwieweit da- 
bei die etablierten Kriterien der quantitativen Sozialforschung auf die qualitative 
ubertragbar sind, ist umstritten. Eine in dieser Diskussion mehrfach vertretene 
Position geht davon aus? dass auf Qualitatskriterien nicht verzichtet werden 
kann, diese jedoch nicht direkt aus den Gutekriterien der quantitativen Forschung 
ableitbar sind (Steinke 2005; KellelKlugeiPrein 1993). In diesem Sinne formu- 
lierte Steinke einige Kernkriterien zur Beurteilung qualitativer Forschung. Mehr- 
heitlich sind diese im Rahmen der vorliegenden Studie gewahrleistet. Zweifels- 
fiei stellt das qualitative Vorgehen bei dem gewahlten Thema eine gegenstands- 
angemessene Methodik dar. Eine sinnvolle quantitative Erhebung ware ange- 
sichts des geringen verfigbaren Vonvissens nicht moglich gewesen. Die Doku- 
mentation der Forschungsmethoden in Verbindung mit exakten Quellenangaben 
ermijglicht eine intersubjektive ~achvollziehbarkeit.'~ Einschrankend ist an die- 
ser Stelle anzumerken, dass keine Interpretation des Materials in Gmppen statt- 
fand und die Deutung daher auf einer zwar selbstreflektierten, aber individuellen 
Perspektive basiert." Bei zwei der im Folgenden dargestellten Fallbeispiele, die 
sich aus mehreren Quellen ergaben, wurde der Text zur Validiemng der entspre- 
chenden Familie zur Verfigung gestellt, so dass korrigierende Erganzungen be- 
riicksichtigt werden konnten. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird deutlich, dass 
die Ansatze zur Theoriebildung empirische Verankerung aufiveisen und auch auf 
die Grenzen der entwickelten Theorie und entgegenstehende Falle eingegangen 
wird (Limitation und Koharenz). 

Damit ist uber Durchfihrung und Konzeption dieser Studie das Wichtigste 
gesagt. Der folgende zweite Teil der Einleitung bietet eine Einfiihrung in das 
Thema der Arbeit. Anhand von vier kurzen Falldarstellungen wird die Bandbrei- 
te des Phanomens dargestellt. Alle im weiteren Verlauf dieser Studie erorterten 
Fragen und analysierten Zusammenhange kommen hier bereits ansatzweise zur 
Sprache. 

"' ,.Nachvollziehbarkeit.' an dieser Stelle in bewusster Abgrenzung zu dem, bei qualitativer For- 
schung nicht realisierbaren, Ideal der intersubjektiven ..i;'berpriitbarkeit" (Steinke 2005:324). 
I '  Allerdings sind auch lnterpretationsprozesse tnit mehreren Personen je nach Gruppenzusammen- 
setzung keine Garantie fcr eine hohere Objektivitat (Kel1e;Kluge:Prein 1993:50). 
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1.2 Vier Fallbeispiele 

1.2.1 Familie Kern - selbstbestimmt in Freiheit lernen 

Stellen Sie sich einmal vor, Sie hatten einen Sohn oder eine Tochter. Dieser junge 
Mensch geht in die Schule. In der Schule und auf dem Weg dorthin wird er irnrner 
wieder geschlagen, getreten, verspottet, Iacherlich gemacht, sein Eigenturn wird 
weggenommen, beschadigt oder zerstort. AuRerdem leidet er unter der Ungerechtig- 
keit und dern Sarkasmus einzelner Lehrer. Dariiber hinaus interessiert ihn das, was 
in der Schule gerade ..dran" ist. in keiner Weise: er mochte lieber eigene Gedichte 
schreiben, englische Briefe mit seiner israelischen Freundin wechseln, Biicher iiber 
die Zeit des Nationalsozialisrnus lesen, einen Schlitten bauen, Schlagzeug spielen 
und vieles anderes mehr. Stellen Sie sich weiter vor, dieser junge Mensch erklarte 
Ihnen eines Tages, er sei nicht bereit, weiterhin zur Schule gehen. Wie reagieren Sie 
als Vater oder Mutter in Deutschland? Sorgen Sie dafir - wie es das Schulgesetz Ih- 
res Bundeslandes von Ihnen als Eltemteil fordert -, dass Ihr Kind die Schule be- 
sucht, egal welche Mittel Sie daftir einsetzen miissen? Oder beriicksichtigen Sie die 
Entscheidung Ihres Kindes? (Kern, M. 2004:20) 

