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Editorial

Die Entscheidung für oder gegen ein Finanzinstitut 
ist in den letzten Jahren immer mehr zu einer Ver-
trauensfrage geworden. Wo fühle ich mich am bes-
ten betreut? Wessen Ratschläge haben für mich Ge-
wicht? Auf wen kann ich zählen?

Die steten Volumenzuwächse der Kreditgenossen-
schaften sowohl im Kreditgeschäft (2015: 4,8 Pro-
zent) als auf der Einlagenseite (2015: 4,5 Prozent) 
zeigen, dass viele Kunden diese Fragen überzeugt 
mit der Nennung einer Genossenschaftsbank beant-
worten. Auch die Jahr für Jahr wachsende Anzahl 
der Mitglieder von Kreditgenossenschaften auf der-
zeit über 18,3 Millionen bringt dies zum Ausdruck. 

Dass dieses große Vertrauen nicht von ungefähr 
kommt, belegt das tägliche Wirken der Genossen-
schaftsbanken. Regionalität, Mitgliederförderung, 
persönliche Beratung sind für die 1.021 Kreditge-
nossenschaften gelebte Praxis. Hinzu kommt der be-
sondere Einsatz für die Anliegen und Wünsche der 
Menschen vor Ort.

Der Bericht über das gesellschaftliche Engagement 
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksban-
ken Raiffeisenbanken 2015 zeigt, wie weit dieser Ein-
satz reicht. Mit finanziellen Zuwendungen (Spenden, 
Sponsoring, Stiftungserträge) in Höhe von 136 Mil- 
lionen Euro erzielten die Genossenschaftsbanken im 
Jahr 2015 einen neuen Höchstwert. Und dies trotz 
der weiterhin leicht sinkenden Anzahl an Kreditinsti-
tuten. Geschäftszuwächse korrespondieren hier eng 
mit der Ausweitung des gesellschaftlichen Engage-
ments.

Das gilt insbesondere auch für das Stiftungsengage-
ment, das seit Jahren wächst und wächst. Auf 280 Mil- 
lionen Euro belief sich die Summe, mit der Kredit-
genossenschaften Ende 2015 in Stiftungen engagiert 
sind. Nachhaltiges, dauerhaftes Engagement steht 
hierbei klar im Mittelpunkt.

Das besondere Augenmerk vieler Aktivitäten liegt  
dabei auf Projekten zur Förderung der finanziellen  
Bildung. Dies gilt insbesondere für jüngere, durch-
aus aber auch für ältere Zielgruppen. Mit Projekten, 
Workshops, Seminaren, Schulbesuchen oder sogar 
mit einem eigens konzipierten Museum (siehe Seite 
72) nehmen die Genossenschaftsbanken ihre Ver-
antwortung als Finanzdienstleister ernst. Mit Know-
how und Ideenreichtum machen sie wirtschaftliche 
Zusammenhänge für die Menschen vor Ort erfahr-
bar, erlebbar und tragen damit vielfältig zum Schutz 
der Verbraucher bei.

„Wir brauchen eigentlich mehr von Volksbanken und 
Raiffeisenbanken und von der Art und Weise wie 
sie Kreditgeschäft betreiben“, betonte der Bundes-
minister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko 
Maas Mitte dieses Jahres auf der 72. Bankwirtschaft-
lichen Tagung des BVR in Berlin.

Der hier vorliegende Bericht wie auch der BVR-Jah-
resbericht 2015 unterstreichen sehr deutlich, was er 
damit gemeint hat.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Uwe Fröhlich
Gerhard Hofmann
Dr. Andreas Martin 
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1 3 6  M i l l i o n e n  E u r o  b e t r ä g t  d i e  S u m m e  d e r  f r e i w i l l i g e n  f i n a n z i e l -
l e n  Z u w e n d u n g e n  i m  J a h r  2 0 1 5 .  D i e s  i s t  e i n  n e u e r  H ö c h s t w e r t . 
N o c h  n i e  l i e ß e n  d i e  K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t e n  d e n  M e n s c h e n  v o r 
O r t  e i n e  s o  h o h e  S u m m e  z u k o m m e n .  D e r  B e t r a g  s e t z t  s i c h  a u s 
S p e n d e n ,  S p o n s o r i n g  u n d  d e m  E i n s a t z  v o n  S t i f t u n g s e r t r ä g e n 
z u s a m m e n .  9 5  M i l l i o n e n  E u r o  w u r d e n  i n s g e s a m t  g e s p e n d e t ,  
m i t  3 2  M i l l i o n e n  E u r o  w u r d e  S p o n s o r i n g  b e t r i e b e n  u n d  w e i t e r e  
9  M i l l i o n e n  E u r o  w u r d e n  a u s  S t i f t u n g s e r t r ä g e n  e i n g e s e t z t .  Z u  
d e n  1 3 6  M i l l i o n e n  E u r o  k o m m e n  n o c h  8  M i l l i o n e n  E u r o  a n  g e l d - 
w e r t e n  Z u w e n d u n g e n  h i n z u .  5  M i l l i o n e n  E u r o  d a v o n  e r f o l g t e n 
d u r c h  k o s t e n l o s e  F i n a n z -  u n d  S e r v i c e d i e n s t l e i s t u n g e n ,  3  M i l l i - 
o n e n  f l o s s e n  d e n  M e n s c h e n  a n h a n d  v o n  S a c h s p e n d e n  z u . 
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2 8 0  M i l l i o n e n  E u r o  b e t r u g  d a s  S t i f t u n g s e n g a g e m e n t  d e r  g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h e n  F i n a n z G r u p p e  i m  J a h r  2 0 1 5 .  D a m i t  e r r e i c h t e  s i e  a u c h 
i n  d i e s e m  B e r e i c h  e i n e n  n e u e n  S p i t z e n w e r t .  D i e  G e n o s s e n s c h a f t s -
b a n k e n  s e t z e n  d a m i t  w e i t e r h i n  u n d  v e r s t ä r k t  a u f  e i n e  b e s o n d e r s 
n a c h h a l t i g e  u n d  d a u e r h a f t e  F o r m  d e r  F ö r d e r u n g  v o n  r e g i o n a l e n 
A n l i e g e n .  S i e  s c h a f f e n  v e r l ä s s l i c h e  S t r u k t u r e n  v o r  O r t  u n d  g e n e r i e r e n 
n e u e  F ö r d e r m i t t e l ,  i n d e m  s i e  e t w a  –  ü b e r  d i e  Z i n s e n  h i n a u s g e h e n d  –  
z u s ä t z l i c h e  S p e n d e n e i n n a h m e n  a k q u i r i e r e n  u n d  d a s  V e r m ö g e n  d e r  
S t i f t u n g e n  p r o f e s s i o n e l l  m a n a g e n .  V o m  J a h r  2 0 0 5  b i s  z u m  J a h r  2 0 1 5  
s t e i g e r t e n  s i e  d a s  S t i f t u n g s e n g a g e m e n t  s t e t i g .  W ä h r e n d  e s  b e i  d e r 
e r s t e n  E r f a s s u n g  2 0 0 5  n o c h  b e i  9 5  M i l l i o n e n  E u r o  l a g ,  h a t  e s  s i c h 
i n  e l f  J a h r e n  n a h e z u  v e r d r e i f a c h t .  2 5 1  M i l l i o n e n  E u r o  d a v o n  s i n d 
d a s  V e r m ö g e n  v o n  B a n k s t i f t u n g e n .  M i t  2 9  M i l l i o n e n  E u r o  f u n g i e r e n 
d i e  I n s t i t u t e  d e r  g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  F i n a n z G r u p p e  a l s  Z u s t i f t e r 
v o n  B ü r g e r -  u n d  G e m e i n s c h a f t s s t i f t u n g e n .
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9 7  P r o z e n t  d e r  K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t e n  i n  D e u t s c h l a n d  n e n n e n  R e g i o n a l i t ä t  a l s  d a s  z e n t r a l e 
M o t i v  i h r e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  H a n d e l n s .  A u s  d e r  R e g i o n  f ü r  d i e  R e g i o n ,  l a u t e t  i h r  z e n t r a l e r 
A n t r i e b  f ü r  d a s  E n g a g e m e n t  v o r  O r t .  A b e r  a u c h  K u n d e n n ä h e  ( 8 4  P r o z e n t )  u n d  N a c h h a l t i g k e i t 
( 7 3  P r o z e n t )  s i n d  f ü r  e i n e n  G r o ß t e i l  d e r  I n s t i t u t e  w i c h t i g e  T r i e b f e d e r n ,  u m  m i t  g u t e n  I d e e n 
a u s  i h r e r  R e g i o n  h e r a u s  i n  i h r e  R e g i o n  h i n e i n z u w i r k e n .
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4 0  P r o z e n t  d e r  r u n d  1 6 0 . 0 0 0  M i t a r b e i t e r i n n e n  u n d  M i t a r b e i t e r  d e r  K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t e n  s i n d  
i n  i h r e r  F r e i z e i t  e h r e n a m t l i c h  a k t i v .  D i e s e r  W e r t  d r ü c k t  i n  b e s o n d e r e m  M a ß e  d i e  e n g e  B i n d u n g 
z w i s c h e n  d e n  M i t a r b e i t e r n  e i n e r  j e d e n  G e n o s s e n s c h a f t s b a n k  z u  i h r e r  j e w e i l i g e n  R e g i o n  a u s . 
V i e l e  i d e n t i f i z i e r e n  s i c h  m i t  d e n  M e n s c h e n  u n d  i h r e n  A n l i e g e n  v o r  O r t  u n d  s e t z e n  s i c h  d a f ü r 
a u c h  ü b e r  d a s  B a n k g e s c h ä f t  h i n a u s  e i n .  Z u g l e i c h  i d e n t i f i z i e r e n  s i e  s i c h  m i t  d e r  r e g i o n a l e n , 
m i t g l i e d e r o r i e n t i e r t e n  A u s r i c h t u n g  i h r e s  I n s t i t u t s .
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vierzig 4 8  P r o z e n t  d e r  G e n o s s e n s c h a f t s b a n k e n  i n  D e u t s c h l a n d  f ö r d e r n  d a s  g e s e l l s c h a f t -