Mit diesen Satzen beschreibt Matthias Kern die Frage, vor der er und seine Frau 
im Herbst 2001 standen. Beide sind Lehrer, er unterrichtet Mathematik und Phy- 
sik an einer Berufsschule, sie arbeitete an einer Freien Alternativschule. Gemein- 
sam haben sie finf Kinder, die alteste Tochter stand kurz vor dem Abitur, der 
jungste Sohn ging in die Grundschule. Bei ihrem mittleren Kind gestaltete sich 
der Schulbesuch seit einigen Jahren problematisch. Die Eltern hatten versucht 
durch Schulwechsel, Gesprache mit Lehrern, Eltern und Mitschiilern und durch 
schulpsychologische Beratung eine Losung zu finden - allerdings ohne den er- 
hofften Erfolg. Im Herbst 2001 entschieden sich dieser Sohn und sein jungerer 
Bruder, der damals in die 6. Klasse ging, die Schule nicht langer zu besuchen. 
Angesichts der langen Vorgeschichte dauerte es nur noch wenige Monate, bis die 
Eltern dies akzeptierten. Sie beschrieben die Situation wie folgt: 

Unsere Kinder weigern sich zur Schule zu gehen, da sie in unterschiedlichem MaRe 
die Erfahrungen gemacht haben, dort nicht gesehen zu werden, nicht respektvoll be- 
handelt zu werden, durch die Institution krank zu werden, nicht das lernen oder spie- 
len zu konnen, was sie wollen, dafir anderes, was sie gerade nicht interessiert, und 
noch vieles mehr. Wir als Eltern sind nicht mehr bereit, Gewalt auszuiiben wie bis- 
her und unsere Kinder zur Schule zu zwingen. Denn Gewalt ist es, wenn ich jeden 
Tag zu meinern Kind sage, ich weiR, dass es dir in der Schule nicht gut geht, aber du 
Inusst dort hingehen. (homeschooling-D 5.1.2004:735) 

Ein Jahr spater kam die inzwischen achtzehnjahrige Tochter von einem Aus- 
landsjahr zuriick und verlegte ihre Abiturvorbereitung ebenfalls nach Hause. An- 
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fang 2003 beendete die Mutter ihre Tatigkeit als Schulleiterin, einige Monate 
spater entschied sich auch der jungste Sohn, nicht langer zur Schule zu gehen. 
Die Eltern waren zu der Iberzeugung gekommen, die Entscheidung der Kinder 
f i r  eine selbstbestimmte Bildung zu respektieren. Fur die Mutter war dies kein 
vollig neues Thema. Bereits wahrend ihres Padagogikstudiums hatte sie sich fiir 
alternative Lernmodelle interessiert. Als Lehrerin arbeitete sie an einer fi-eien 
Schule, die sich an der Padagogik von Rebeca und Mauricio Wild und Maria 
Montessori orientierte. Dariiber hinaus pragten die Antipadagogik-Bewegung 
und die schulkritischen Biicher des US-amerikanischen Lehrers John Holt ihre 
Vorstellungen von Lernen und Erziehung. Das Vertrauen in die Selbstentfal- 
tungskrafte des Menschen wurde f i r  Kerns zur Grundlage des Umgangs mit ih- 
ren Kindern. Sie sind davon uberzeugt, dass Lernen immer stattfindet. Welche 
Inhalte zu welchem Zeitpunkt relevant sind, richtet sich nach den Interessen des 
Kindes und den Erfordernissen der jeweiligen Lebenssituation. 