l i c h e  E n g a g e m e n t  i h r e r  M i t a r b e i t e r ,  i n d e m  s i e  C o r p o r a t e - V o l u n t e e r i n g - M a ß -
n a h m e n  d u r c h f ü h r e n .  D a b e i  s t e l l e n  d i e  I n s t i t u t e  i h r  P e r s o n a l  b e i s p i e l s w e i s e 
f ü r  e i n e n  T a g  f r e i ,  u m  s i c h  f ü r  g e m e i n n ü t z i g e  A n l i e g e n  z u  e n g a g i e r e n .  O d e r 
a b e r  s i e  o r g a n i s i e r e n  e i n e  g e m e i n s a m e  A k t i o n ,  b e i  d e r  d a s  g e s a m t e  B a n k -
T e a m  f ü r  e i n e  g u t e  S a c h e  a k t i v  w i r d .  F a s t  j e d e  z w e i t e  G e n o s s e n s c h a f t s b a n k 
p a c k t  a l s o  f ü r  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B e l a n g e  v o r  O r t  t a t k r ä f t i g  m i t  a n  u n d 
m a c h t  f ü r  w i c h t i g e  l o k a l e  A n l i e g e n  –  n i c h t  n u r  i n  f i n a n z i e l l e r  H i n s i c h t  –  d e n 
W e g  f r e i . 
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9 3  P r o z e n t  d e r  K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t e n  f ö r d e r n  m i t  i h r e m  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E n g a g e m e n t  K i n d e r 
u n d  J u g e n d l i c h e .  D i e s e  Z i e l g r u p p e  i s t  d a m i t  d e r  H a u p t e m p f ä n g e r  g e m e i n n ü t z i g e r  A k t i v i t ä t e n .
N a h e z u  j e d e  B a n k  m a c h t  s i c h  b e i  i h r e n  A k t i v i t ä t e n  a l s o  f ü r  d e n  N a c h w u c h s  s t a r k .  A b e r  a u c h  ä l t e r e 
M e n s c h e n  u n d  S e n i o r e n  ( 8 2  P r o z e n t )  s o w i e  F a m i l i e n  u n d  L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n  ( 6 0  P r o z e n t )  s i n d 
P e r s o n e n g r u p p e n ,  f ü r  d i e  s i c h  d i e  G e n o s s e n s c h a f t s b a n k e n  i n  D e u t s c h l a n d  m e h r h e i t l i c h  e i n s e t z e n .  
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9 1  P r o z e n t  d e r  K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t e n  
u n t e r s t ü t z e n  m i t  i h r e m  g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E n g a g e m e n t  ö r t l i c h e  V e r e i n e  u n d  I n i t i a t i -
v e n .  D a m i t  s i n d  d i e s e  d i e  w i c h t i g s t e n 
E m p f ä n g e r  d e s  f r e i w i l l i g e n  E n g a g e m e n t s . 
D a s  p a s s t .  S c h l i e ß l i c h  s i n d  V e r e i n e  i n  v i e l e n 
R e g i o n e n  d i e  I n s t i t u t i o n e n  d e s  s o z i a l e n 
M i t e i n a n d e r s .  H i e r  f i n d e t  d a s  L e b e n  v o r  O r t 
i n  a l l e n  F a c e t t e n  s t a t t .  M i t  i h r e r  U n t e r s t ü t -
z u n g  b e k e n n e n  s i c h  d i e  G e n o s s e n s c h a f t s -
b a n k e n  g a n z  b e w u s s t  u n d  d i r e k t  z u  i h r e r 
R e g i o n  u n d  i h r e n  M i t b ü r g e r n .  A b e r  a u c h 
ö f f e n t l i c h e  E i n r i c h t u n g e n  w i e  z u m  B e i s p i e l 
S c h u l e n  o d e r  K i n d e r g ä r t e n  ( 8 7  P r o z e n t )  u n d 
a u c h  K i r c h e n g e m e i n d e n  ( 8 5  P r o z e n t )  p r o f i -
t i e r e n  d a b e i  ä h n l i c h  o f t . 
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und 
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zig 9 1  P r o z e n t  d e r  G e n o s s e n s c h a f t s b a n k e n  e n g a g i e r e n  s i c h  m i t 

i h r e n  A k t i v i t ä t e n  f ü r  S p o r t  u n d  E r h o l u n g .  D i e s e r  B e r e i c h  i s t 
d a m i t  d e r  m e i s t g e n a n n t e .  A b e r  a u c h  d i e  F ö r d e r u n g  v o n  K u n s t  
u n d  K u l t u r  ( 8 8  P r o z e n t  d e r  I n s t i t u t e ) ,  d i e  S t ä r k u n g  v o n  B i l d u n g 
u n d  F o r s c h u n g  ( 8 3  P r o z e n t )  u n d  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  s o z i a l e r  
u n d  i n t e g r a t i v e r  I n i t i a t i v e n  ( 7 6  P r o z e n t )  w e r d e n  i m  R a h m e n  
d e s  G e s a m t e n g a g e m e n t s  k e i n e s w e g s  v e r n a c h l ä s s i g t .
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Nicht zuletzt übernehmen auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Volksbanken und Raiffei-
senbanken während und nach ihrer Arbeitszeit aktiv 
Verantwortung. Durch ehrenamtliches Engagement, 
durch Corporate-Volunteering-Projekte, durch Zu-
hören und Mitanpacken. 

D i e  E r g e b n i s s e 
i m  D e t a i l : 

S p e n d e n 
u n d  S p o n s o r i n g  2 0 1 5 :  

1 3 6  M i l l i o n e n  E u r o

Mit 136 Millionen Euro unterstützte die Genos-
senschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiff- 
eisenbanken im Jahr 2015 gemeinnützige Organi-
sationen, Projekte und Initiativen finanziell (sie-
he Abbildung auf Seite 34). Davon stammten 63,7 
Millionen Euro aus dem genossenschaftlichen 
Gewinnsparen. Mit weiteren geldwerten Zuwen-
dungen in Höhe von 8 Millionen Euro konnte das 
Gemeinwesen nochmals gestärkt werden (siehe Ab-
bildung auf Seite 35). Über die Jahre betrachtet ist 
das finanzielle Engagement dauerhaft gestiegen 
und dies trotz einer weiter leicht sinkenden Zahl an 
Kreditgenossenschaften. 

S t i f t u n g s v e r m ö g e n  2 0 1 5 :  
2 8 0  M i l l i o n e n  E u r o

Das Engagement der genossenschaftlichen Ban-
kengruppe im Stiftungsbereich belief sich zum  
31. Dezember 2015 auf 280 Millionen Euro. Darin 
enthalten sind 29 Millionen Euro, mit denen die Ge-
nossenschaftsbanken bislang den Auf- und Ausbau 
von Bürgerstiftungen und anderen Gemeinschafts-
stiftungen unterstützt haben (siehe Abbildung auf 
Seite 36). Mit 251 Millionen Euro wurden bislang von 
Organisationen der genossenschaftlichen Finanz- 
Gruppe eigene Stiftungen gegründet. Jede dritte 
Bank ist im Stiftungsbereich engagiert. Der Trend hin 
zu einem größeren Engagement im Stiftungsbereich 
setzt sich damit weiter fort. Und dies in rasantem 
Tempo. Trotz der anhaltenden Niedrigzins-Proble-
matik setzen die Kreditgenossenschaften vermehrt 
auf das Engagement in Stiftungen und damit auf 
eine besonders nachhaltige strukturbildende Form 
der Unterstützung.
 

W e r t s c h ö p -
f u n g s b i l a n z

E n g a g e m e n t  
o h n e  W e n n 

u n d  A b e r

V o r  O r t  z u  s e i n ,  d a  z u  s e i n , 
n a h  z u  s e i n :  D i e s e 

E i g e n s c h a f t e n  k e n n z e i c h n e n 
d i e  d e u t s c h l a n d w e i t  1 . 0 2 1 

V o l k s b a n k e n  u n d 
R a i f f e i s e n b a n k e n .

Das außerordentlich große Engagement der Institute  
vor Ort zeigt, dass dies keine reinen Lippenbekennt- 
nisse sind. Vielmehr ist gesellschaftliches Engage- 
ment ein fester Bestandteil der genossenschaftlichen  
Unternehmenskultur und wird deutschlandweit aktiv  
und innovativ gelebt.

Als in der Region  verankerte Banken kommen die Kre- 
ditgenossenschaften nicht nur ihrer Rolle als verläss-
licher Ausbilder, Arbeitgeber und Steuerzahler vor 
Ort nach. Darüber hinaus bekennen sie sich freiwil- 
lig und aufgrund ihres Selbstverständnisses anhand 
von Spenden, Sponsoring, Stiftungsengagement zu 
den Herausforderungen ihrer Region und überneh-
men aktiv Verantwortung.

So erzielte die Summe der finanziellen Zuwendun-
gen im Jahr 2015 trotz eines weiteren leichten Ab-
sinkens der Anzahl der Kreditgenossenschaften auf 
nun 1.021 (Ende 2015) einen neuen Höchstwert. 
Auch das Volumen des Stiftungsengagements be-
wegt sich durch das stetige Wachstum mittlerweile 
in neuen Dimensionen. Diese Steigerung ist auch ein 
Ausdruck der nachhaltigen Förderung lokaler und 
regionaler Anliegen. 

So schaffen die Kreditgenossenschaften mit der 
Gründung von Bank- und Bürgerstiftungen langfris-
tige Strukturen, die eine ständige Förderung wich-
tiger gemeinnütziger Anliegen sicherstellen. Wo in 
Zeiten knapper Kassen kommunale Mittel schwin-
den, können Stiftungen mithelfen, dass genügend 
Geld für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung 
steht. Das genossenschaftliche Stiftungsengagement  
setzt dort an, wo es vor Ort nötig ist. 
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E h r e n a m t l i c h e s  E n g a g e m e n t 
d e r  M i t a r b e i t e r i n n e n  u n d 

M i t a r b e i t e r  2 0 1 5

Mit 40 Prozent der Bankangehörigen sind weit mehr 
als ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Genossenschaftsbanken, Verbänden und Unter-
nehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe in 
ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv. Fast jede zweite 
Volksbank oder Raiffeisenbank organisiert oder un-
terstützt zudem das bürgerschaftliche Engagement 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der 
Arbeitszeit (Corporate Volunteering). 

V e r a n t w o r t u n g  f ü r 
d i e  R e g i o n

Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 
und die Förderung der örtlichen Vereine bilden 
bei allen Aktivitäten die Schwerpunkte des gesell-
schaftlichen Engagements der genossenschaftlichen  
FinanzGruppe. 9 von 10 Genossenschaftsbanken ga-
ben an, sich für diese Zielgruppen aktiv zu engagieren. 
Weitere wichtige Zielgruppen sind ältere Menschen 
und Familien (siehe Abbildung auf Seite 37). 

Die Werte und Gründe für das Engagement bleiben 
dabei nahezu unverändert. Sie spiegeln das Selbst-
verständnis der Genossenschaftsbanken wider. Zu-
dem unterstreichen sie, welch zentrale Rolle die 
Kreditgenossenschaften in der Region und für ihre 
Mitglieder und Kunden spielen. 

S t u d i e n d e s i g n 
D i e  S t i f t u n g  A k t i v e  B ü r g e r s c h a f t  ( s i e h e  a u c h  S e i t e  1 1 6 ) ,  d a s  K o m p e t e n z z e n t r u m  f ü r  B ü r g e r e n g a g e m e n t  d e r  g e n o s s e n s c h a f t - 
l i c h e n  F i n a n z G r u p p e ,  b e f r a g t e  i m  A u f t r a g  i h r e s  S c h i r m h e r r n ,  d e s  B u n d e s v e r b a n d e s  d e r  D e u t s c h e n  V o l k s b a n k e n  u n d  R a i f f - 
e i s e n b a n k e n  ( B V R ) ,  i m  F r ü h j a h r  2 0 1 6  a l l e  B V R - M i t g l i e d s i n s t i t u t e ,  U n t e r n e h m e n  u n d  V e r b ä n d e  d e r  g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n 
F i n a n z G r u p p e  ( V o l l e r h e b u n g ) .  D i e  R ü c k l a u f q u o t e  b e t r u g  2 7  P r o z e n t .  D i e  U m f r a g e  w i r d  s e i t  2 0 0 5  j ä h r l i c h  d u r c h g e f ü h r t  
( n u r  e i n m a l  w u r d e  a u s g e s e t z t :  2 0 0 8 ) .
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1  D i e  S u m m e  d e r  f i n a n z i e l l e n  Z u w e n d u n g e n  ( S p e n d e n  +  S p o n s o r i n g )
 2 0 1 2 :  1 3 1  M i l l i o n e n  E u r o ,  2 0 1 1 :  1 2 0  M i l l i o n e n  E u r o ,  2 0 1 0 :  1 2 3  M i l l i o n e n  E u r o .   
2  G e l d w e r t e  Z u w e n d u n g e n
 2 0 1 2 :  7  M i l l i o n e n  E u r o ,  2 0 1 1 :  5  M i l l i o n e n  E u r o ,  2 0 1 0 :  1 3  M i l l i o n e n  E u r o .
3  S t i f t u n g s e n g a g e m e n t 
 2 0 1 2 :  2 0 1  M i l l i o n e n  E u r o ,  2 0 1 1 :  1 8 3  M i l l i o n e n  E u r o ,  2 0 1 0 :  1 4 0  M i l l i o n e n  E u r o . 
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S t a n d :  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
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Wieso? Weshalb? Darum!
Wieso? Weshalb? 
Darum!

Finanzielle Bildung kann gar nicht  
früh genug beginnen. Die Genossen-
schaftsbanken machen Finanzen  
greifbar und erfahrbar.
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Wissen wie es läuft – in Sachen Geld, Finanzen und 
Wirtschaft kann der Wissensdurst gar nicht früh ge-
nug gestillt werden. Für die Jüngsten ist Geld eine 
schwer fassbare, abstrakte, aber zugleich auch faszi-
nierende Größe. Das fängt schon mit dem Feilschen 
im Kinderzimmer-Kaufmannsladen an. Aber auch 
etwas ältere Kinder und Jugendliche stehen dem 
Finanzsystem und seinen Mechanismen sowie auch 
wirtschaftlichen Zusammenhängen oft noch mit 
großen Fragezeichen in den Augen gegenüber.

Hier ist frühzeitige Bildung nötig. Wie so viele Dinge 
müssen auch Finanzzusammenhänge erfahrbar, er-
lebbar, greifbar werden. Geld ist in unserer Welt viel 
zu wichtig, um dieser Größe ahnungslos gegenüber- 
zustehen.

So verwunderte es nicht, dass auch die Rufe 
nach einer umfassenden Finanzbildung zur Be-
völkerung – besonders im Nachgang zur welt- 
weiten Finanzmarktkrise – wieder lauter wurden. 
Zugleich erfordert die wachsende Notwendigkeit 
der eigenen privaten Altersvorsorge von vielen Spa-
rern ein immer größeres Wissen über Finanzpro-
dukte und Wirtschaft im Allgemeinen. Denn hinter 
einem mangelnden Verständnis ökonomischer Zu-
sammenhänge lauern Gefahren.

O E C D - R i c h t l i n i e n

Die OECD hatte bereits 2005 Richtlinien für die grenz- 
überschreitende Förderung finanzieller Bildung her- 
ausgegeben („Principles and Good Practices for Fi-
nancial Education and Awareness“) und damit schon 
die an die Finanzkrise gekoppelten öffentlichen For-
derungen vorweggenommen. 

Eigentlich ist es ja ganz einfach: Je besser Menschen  
über wirtschaftliche Zusammenhänge und die eige- 
ne finanzielle Situation Bescheid wissen, desto besser  
können sie mit Geld umgehen. Aber: Der weitsich- 
tige Umgang mit Geld will gelernt sein. Am besten 
schon in jungen Jahren. Denn die finanzielle Sozi-
alisierung, so fand das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in einer Untersuchung im 
Juli 2015 heraus, findet bereits in der Kindheit statt. 
Dafür gibt es verschiedene Kanäle. So können Fami-
lie, Schule, Arbeit einen Einfluss auf den Bildungs-
grad haben. Die Fachliteratur macht gemäß DIW  
insgesamt fünf Wirkungskanäle aus, die in der 
Kindheit den Grad der finanziellen Bildung beein-
flussen: der Bildungshintergrund der Eltern, die Er-
ziehung durch die Eltern, die Qualität der Bildung,  

Wirtschaft in der Schule und das Lernen durch Erfah-
rungen mit Geld in der Kindheit.