Damit entsteht eine Lernpraxis, die fernab von lehrplanorientiertem Wis- 
senserwerb liegt. Zumindest am Anfang war dieses ..Lernen in Freiheit", so die 
Wortwahl der Eltern, eine Herausforderung h r  das Lehrerpaar. ijber Wochen 
beschaftigten sich die Kinder mit Dingen, die wenig sinnvoll erschienen. Die 
Mutter war unsicher, diesen Weg nach auljen zu vertreten, da sie sich entgegen 
ihren padagogischen Idealen selbst fragte, ob die Kinder bei Nichtstun und Lan- 
geweile uberhaupt etwas lernen. Mit der Zeit anderte sich dies und die Beschrei- 
bung des Lernmodells wurde eine breit gefacherte Aufzahlung. Ausgehend von 
Zimmerpflanzen beschaftigten sich die Kinder mit verschiedenen Themen der 
Botanik bis hin zur Veredelung von Obstbaumen. Der alteste Sohn absolvierte 
Praktika in Metallbaubetrieben und Schmiedeseminare, begeisterte seine Briider 
fiir dieses Thema und begann verschiedene Dinge selbst zu schmieden (Kern, K. 
2004:21). Sein jiingerer Bruder listete in einem Interview folgende Themen auf. 
die ihn beschaftigen: Computer, Musik, Nationalsozialismus, Politik, Edelsteine 
und Mineralien, Bildungssysteme, Drogen und ihre Wirkungen, Gedichte und 
vor allem die englische Sprache, die er sich uber Songtexte intensiv erarbeitete 
(Wolf 2OO4:3O). Die Familie ist Starnrnkunde in der ortlichen Bibliothek? Reisen 
und Besuche in Museen und Ausstellungen werden bewusst als Teil des Lernens 
gesehen. In der Beschreibung des Vaters sieht dieses selbstbestirnrnte Lernen im 
Alltag so aus, 

... dass wir miteinander reden, die Haus-, Garten- und Biiroarbeiten machen, lesen, 
Ausfliige machen, Leute besuchen. Es ist wohl eher kein ..organisierter Lernalltag". 
sondem ..Leben3. ... Unsere Rolle als Eltern ist die \on Menschen. die einerseits mit 
unseren Sohnen zusainrnenleben (wodurch sich schon sehr vie1 ergibt) und die ande- 
rerseits unsere Sohne unterstiitzen, wenn diese den Wunsch d a m  aufiern. Das kann 
so aussehen, dass wir bei der Suche nach Infonnationen helfen; es kommt aber auch 
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vor, dass ich meinem Sohn auf seinen Wunsch hin z.B. irgendwelche mathemati- 
schen Verfahren quasi im Hausuntemcht erklare. (homeschooling-D 2.6.2005:2454) 

Nach gut zwei Jahren Leben ohne Schule hatte die Mutter keine Beftirchtungen 
mehr, dass die Kinder zu wenig wissen konnten, um durchs Leben zu gehen oder 
um eine Priihng zu bestehen. Ihrer Erfahrung nach kann ein Kind, das nicht dar- 
an gehindert wird, sich in seine Interessengebiete zu vertiefen, sich jedes beliebi- 
ge Thema erarbeiten (homeschooling-D 4.2.2004:818). Ab 2004 beteiligte sich 
Familie Kern an einem alternativen Schulprojekt. Vier Familien mit einem guten 
Dutzend Kinder und Jugendlicher hatten einen Raum und Rahmen geschaffen, 
wo nach dem Vorbild der amerikanischen Sudbury Valley School Platz sein soll- 
te f i r  selbstbestimrntes und fieies Lernen. Allerdings fehlte die staatliche Aner- 
kennung und nach gut eineinhalb Jahren gab die Initiative dem Druck der Be- 
harden nach und loste sich auf. 

Dass die Lernform ihrer Kinder gegen das geltende Schulgesetz verstofit, 
bekam das Lehrerpaar schon deutlich friiher zu spiiren. Ihr Antrag auf Befreiung 
von der Schulbesuchspflicht wurde abgelehnt. Ein Dreivierteljahr nach dem 
Schulausstieg der Sohne erhielten die Eltern den ersten Bufigeldbescheid, da das 
Versaumen der Schulpflicht eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Sie legten Wider- 
spruch ein und ein mehrjahriger Rechtsstreit begann. Im Sommer 2003 bestatigte 
ein Gerichtsurteil des zustandigen Amtsgerichts das schuldhafte Handeln der El- 
tern. Deren Beschwerden beim Oberlandesgericht und Bundesverfassungsgericht 
wurden abgelehnt. Eine Entscheidung des Europaischen Gerichtshofes f i r  Men- 
schenrechte steht noch aus. 

Einer der Sohne fand einen Sonderweg. Er wandte sich 2003 als 13-Jahriger 
selbst an das Oberschulamt und begriindete seine Ablehnung der Schulpflicht. In 
einem darauf folgenden Gesprach wurde vereinbart, dass seine Verletzung der 
Schulpflicht geduldet wird, wenn er jahrlich eine Priifimg ablegt und besteht. Im 
Urteil des Amtsgerichts heifit es iiber die Eltern: 

Das Gericht verkennt nicht, dass die beiden Betroffenen qualifizierte Padagogen und 
ansonsten rechtstreue Biirger sind. Ihr Verhalten entspringt nicht einer oft anzutref- 
fenden Interesselosigkeit oder Nachlassigkeit, sondem es ist ihnen abzunehmen, 
dass sie fiir ihre Kinder das Beste erreichen wollen. Die beiden Betroffenen sind in- 
sofem ., uberzeugungstater.. . (AG Uberlingen 18.07.2003. 3 Owi 45 Js 2093/03) 

Als solche setzen sie den eingeschlagenen Weg fort. Der alteste Sohn legte 2003 
die Hauptschulpriifhg ab und bereitet sich seitdem selbststandig auf das Abitur 
vor. Seine Schwester studiert inzwischen, nachdem sie 2004 nach zweijahriger 
Vorbereitungszeit ihr Abitur erworben hatte. Im Sommer 2005 envarb auch der 
mittlere S o h  vier Jahre nach seinem Schulausstieg den Hauptschulabschluss. 
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Im gleichen Jahr wurden die Eltern in einem erneuten BuBgeldverfahren 
wieder schuldig gesprochen. Um auch dem jungsten S o h  das freie Lernen zu 
ermoglichen, zog daraufhin ein Teil der Familie ins Ausland. Aufgrund der eige- 
nen Erfahrungen hatten sie den Glauben aufgegeben, dass man die ,.Zwangs- 
schulen" in Deutschland .,gut" machen kann (homeschooling-D 13.1.2005: 
1468). Die Mutter schreibt: 

Ich mochte ... noch sagen, dass ich nichts gegen Schulen und auch nichts gegen Leh- 
rer habe. Ich weil3, dass das ein knochenharter Job sein kann, aber auch, dass viele 
Lehrer ihn dennoch gerne machen. AuDerdem sehe ich, dass viele Kinder und Ju- 
gendliche gerne zur Schule gehen, ... aber fir mich und f i r  meine Kinder sind diese 
Schulen, die es zur Zeit hier gibt, nichts. (homeschooling-D 1 1.1.2005: 1458) 

Sie traumt von einem Bildungsnetzwerk, in dem sich Familien zusammenschlie- 
Ben, deren Kinder zu Hause lernen. Fur Menschen allen Alters sollen Bildungs- 
moglichkeiten entstehen, bei denen Wissen und Fahigkeiten im Austausch ver- 
mittelt werden. Im Friihjahr 2005 besuchte die Familie das Home Educators' 
Seaside Festival in GroBbritannien, eine Veranstaltung, bei der sich Menschen 
treffen, die diesen Traum teilen. Ruckblickend erzahlt die Mutter, wie motiviert 
und inspiriert sie von dort zuriickkamen und figt  hinzu: ,,Unsere Sohne haben 
sich erstmals ganz ,normal' gefuhlt und wir beiden Eltern auch'' (homeschoo- 
ling-D 30.5.2005:2426). 