Insgesamt kommen die Autoren zu dem Schluss, dass 
es zwei wesentliche große Kanäle gibt, durch die das 
künftige Finanzverhalten beeinflusst wird. Zum ei-
nen ist es die elterliche Erziehung. Durch sie wird das 
finanzielle Verhalten verbessert und die Finanzbil-
dung erhöht. Zum anderen ist es die Schule. 

Wirtschaft in der Schule sowie die Qualität der dort 
vermittelten Bildung üben einen direkten Einfluss 
auf das Finanzverhalten aus. Zudem führen sie zu ei-
ner besseren Rechenfertigkeit, durch die wiederum 
die finanzielle Bildung gestärkt wird.

E r l e b b a r e  T r i e b k r ä f t e

Die 1.021 Volksbanken und Raiffeisenbanken in 
Deutschland sind durch ihre regionale Ausrichtung 
erlebbare Elemente der Wirtschaft vor Ort. Sie sind 
Triebkräfte und Förderer regionaler Wirtschafts-
kreisläufe.  

Durch zahlreiche Projekte, Initiativen, Aktionen für 
die Schulen vor Ort, aber auch durch die dauerhafte 
Präsenz in der Region leisten die Genossenschafts-
banken einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Bil-
dung. Sie nehmen ihren Förderauftrag gegenüber 
den Menschen in ihrer Region sehr ernst, indem sie 
etwa in Vorträgen von Bankpraktikern in Koopera-
tion mit den örtlichen Schulen den Nachwuchs über 
den Umgang mit Geld im Speziellen, aber auch über 
Wirtschaftskreisläufe im Allgemeinen aufklären. 

Kreditgenossenschaften machen das Thema Wirt-
schaft erlebbar, erfahrbar – nicht als dröge Materie, 
wie  manchmal unterstellt wird. Dem Ideenreichtum 
rund um die Vermittlung von finanzieller Bildung 
sind – wie die Reportagen in diesem Bericht (ab Sei-
te 51) zeigen – dabei keine Grenzen gesetzt.

G u t e 
U n t e r n e h m e n s b ü r g e r

So leisten die deutschen Volksbanken und Raiffei-
senbanken schon seit Jahrzehnten einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung der finanziellen Bildung vor 
Ort. Sie agieren als gute Unternehmensbürger, die 
sich in ihrer Sache auskennen und gerne ihr Wissen 
an die Finanzentscheider von morgen weitergeben. 
Beim Thema Geld hört dabei der Spaß keineswegs 
auf. Er fängt hier erst an. Längst wurden viele spiele-



4 5

E D I T O R I A L  1 1

W E R T S C H Ö P F U N G S B I L A N Z   1 3

W I E S O ?  W E S H A L B ?  D A R U M !  4 3

S C H L A U E  K O N Z E P T E !  5 1

E I N S  P L U S  E I N S  M A C H T  . . .  9 5

S C H U L S E R V I C E  „ J U G E N D  U N D  F I N A N Z E N “  4 6

P R E I S  F Ü R  F I N A N Z I E L L E  B I L D U N G  4 8

rische, spaßbringende Wege entwickelt, jenseits von 
Frontalunterricht an der Tafel, um das Thema Geld 
und Finanzen zu vermitteln.

Am besten ist ohnehin: Man kann es direkt erfahren. 
Dafür initiieren und begleiten die Genossenschafts-
banken die Gründung und Führung von Schülerfir-
men, organisieren Exkursionen, liefern lebhafte 
Einblicke in das eigene Tun und machen so die Fi-
nanzwelt vor Ort greifbar. 

E n g a g e m e n t - L a n d k a r t e

Das gesamte Engagement der vielen Primärinstitute 
für die finanzielle Bildung lässt sich in vollem Um-
fang und in seinen vielen Facetten kaum darstellen. 
Eine Landkarte auf dem seit über fünf Jahren vom 
BVR initiierten Schulserviceportal der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken (siehe auch Seite 46) liefert 
aber einen umfassenden Einblick, wie umfangreich 
es ist und wie flächendeckend.

w w w . j u g e n d - u n d - f i n a n z e n . d e

Der von easyCredit, dem Ratenkreditexperten der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken, seit sechs Jahren ausgelobte 
„Preis für Finanzielle Bildung“ (siehe auch Seite 48) 
belegt ebenfalls: Das Thema finanzielle Bildung hat 
für die Genossenschaftsbanken in Deutschland eine 
enorm große Bedeutung.

Seit 2010 wurden über 3.000 Projekte zur finanziel-
len Bildung von Genossenschaftsbanken in Deutsch-
land und Österreich bei easyCredit nominiert. Das 
Unternehmen unterstützte sie in diesem Zeitraum 
mit mehr als 7,5 Millionen Euro. Allein in diesem Jahr 
waren es 563 Finanzbildungsprojekte. 

w w w . f i n a n z i e l l e - b i l d u n g - f o e r d e r n . d e

Auf die vielen Fragen nach dem Wieso, dem Wes-
halb und dem Warum liefern die Genossenschafts-
banken in Deutschland klare Antworten. Sie tragen 
dazu bei, dass neben der Beschäftigung mit hoher 
Literatur, komplexen Rechengleichungen, naturwis-
senschaftlichen Experimenten auch die Auseinan-
dersetzung mit dem Kontoauszug immer seltener 
ein Problem ist.
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S c h u l s e r v i c e 
„ J u g e n d  

u n d  F i n a n z e n “ 
M e h r  w i s s e n  ü b e r 

W i r t s c h a f t

Was verbirgt sich hinter SEPA, IBAN, BIC? Wie behal-
te ich mein Taschengeld im Griff? Was sind Inflati-
on und Deflation? Wie funktioniert eigentlich eine 
Bank? Auf viele offene Fragen rund um die Themen 
Geld und Finanzen liefern die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken unter www.jugend-und-finanzen.
de Antworten. Das gilt für Schüler. Es gilt aber ins-
besondere auch für Eltern und Lehrer. So zählt hier 
nicht nur die Vermittlung von Basiswissen, sondern 
es werden auch didaktische Konzepte, Arbeitsblät-
ter, Unterrichtsideen zur Verfügung gestellt.

Pädagogen können auf dem vom BVR herausge-
gebenen Portal Arbeitsblätter zu verschiedenen 
Finanzthemen – für die Grundschule sowie für die 
Sekundarstufen I und II – kostenfrei herunterladen. 
Darüber hinaus erhalten Lehrkräfte Empfehlungen, 
wie sie das Thema Wirtschaft und Finanzen im Un-
terricht je nach Klassenstufe – auf Basis der jewei-
ligen Bildungspläne – vermitteln können. Lehrer, 
Eltern sowie andere interessierte Bürger finden auf 
der Internetseite darüber hinaus umfangreiche Fak-
ten und Hintergrundinformationen zu verschiede-
nen Finanzthemen wie Geldanlage, Kreditvergabe 
oder Zahlungsverkehr.

 F i n a n z b i l d u n g 
v o r  O r t 

Auf einer interaktiven Deutschlandkarte ist im Be-
reich „Finanzbildung vor Ort“ eine immer weiter 
wachsende Zahl an Finanzbildungsprojekten von 
Genossenschaftsbanken registriert. Interessierte 
können so recherchieren, ob es in ihrer Region Fi-
nanzbildungsprojekte von Banken gibt und wer die 
Ansprechpartner sind. Die Vielfalt der Initiativen 
reicht dabei vom Blick hinter die Kulissen der Bank 
bis hin zur Aufführung eines Theaterstücks zur Fi-
nanzmarktkrise.

Das Besondere: Es gibt nicht das eine genossen-
schaftliche, übergreifende Finanzbildungsprojekt. 
Der Erfolg liegt in der Vielfalt der Aktivitäten der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Die diversen 

lokalen, regionalen und bundesweiten Bildungspro-
jekte der genossenschaftlichen FinanzGruppe wer-
den auf der Karte im Überblick dargestellt. Überdies 
erhalten Besucher der Homepage auch Details zu 
Projekten und Publikationen. Kontakte zu Banken 
und zu den Projektverantwortlichen werden ver-
mittelt und Unterrichtsmaterialien online bereitge-
stellt.

Für Eltern oder Kinder und Jugendliche bieten viele 
Volksbanken und Raiffeisenbanken auch eine Reihe 
an Schulservice-Publikationen an. Ausgewählte Ma-
terialien werden auf dem Portal „Jugend und Finan-
zen“ vorgestellt. Zugleich werden sie den möglichen 
Anwendungsbereichen und Altersgruppen zugeord-
net. Über eine Vorschau ist es möglich, einen ersten 
Blick in die jeweilige Broschüre zu werfen.