1.2.2 Familie Heinrich - Bildung statt Thevapie 

In einer Kleinstadt Niedersachsens bin ich mit Familie Heinrich verabredet. Der 
Vater fihrt mich in das geraumige Wohnzimmer des zentral gelegenen dreietagi- 
gen Hauses. Auf dem Klavier liegen Streichinstrumentenkasten, an der Wand 
hangt ein grol3es Plakat zur musikalischen Harmonielehre. Leise und ruhig be- 
ginnt er zu erzahlen: wie er 1988 aus Russland nach Deutschland kam, ein Jahr 
spater heiratete und das erste Kind geboren wurde. Mit Tee und Geback in der 
Hand kornrnt seine schwangere Frau ins Zimmer und setzt sich zu uns. Es ist ihr 
achtes Kind, das hier heranwachst. Sie schildern, wie die Kinder nach und nach 
in die Schule kamen. Die Familie zog ofters um und lernte verschiedene Schulen 
und viele Lehrer kennen. Mit der Zeit bekamen die Eltern den Eindruck, dass die 
Schule immer weniger zur Bildung der Kinder beitragt. Sie engagierten sich bei 
der Griindung einer christlichen Privatschule. Doch auch dort bedurfte es groljer 
Miihe. ein besseres Bildungsniveau zu schaffen. Die Eltern suchten Informatio- 
nen uber Alternativen und stieBen dabei auf Home Education. Sie besuchten eine 
Homeschool-Konferenz und trafen zum ersten Ma1 auf Familien, die in der 
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Schule einen starken Gegeneinfluss zu christlicher Erziehung sehen und von In- 
doktrinierung der Kinder sprachen. Danach. so erzahlt der Vater, 

sind wir nach Hause gegangen und haben angefangen, mit den Kindem zu reden. 
Also dann hat sich herausgestellt, dass das [die sogenannte Indoktriniemng] die AI- 
teren nicht hatten, aber die weiteren Kinder hatten es um so mehr. Zum Beispiel hier 
... haben sie alle neue Biicher gekriegt. Und wenn man da reinschaut, bis zu Beses- 
senheitsgeschichten - ist alles drin. Dann haben wir mit unserem vierten Kind ge- 
sprochen: ..Was lauft denn bei euch so ab?' Und dann gab es da Klasse 2000, das 
muss man auch sagen. Und dann hat er so ein bisschen erzahlt und auch die ganze 
Geschichte von Traumreisen, ich hatte das einfach nicht f i r  wahr gehalten, wenn er 
mir das nicht erzahlt ha te .  Ich stand da und dachte, das ist nicht wahr. Ich fuhlte 
mich irgendwie irn schlechten Film. Ich schicke meine Kinder zur Schule, f i r  rnich 
damals Wissensvennittlung, und sag ich mal, in die Gesellschaft so reinwachsen - 
und dann werden die Kinder da therapiert, ohne mich m fragen oder ohne rnich zu 
infonnieren. (124, 9:50) 

Der Versuch des Vaters, iiber die Direktorin nahere Informationen zu dem da- 
mals stattfindenden Gesundheits- und Suchtpraventionsprogramm Klasse 2000 
zu erhalten, schlug fehl. Daraufhin nahmen die Eltern ihr viertes Kind aus der 
zweiten Klasse heraus und meldeten es bei einer staatlich nicht anerkannten 
Fernschule an, die den Hausunterricht von Familien in Deutschland unterstiitzt. 
Allerdings hatten sie zu dem Zeitpunkt bereits erste Erfahrungen mit diesem An- 
satz. Als der Sohn eingeschult werden sollte, konnte er krankheitsbedingt erst ei- 
nige Monate spater in die Schule gehen. In dieser Zeit hatte die Mutter begon- 
nen, ihm zu Hause einiges beizubringen, und war iiberrascht, wie schnell es vo- 
ranging. In einem halben Jahr hatten sie den Stoff vom ersten Schuljahr bewal- 
tigt. Die Eltern fiagten die Rektorin um Rat beziiglich des weiteren Vorgehens. 
Das Kind war vom Wissen her weit voraus, aber noch sehr jung und klein. Die 
Entscheidung fie1 f i r  die erste Klasse. Allerdings stellte sich heraus, dass der 
Sohn dort nichts mehr lernte, aber, so die Mutter, imrner miide nach Hause kam. 
Und das, betont der Vater. ,.obwohl die Klasse stark war, obwohl der Lehrer an 
sich sehr gut war". Die Mutter erzahlt, dass sie sich nur getraut haben, den Sohn 
wieder von der Schule zu nehmen, weil sie gesehen hatten, welche Fortschritte er 
in den Monaten vor der Schule gemacht hatte. Dass sie seitdem nicht nur Mutter, 
sondern auch Lehrerin ist, empfindet sie nicht als grol3e Umstellung. 