A u s g e z e i c h n e t !

Auch in den Jahren 2015 und 2016 erhielt das Schul-
serviceportal „Jugend und Finanzen“ die renom-
mierte Auszeichnung des Comenius-EduMedia-Sie-
gels, das von der Gesellschaft für Pädagogik und 
Information (GPI) vergeben wird. Die noch begehr-
tere Comenius-EduMedia-Medaille 2014 erhielten 
erstmals alle Bildungspublikationen, die in der Reihe 
„Jugend und Finanzen“ erschienen sind und die von 
vielen Genossenschaftsbanken eingesetzt werden. 
Die Comenius-EduMedia-Auszeichnungen werden 
für pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch beson-
ders wertvolle Bildungsmedien vergeben.

w w w . j u g e n d - u n d - f i n a n z e n . d e

S c h u l s e r v i c e  „ J u -
g e n d  u n d  F i n a n z e n “
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W i e s o ?  W e s h a l b ? 
D a r u m !

S t a a t s p l e i t e ,  Z a h l u n g s -
v e r k e h r ,  E i n l a g e n s i c h e r u n g : 
D a s  S c h u l s e r v i c e p o r t a l  d e r  

V o l k s b a n k e n  u n d  R a i f f -
e i s e n b a n k e n  g r e i f t  n e b e n 

d e r  V e r m i t t l u n g  v o n 
a l l g e m e i n e n  H i n t e r g r ü n d e n 
a u c h  s e h r  a k t u e l l e  F r a g e n 

a u f .  A u f  v i e l e  F r a g e z e i c h e n 
f o l g e n  h i e r  P u n k t e  u n d 

A u s r u f e z e i c h e n .  S c h w i e r i g e 
k o m p l e x e  T h e m e n  w e r d e n 

a l t e r s g e r e c h t  e r k l ä r t . 
P ä d a g o g i s c h  w e r t v o l l ! 

B e i s p i e l e  v o n  A r b e i t s b l ä t t e r n  a u f  
d e m  S c h u l s e r v i c e p o r t a l

P r i m a r s t u f e  
D e r  K r e i s l a u f  d e r  W i r t s c h a f t

Die Wirtschaft ist durch ein Geben und Nehmen ge-
prägt: Waren und Dienstleistungen, Arbeit und Kapi-
tal werden auf einem Markt getauscht. Man spricht 
auch von einem Wirtschaftskreislauf. Aber wie funk-
tioniert er und welche Akteure hat er? Das Arbeits-
blatt „Der Kreislauf der Wirtschaft: von Geld, Bunt-
stiften und einem Geburtstag“ zeigt es.

S o  a r b e i t e t  e i n e  B a n k

Eine Buntstiftfabrik produziert Buntstifte. Ein Kon-
ditor stellt Kuchen, Torten und anderes Backwerk 
her. Ein Schuster repariert Schuhe. Aber welche 
Aufgaben haben Banken? Welche Personen sind 
dort anzutreffen? Das Arbeitsblatt „So arbeitet eine 
Bank“ des Schulserviceportals Jugend und Finanzen 
thematisiert diese und weitere Fragen zur Rolle der 
Banken für die Grundschule/Primarstufe.

S e k u n d a r s t u f e  I
P l u s  s t a t t  M i n u s

Markenkleidung, Handy, Urlaub: Der Alltag ist voll 
kostspieliger Verlockungen. Schnell können junge 

Menschen da den Überblick über ihre Finanzen ver-
lieren, die Gefahr der Überschuldung wächst. Doch 
mit ein wenig Planung und einigen Tricks und Knif-
fen können Jugendliche ihre Finanzen im Griff be-
halten. Das Arbeitsblatt „Plus statt Minus – so habt 
ihr euer Geld im Griff“ gibt Schülerinnen und Schü-
lern einen allgemeinen Überblick über Ursachen und 
Gründe für eine Überschuldung und zeigt Möglich-
keiten auf, seine Finanzen im Blick zu behalten.

W a r u m  u n d  w i e  w i r  s p a r e n

Ein neues Handy, eine Reise mit Freunden oder der 
Führerschein – auch Jugendliche haben Wünsche, 
die höhere Ausgaben erfordern. Das Arbeitsblatt 
„Für Wünsche, Notfälle oder das Alter – warum und 
wie wir sparen“ bietet Schülerinnen und Schülern 
der Sekundarstufe I einen verständlichen Überblick 
über verschiedene Motive und Formen des Sparens.

S e k u n d a r s t u f e  I I
E Z B :  D i e  B a n k  d e r  B a n k e n

Die Europäische Union mit ihren Mitgliedstaaten 
ist ein bedeutender Wirtschaftsraum und der Euro 
ist zurzeit in 19 EU-Mitgliedstaaten das gesetz- 
liche Zahlungsmittel. Für die Währungspolitik dieser 
Staaten ist die Europäische Zentralbank (EZB) ver-
antwortlich. Aber wie ist sie aufgebaut? Welche Be-
schlussorgane hat sie? Was sind ihre Hauptaufgaben 
und welche Instrumente stehen ihr zur Verfügung?

K a n n  e i n  S t a a t  p l e i t e g e h e n ?

Ist ein Betrieb oder ein Unternehmen zahlungsun-
fähig, dann ist er pleite. Nichts geht mehr: Rech-
nungen können nicht beglichen werden, Maschinen 
stehen still, Mitarbeiter müssen entlassen werden. 
Ist eine Privatperson zahlungsunfähig, so ist das 
Bild ähnlich. Aber kann auch ein Staat pleitegehen? 
Welche Auslöser und Rettungsmaßnahmen gibt es? 
Worin liegt der Unterschied zwischen einem Staats-
bankrott und einer privaten Insolvenz?
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B i l d u n g
e a s y C r e d i t  p r ä m i e r t 

J a h r  f ü r  J a h r  P r o j e k t e  v o n 
P r i m ä r i n s t i t u t e n

Das vielseitige Engagement der Genossenschafts-
banken für die finanzielle Bildung wird auch von 
zentraler Stelle gefördert: Seit bereits sechs Jah-
ren verleiht der Ratenkreditexperte der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe easyCredit seinen „Preis 
für Finanzielle Bildung“.

Er würdigt damit die zahlreichen Aktivitäten der 
Genossenschaftsbanken in Deutschland und Öster-
reich auf diesem Gebiet. Zudem spornt er viele In-
stitute an, sich mit guten Ideen für die finanzielle 
Bildung vor Ort einzusetzen und ihre Projekte ein-
zureichen.

5 6 3  P r o j e k t e

Unter dem Motto „FAIRness macht Schule“ wurde 
im Mai dieses Jahres der Preis verliehen. Eine hoch-
karätig besetzte Fachjury, zu der auch BVR-Präsident  
Uwe Fröhlich zählte, musste sich zwischen 563 (!) 
Finanzbildungsprojekten von Genossenschaftsban-
ken in Deutschland und Österreich entscheiden. Die 
Juroren bewerteten die einzelnen Projekte anhand 
von Kriterien wie Nachhaltigkeit, Multiplizierbar-
keit sowie Aufmerksamkeit und ausgehend von  
diesen Fragen:

In welcher Form findet finanzielle Bildung bei Er-
wachsenen, Jugendlichen oder Kindern statt? Wer-
den neue Perspektiven für finanzielle Bildung er-
öffnet und wie kreativ ist der Lösungsvorschlag? 
Wie einfach ist das Projekt umzusetzen? Kann die 
Projektidee genutzt werden, um eine noch höhere 
Breitenwirkung zu erzielen? Werden die genossen-
schaftlichen Werte vermittelt? 

Um unter den zahlreichen Projekten Chancengleich-
heit zu gewährleisten, werden sie nach Größenklas-
se der jeweiligen Genossenschaftsbank eingeordnet: 
Größenklasse A: Bilanzsumme von über 500 Mil- 
lionen Euro, Größenklasse B: Bilanzsumme zwischen 
250 und 500 Millionen Euro, Größenklasse C: Bilanz-
summe bis 250 Millionen Euro. 

V i e l f ä l t i g e  B a n d b r e i t e

Die Bandbreite der prämierten Projekte ist viel-
fältig. Sie reicht von Theaterstücken über Schüler-
genossenschaften, Unterrichtseinheiten bis hin zu 
interaktiven Spielen und Apps. Ziel ist es, mit der 
Auszeichnung den Impuls zu geben, eine breite Öf-
fentlichkeit mit dem Thema finanzielle Allgemein-
bildung zu erreichen – auch über die Schulen hinaus.
Neben dem Jury-Votum bestand für die Öffentlich-
keit dabei parallel erneut die Möglichkeit darüber 
abzustimmen, welches Projekt einen der zehn „Fan-
preise“ erhalten soll. Mehr als 173.000 Stimmen 
konnten die Projekte dabei in wenigen Wochen 
über soziale Netzwerke, insbesondere YouTube, auf 
sich vereinen. 

Insgesamt hat easyCredit im Rahmen des „Preises für  
Finanzielle Bildung“ seit Bestehen der Initiative 
über 7,5 Millionen Euro an Fördergeldern in regio-
nale Bildungsprojekte investiert.

w w w . f i n a n z i e l l e - b i l d u n g - f o e r d e r n . d e
 

P r e i s  f ü r  F i n a n z i -
e l l e  B i l d u n g



4 9

E D I T O R I A L  1 1

W E R T S C H Ö P F U N G S B I L A N Z   1 3

W I E S O ?  W E S H A L B ?  D A R U M !  4 3

S C H L A U E  K O N Z E P T E !  5 1

E I N S  P L U S  E I N S  M A C H T  . . .  9 5

S C H U L S E R V I C E  „ J U G E N D  U N D  F I N A N Z E N “  4 6

P R E I S  F Ü R  F I N A N Z I E L L E  B I L D U N G  4 8

D i e  P r e i s t r ä g e r  2 0 1 6

K a t e g o r i e  A 

1 .  P r e i s
Volksbank Koblenz Mittelrhein mit dem Projekt 
„EGON – ökologisch, nachhaltig, gut!“

2 .  P r e i s
Volksbank Bochum Witten mit dem Projekt „school-
bucks“

3 .  P r e i s
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG mit dem Projekt 
„CURE Runners“

K a t e g o r i e  B

1 .  P r e i s
Volksbank Rathenow mit dem Projekt „Erlebbares 
Wirtschaftssystem für Schüler“

2 .  P r e i s
Mendener Bank mit dem Projekt „Schülergenossen-
schaft  DER ETUI“

3 .  P r e i s
Allgäuer Volksbank eG Kempten-Sonthofen mit dem 
Projekt „Wünsche, Werte, Wirklichkeit“

 

 

K a t e g o r i e  C

1 .  P r e i s
Raiffeisenbank Unteres Vilstal mit dem Schülerge-
nossenschaftsprojekt „Der grüne Daumen“

2 .  P r e i s
Volksbank Welzheim mit dem Projekt „Frauen- 
sprachcafé Welzheim“

3 .  P r e i s
Volksbank Wittgenstein mit dem Projekt „xXani- 
Real Schulservice eSG“

S i e g e r  F a n p r e i s 
2 0 1 6

Projekt „30 Tage – 300 €. In 30 Tagen eine Idee ver- 
wirklichen“, unterstützt durch die Volksbank eG  
Delmenhorst Schierbrok.
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Schlaue Konzepte! 

Wie wir Wirtschaft erlebbar  
machen ...

Schlaue Konzepte! 
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D i e  V o l k s b a n k  R a i f f e i s e n b a n k  D a c h a u 
s e t z t  s i c h  i n  I n k l u s i o n s p r o j e k t e n  m i t  g r o ß e m 

p e r s ö n l i c h e n  E i n s a t z  f ü r  d i e  f i n a n z i e l l e  B i l d u n g 
g e h a n d i c a p t e r  K i n d e r  u n d  J u g e n d l i c h e r  e i n .

Gold-
geschäfte 

und 
Geldge- 

schichten
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Sebastian Schruff legt sein Jackett über einen Stuhl, 
es ist ein heißer Sommertag. „Guten Morgen“, sagt 
er in die Runde der zwölf Schülerinnen und Schü-
ler, die ihn gespannt anschauen. „Ich bin der Sebas-
tian.“ Der 32-Jährige holt ein kleines Päckchen aus 
der Tasche und legt es Oli in die Hand, der ihn die 
ganze Zeit schon interessiert gemustert hat. Es wird 
schlagartig still in dem Klassenraum. „Das ist Gold, 
oder?“, fragt Oli und ein Raunen geht durch den 
Raum. „Ja, du hast recht. Was meinst du, wie viel 
wiegt das wohl?“, antwortet Schruff, während er 
an den Jugendlichen vorbeigeht, die die Johannes- 
Neuhäusler-Schule besuchen – eine Förderschule mit 
dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, die 
am Rande von weiten Feldern im bayerischen Schön-
brunn liegt. 

Oli überlegt. „Vielleicht 60 Gramm?“ Gut geschätzt, 
es sind genau 62, bei einem Wert von 40 Euro das 
Gramm. Direkt wird aus der Rate- eine Rechenauf-
gabe. Lehrer Hans-Jürgen Hornung, der die ganze 
Zeit dabei ist, rundet ab und schreibt „60 x 40 =“ an 
die Tafel. Oli rechnet und kommt auf 2.400. Eben-
falls richtig. Und eine ganze Menge Geld: „Jetzt bin 
ich reich“, ruft seine Tischnachbarin Enise unter dem 
Lachen ihrer Mitschüler, während sie eine andere 
Münze in der Hand wiegt. „Da hast du recht, dafür  
könnte man auch ein gebrauchtes Auto kaufen“, 
sagt Sebastian Schruff. „Warum ist denn Gold so viel 
wert?“, fragt er. „Weil es so schön glänzt“, antwor-
tet einer der Jungen, „Ne, weil es so selten ist“, sagt 
ein Mädchen. „Auch das stimmt. Deswegen haben 
die Menschen früher mit Gold bezahlt, bis sie ge-
merkt haben, dass es davon zu wenig gibt, als dass 
alle damit einkaufen können“, erklärt Schruff mit 
einfachen Worten. „Und deswegen sind später an-
dere Materialien wie Kupfer oder Nickel genommen 
worden, aus denen zum Beispiel heute noch unsere 
Euros gemacht werden.“ 

I n k l u s i o n  s t e h t  i m 
M i t t e l p u n k t

Der etwas andere Unterricht für die Jugendlichen, 
die Handicaps von Entwicklungsstörungen bis hin 
zu schwersten Mehrfachbehinderungen haben, ist 
Teil des Engagements der Volksbank Raiffeisenbank 
Dachau. Neben einer ganzen Reihe von Sport- oder 
Kultursponsorings und anderen Aktionen und Pro-
jekten steht die Inklusion von Menschen mit Behin-
derung ganz oben auf der Liste der Bank. Ein Beispiel 
dafür war ein inklusives Gospelkonzert, für das mehr 
als 40 Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ge-
meinsam über Monate in Workshops mit Menschen  

mit Behinderung geprobt hatten. In der Förderschu-
le in Schönbrunn ist die Bank besonders aktiv. Sie 
bietet die Kurse zur finanziellen Bildung für alle Mit-
telstufen- und Berufsschulklassen an, lädt die Schü-
ler zu Besuchen in die Bank ein oder auch zu Aus-
flügen. „Wir waren zuerst in einem Wildpark, auf 
einer eintägigen Skifreizeit und vor einigen Wochen 
im Legoland, mit fast 100 Schülern, Lehrern und 
Mitarbeitern unserer Bank, die die Jugendlichen in 
kleineren Gruppen begleitet haben“, sagt Sebastian 
Schruff, der in der Bank als Ausbildungsleiter für alle 
Azubis zuständig ist. 

L e r n e n ,  w a s  G e l d 
b e d e u t e t

Der gelernte Bankkaufmann, der auch Betriebswirt-
schaft studiert hat, arbeitet seit dem Jahr 2003 in 
der Bank. Die Aktion in Schönbrunn ist auch für ihn 
etwas Außergewöhnliches. „Wir haben hier ganz un-
terschiedliche Vorkenntnisse: Manche Kinder können 
kaum lesen, andere wissen wiederum sehr viel.“ Es 
gehe weniger darum, die Funktionsweisen von Gi-
rokonten oder vom Online-Banking zu erklären, als 
vielmehr eine Vorstellung davon zu entwickeln, was 
Geld bedeutet. „Dabei kann ich nicht einfach meinen 
Plan durchziehen, sondern muss sehr oft darauf re-
agieren, was hier passiert. Das macht riesig Spaß, vor 
allem, weil von den Kindern so viel zurückkommt.“    

Im Klassenraum ist das deutlich zu sehen und zu hö-
ren. Sebastian Schruff schüttet kleine Haufen Geld-
stücke auf die Tische und lässt die Kinder zunächst 
einmal die Münzen sortieren. Anschließend sollen 
sich einige die Augen verbinden und die Münzen er-
tasten. „Das ist ein Cent“, ruft Jolanda, „damit kann 