Wir haben mit den GroDen ja auch schon friiher nach der Schule immer wieder ma1 
etwas gernacht. Ich neige vielleicht so ein bisschen dazu so von oben herab (sie 
lacht). Meine Mutter ist Lehrerin, die Oma auch, und deswegen hat sich das viel- 
leicht ein bisschen weitergegeben. (124, 7 1 : 10) 
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Ihrer Erfahrung nach ist es normal, auch zu Hause zu lernen. Ihre Mutter hatte 
mit ihr in Russland in den ersten Jahren nur Deutsch gesprochen. Sie erzahlt, 
dass sie mit drei Jahren lesen konnte und erst kurz vor Schuleintritt Russisch 
lernte. Und auch als sie zur Schule ging, hatte ihre Mutter ihr nachmittags weiter 
die deutsche Sprache beigebracht. 

Nach einem Jahr Home Education mit dem Sohn nahmen die Eltern auch 
seine altere Schwester aus dem Gymnasium. Die Zehnjahrige hatte sich f i r  einen 
Friihforderkurs an der Musikhochschule der Landeshauptstadt beworben und be- 
reitete sich auf einen internationalen Musikwettbewerb vor. Die Hochbegabung 
der Tochter war bereits erwiesen. Die Eltern beantragten eine teilweise Schulbe- 
freiung, um Zeit f i r  die Musik zu bekornmen. Die Antwort lie13 auf sich warten. 
D a m  gab es das Halbjahreszeugnis der finften Klasse, auf dem die Tochter zwei 
Vieren hatte. Sie erklarte das Ergebnis mit den Worten: ,.Ich hasse Bio:' Die 
Mutter ist sich sicher, 

da ist etwas schiefgelaufen. Das kann nicht sein, dass ein Kind, das sonst sehr klug 
ist und auch wirklich sehr vie1 begreift, dass es dann auf einer Vier sitzt. Das ist 
nicht in Ordnung. (124, 24:44) 

Die Eltern haben den Eindruck. dass die Kinder in der Schule kaum etwas ler- 
nen, aber trotzdem ausgepowert, gereizt und mude nach Hause kornmen und 
nicht in der Lage sind, noch etwas aufmnehmen. Auf einem Elternabend spiirte 
der Vater erneut, dass sein Bild der Schule nicht der Realitat entspricht. 

Da habe ich gesagt: ..Die Schule ist dafur da. um den Kindern das Wissen zu vermit- 
teln:. Bin ich zum ersten Ma1 auf Un~erstandnis getroffen. Da hat man mir zum ers- 
ten Ma1 gesagt beim Elternsprechtag: ..Nein. die Schule ist dazu da. das Kind zu er- 
ziehen." ,.Stopp! Dafur bin ich zustandig." ..Lesen Sie ma1 die Gesetze." Dann bin 
ich stutzig gemorden ... Ich dachte immer die Eltern sind dafur da. ..Nein. nein. uir 
sind die Erzieher und wir erziehen eure Kinder." ... Dann bin ich nach Hause gegan- 
gen und habe erst ma1 die Schulverfassung da durchgelesen ... Wenn ich als Erwach- 
sener wahlen dad, wo ich hingehen will oder nicht, meine Kinder miissen. Das ge- 
tiel mir nicht ... Von der Leistung her mangelhaft und bilden sich ein, sie diirften 
mehr, sag ich mal, da, wo ich das gem hatte. Unverstandlich. (124, 25:08) 

Um Familienleben und Hausunterricht zu bewaltigen, gibt es bei Heinrichs einen 
geregelten Zeitplan. Viertel vor acht beginnen die beiden ..Hausschiiler" abwech- 
selnd ihre Instrumente zu uben. Wer gerade nicht musiziert, bekommt von der 
Mutter die Lernaufgaben. Sie mochte die Kinder anleiten. sich neue Themen 
durch aktives Lesen selbst anzueignen. Halb zehn ist grol3e Pause und gegen 
Mittag ist das meiste schon geschafft. Die vierjahrige Tochter wird inzwischen 
mit einbezogen. 