„Das macht  
riesig Spaß, vor 

allem, weil  von den 
 Kindern so viel  
zurückkommt.“

S e b a s t i a n  S c h r u f f
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P r ü f e n ,  o r d n e n ,  z ä h l e n :  D i e  S c h ü l e r  u n d  L e h r e r  d e r  J o h a n n e s - N e u h ä u s l e r - S c h u l e  g e h e n  g e m e i n s a m  m i t  d e r  V o l k s b a n k 
R a i f f e i s e n b a n k  D a c h a u  d e m  W e s e n  d e s  G e l d e s  a u f  d e n  G r u n d .  O b e n :  D i e  S u c h e  n a c h  d e m  W a s s e r z e i c h e n .  U n t e n :  L e h r e r 
H a n s - J ü r g e n  H o r n u n g .
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E s  g e h e  v i e l  w e n i g e r  d a r u m ,  d i e  F u n k t i o n s w e i s e n  v o n  G i r o k o n t e n  o d e r  v o m  O n l i n e - B a n k i n g  z u  e r k l ä r e n ,  a l s  v i e l m e h r  e i n e 
V o r s t e l l u n g  d a v o n  z u  e n t w i c k e l n ,  w a s  G e l d  b e d e u t e t ,  s a g t  S e b a s t i a n  S c h r u f f  ( u n t e n  r e c h t s ) .  O b e n :  L e h r e r i n  C h r i s t i n a  R u d o l p h 
( M i t t e )  m i t  S c h ü l e r n  d e r  J o h a n n e s - N e u h ä u s l e r - S c h u l e .
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V o l k s b a n k  R a i f f e i s e n b a n k  D a c h a u

B i l a n z s u m m e 1 , 6 9 1  M i l l i a r d e n  E u r o

K u n d e n  8 0 . 0 0 0 

M i t g l i e d e r  3 3 . 6 1 9

G e s c h ä f t s s t e l l e n 2 4

M i t a r b e i t e r  d e r  B a n k 3 2 8

S t a n d :  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .

man nichts kaufen.“ Mit 100 dieser kleinen Geldstü-
cke aber schon, entgegnet Sebastian Schruff. „Wie 
viel ist das denn dann?“ Ein Junge lässt sich auf ei-
nem Stuhl nach hinten fallen: „Das ist doch einfach, 
ein Euro!“ Alle lachen wieder. Spannender wird es, 
als die Kinder die Abbildungen auf den Rückseiten 
anschauen sollen. Wo kommen die Münzen her, was 
ist zu sehen? „Das ist ein König. Und da steht Spani-
en drauf. Viva España“, fängt der Junge an zu sin-
gen. Es klimpert auf den Tischen, das Gerufe wird 
lauter. „Hier, das ist aus Portugal. Und das aus Frank-
reich, wo die Europameisterschaft ist.“ 

Die Lehrer werden die ganze Zeit über mit einbezo-
gen. Christina Rudolph zum Beispiel beugt sich zu 
einem der Mädchen. „Auf der Münze ist ein Adler 
zu sehen, wo kommt die her?“, fragt die Klassen-
lehrerin der Mittelstufe. Die Jugendliche überlegt, 
dann erinnert sie sich. „Aus Deutschland, der Adler 
ist auch auf dem Trikot der Nationalmannschaft!“ 
Anschließend kehrt wieder etwas Ruhe ein. Die 
Schülerinnen und Schüler sortieren die Münzen auf 
einem Zählbrett und rechnen die Summen zusam-
men. Ebenso addieren sie die Werte, die auf den 
100-, 200- und sogar 500-Euro-Scheinen stehen, die 
Schruff schließlich aus einem Geldtäschchen holt. Sie 
kontrollieren Wasserzeichen und Hologramme und 
begutachten die Unterschrift des Präsidenten der 
Europäischen Zentralbank, der sich auf allen Geld-
scheinen verewigt hat.

P a s s e n d  z u m  L e h r p l a n

Für die Schule sind die Angebote der Volksbank eine 
willkommene Ergänzung, sagt Christina Rudolph. 
„Wir nehmen das sehr gerne an, weil es Abwechs-
lung bringt und den Unterricht interessanter macht. 
Die Schüler sind sehr engagiert und konzentriert bei 
der Sache“, beschreibt die Lehrerin ihre Erfahrun-
gen. Die Unterrichtseinheit passe zudem sehr gut 
in den Lehrplan. In der Berufsschulstufe, in der sich 
ein Teil der Schüler befindet, gehöre die finanziel-
le Bildung dazu. „Einige der Jugendlichen werden 
in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, 
wenn sie von der Schule gehen, andere aber auch 
auf dem ersten Arbeitsmarkt.“ Deswegen seien The-
men wie Löhne oder auch der „Wert des Geldes“ 
sehr wichtig. 

Im Unterricht machen die Lehrer auch Rollenspiele 
mit den Schülern, um Lebenspraxis einzuüben, wie 
es heißt. Sie lassen sie zum Beispiel Einkaufsszenen 
nachspielen, einen Einkaufszettel anfertigen und 

das Wechselgeld nachzählen, sie besuchen gemein-
sam den Weihnachtsmarkt oder ein Café, um die Ju-
gendlichen auf ein möglichst selbstständiges Leben 
vorzubereiten. Rudolphs Kollege Hans-Jürgen Hor-
nung bestätigt den großen Nutzen externer Hilfen 
bei der Arbeit. „Wir halten einmal in der Woche ei-
nen Förderkurs ab, in dem wir mit dem Euro rechnen. 
Da passt das Angebot der Volksbank gut hinein.“ 
Für seine Schüler sieht er gute Möglichkeiten, in ei-
nem Job außerhalb der Werkstätten für behinderte 
Menschen unterzukommen. In der Bücherei etwa, in 
der Jugendherberge oder im Biomarkt gebe es Stel-
len, bei denen sich die Schüler in Praktika beweisen 
könnten. „Auch dort gehört das Wissen um finanzi-
elle Zusammenhänge zum Alltag.“ 

Als die Stunde beendet ist, verabschieden sich die 
Schüler mit vielen Umarmungen in die Pause. Sebas-
tian Schruff packt seine Anschauungsobjekte in eine 
Tüte, verlässt den Raum. Im Flur spricht er noch kurz 
mit Christina Rudolph, bis er jäh unterbrochen wird. 
Über den gesamten Gang schreien zwei Mädchen:  
„Sebastian, Sebastian!“ Der Bankmitarbeiter dreht 
sich zu ihnen um und geht auf sie zu. Beide drücken 
ihn fest an sich, sie freuen sich, ihn zu sehen. Als er 
zurückkommt, lächelt er immer noch. „Daran musste 
ich mich auch gewöhnen. Die beiden waren in mei-
ner Gruppe im Legoland und haben mich sofort wie-
dererkannt“, sagt er. „Die Kinder bauen direkt eine 
so große Nähe auf, das ist abseits der Arbeit hier 
wirklich schön.“ 

„Sebastian,  
Sebastian!“

Z w e i  M ä d c h e n  d e r  J o h a n n e s -

N e u h ä u s l e r - S c h u l e
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Die beiden Jungs rennen durch die enge Hummer-
gasse, biegen nach links und 20 Meter weiter wieder 
nach rechts in die Siemensterrasse. Dort, auf einer 
der Haupteinkaufsstraßen von Helgoland, liegen 
Läden, Restaurants und Cafés wie an einer Perlen-
schnur aufgefädelt. Und direkt an der Ecke, in einem 
schlichten Gebäude, liegt die Filiale der Volksbank 
Stade-Cuxhaven. Mit ebenso hohem Tempo, wie sie 
gerade durch die Straßen gelaufen sind, geht’s für 
die beiden Neunjährigen in die kleine Schalterhalle, 
wo zwei, drei Mitarbeiter an ihren Tischen arbeiten. 
Kurz zu Atem kommen, anstellen, warten, drankom-
men – und dann passiert etwas Seltsames. Die Jun-
gen reißen ihre Münder auf – und zeigen ihre präch-
tigen Zahnlücken. 

Was fast wie ein Streich der beiden Kinder klingt, 
ist Teil eines groß angelegten Projekts der Volks-
bank Stade-Cuxhaven. Unter dem Titel „Zahnpirat“ 
verknüpfen Jens Drexler, Marcel Wiebusch und ihr 
Team seit dem Jahr 2015 eine ganze Reihe von Ide-
en, die auf den ersten Blick kaum zusammenpassen. 
„Wir verbinden die Themen Zahnpflege, Sparen und 
finanzielle Bildung, indem wir eine spannende Ge-
schichte erzählen“, erklärt Jens Drexler, Prokurist 
und Marketing-Chef der Bank. Und die geht so: Der 
Zahnpirat Flint hat auf der Hochseeinsel Helgoland, 
die zum Marktgebiet der Volksbank gehört, einen 
Schatz in der dortigen Filiale versteckt. Dort lebt er 

auch, mit seinem Freund, dem Basstölpel Basti. Und 
da Flint ein netter, verantwortungsbewusster Pirat 
ist, gibt er den Kindern etwas von seinem Schatz ab: 
2 Euro pro – auf natürlichem Wege – ausgefallenem 
Milchzahn. 

1 . 8 0 0  M i l c h z ä h n e  p r ä m i e r t

Die Story ist einfach erzählt, hat aber einen komple-
xen Hintergrund. „Wir haben darüber nachgedacht, 
wie wir das Thema Sparen attraktiver machen kön-
nen, erst recht in Zeiten des absoluten Niedrigzin-
ses“, erklärt Marcel Wiebusch die ersten Überlegun-
gen. „Der Weltspartag allein, an dem die Kinder in 
die Banken kommen, reicht dafür nicht mehr aus.“ 

Die Lösung für diesen wichtigen Teil der finanziellen 
Bildung lautete, die Kinder schon ganz früh anzu-
sprechen, mit etwas, wozu jede Familie einen engen 
Bezug hat. Als Idee tauchte schließlich nach vielen 
Überlegungen der Verlust der Milchzähne auf, der 
jeden Jungen und jedes Mädchen spätestens im 
Grundschulalter ereilt. Daraus entstand ein Konzept, 
das nachhaltig und in vielen Etappen die Kinder bis 
ins Erwachsenenalter begleiten kann.  

Als erster Schritt erfolgte im Geschäftsgebiet die 
Ansprache aller Kinder, die ihr fünftes Lebensjahr 
erreicht hatten. Ein Anschreiben auf Schatzkarten-
papier ging an die Eltern, die anschließend zu einer 
genossenschaftlichen Beratung eingeladen wur-
den. Rund 3.400 dieser Erstgespräche kamen in den 
ersten anderthalb Jahren auf diesem Weg zustan-
de, in denen die Bankmitarbeiter den Familien das 
„Zahnpiratsparen“ vorstellten. Für die Kinder gab 
es dazu eine Stempelkarte und eine kleine Schatz-
kiste, zur Dokumentation und zum Sammeln der 
ausgefallenen Zähne. Parallel konnten die Eltern 
für ihre Söhne und Töchter ein Konto eröffnen, das 
als VR-MeinKonto vom Sparbuch im Laufe der Jahre 
zum vollwertigen Girokonto inklusive VR-BankCard 
und Online-Banking wachsen kann. „Darauf werden 
dann jeweils die 2 Euro eingezahlt. Die Zähne kön-
nen die Kinder natürlich behalten“, sagt Jens Drexler 
mit einem Schmunzeln und verweist auf mittlerwei-
le rund 1.800 ausgefallene Zähne, für die die Prämie 
angewiesen wurde. 

K o s t ü m  u n d  K i n d e r b u c h

Damit Spaß, Bildung und monetäre Anreize für die 
Kinder perfekt zusammenpassen, haben die Bank-
mitarbeiter ihre Idee gut durchdacht. Zum einen 
passt sie gut in das gesamte Engagement der finan-

„Wir verbinden  
die Themen  

Zahnpflege, Sparen  
und finanzielle  

Bildung, indem wir  
eine spannende  

Geschichte
erzählen.“

J e n s  D r e x l e r
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O b e n :  F l i t z e n  m i t  F l i n t :  D e r  H e l g o l ä n d e r  Z a h n p i r a t  v e r s e t z t  d i e  j u n g e n  I n s u l a n e r  i n  B e g e i s t e r u n g  u n d  b r i n g t  s i e  i n  B e w e g u n g . 
U n t e n :  G u t  a u s g e r ü s t e t  m i t  B a l l o n  u n d  S t i c k e r  ( l i n k s )  s o w i e  u n t e r s t ü t z t  v o m  B a s s t ö l p e l  B a s t i  ( r e c h t s )  g e h t  e s  g e m e i n s a m  m i t 
d e m  Z a h n p i r a t e n  a u f  z u  n e u e n  E x k u r s i o n e n .
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M a r c e l  W i e b u s c h ,  C a r o l i n  D a n z  u n d  J e n s  D r e x l e r  ( B i l d  r e c h t s  u n t e n ,  v o n  l i n k s  n a c h  r e c h t s )  t r e i b e n  d a s  P r o g r a m m  v o r a n , 
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V o l k s b a n k  S t a d e - C u x h a v e n 

B i l a n z s u m m e 1 , 0 3 8  M i l l i a r d e n  E u r o
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G e s c h ä f t s s t e l l e n 1 6

M i t a r b e i t e r  d e r  B a n k 2 4 0

S t a n d :  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .

ziellen Bildung, bei dem die Bank zu Girokonten, Si-
cherheit beim Online-Banking und -shoppen oder zu 
Überschuldung aufklärt. Zum anderen haben Drex-
ler und seine Mannschaft auf externen Sachverstand 
gesetzt. Zur Aktion gehört ein Kinderbuch, das 
gemeinsam mit einer Grafikerin und einer Autorin 
entwickelt wurde, und das die Geschichte des Pira-
ten erzählt. Ebenso professionell ist die Bank auch 
das Thema Zahnpflege angegangen. Sie hat sich mit 
Zahnärzten in der Region zusammengetan, die wie-
derum bei sämtlichen Texten und Kernaussagen be-
raten haben – „und unsere Aktion sogar noch emp-
fehlen“, wie Jens Drexler mit Stolz erzählt.

Über die gemeinsame Leistung freut sich auch Mar-
cel Wiebusch. Der Marketing-Experte der Bank hat 
gemeinsam mit seiner Kollegin Carolin Danz im 
Team von Jens Drexler das Konzept mitentwickelt –  
und heute auf Helgoland eine ganz besondere Rol-
le eingenommen, die ihn ganz schön anstrengt. Er 
schlüpft in ein aufwendig gestaltetes, überlebens-
großes Kostüm von Flint. So verkleidet führt er die 
mittlerweile zehnköpfige Kindergruppe aus der 
Bank durch die Einkaufsstraße Richtung Meer. Pas-
santen bleiben stehen, machen Fotos, kleine Kinder 
umarmen den freundlichen Piraten, der überall, wo  
er vorbeigeht, für Aufsehen sorgt. „Genau das woll-
ten wir erreichen, indem wir Flint von einer renom-
mierten Puppenbildnerin aus der gezeichneten in 
die reale Welt haben überführen lassen“, erzählt 

Marcel Wiebusch während einer Verschnaufpause 
am Strand. Er schwitzt unter seinem Kostüm, aber 
Spaß macht es ihm trotzdem. „Die Reaktionen der 
Kinder sind toll und wir finden es auch wichtig, dass 
wir als Bankmitarbeiter uns immer wieder mit unse-
rer Geschichte identifizieren können.“ 

S c h a t z s u c h e r  u n d 
G e l d z ä h l e r

Die Story ist rund, das merkt man auch den Helgo-
länder Jungen und Mädchen an. Sie reagieren sehr 
positiv auf Flint, suchen mit ihm seinen Schatz im 
kleinen Freilichtmuseum, unterhalb der roten Klip-
pen und schließlich im Keller der Bank. „Hier hat 
Flint sein Lager aufgeschlagen“, sagt Carolin Danz. 
Die Marketing-Kollegin führt die Gruppe mit ver-
schwörerischem Blick die Treppe hinunter und ach-
tet auch darauf, dass Flint – im Kostüm ist Marcel 
Wiebusch fast 2,50 Meter groß – unbeschadet in 
seinem Versteck landet. Das liegt direkt gegenüber 
vom Tresorraum, den der Nachwuchs schließlich 
auch noch besichtigen darf. „An dieser Stelle kön-
nen wir wieder die finanzielle Bildung mit unserer 
Geschichte verbinden“, sagt Carolin Danz. Die Kin-
der bekommen einen kurzen Überblick über Geld-
zählmaschinen und alle möglichen Arten von Wäh-
rungen, sie fragen nach, sind interessiert. 

Das Konzept wird sehr gut angenommen, sagt Ca-
rolin Danz – und schaut schon nach vorne. Einige 
Wochen nach der Tour mit den Helgoländer Kindern 
werde sie mit Flint auf die Insel zurückkehren. Rund 
100 Kinder und Eltern aus dem Geschäftsgebiet vom 
Festland hätten sich angekündigt, um Flints Schatz 
zu suchen, organisiert von der Volksbank Cuxha-
ven-Stade, erzählt die Bankmitarbeiterin. „Und da 
werden wir wohl noch deutlich mehr Zahnlücken zu 
sehen bekommen.“ 

„Wir finden es  
auch wichtig,  
dass wir als  

Bankmitarbeiter  
uns immer wieder 

mit unserer  
Geschichte identi- 
f izieren können.“

M a r c e l  W i e b u s c h







Q u a d r a t i s c h ,  p r a k t i s c h ,  k l u g
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Quadra-
tisch, 

praktisch, 
klug

D i e  V o l k s b a n k  O l d e n b u r g  h i l f t  b e i  G r ü n d u n g  
u n d  A u f b a u  v o n  S c h ü l e r g e n o s s e n s c h a f t e n  i n  i h r e r  R e g i o n . 
D i e  F i r m a  E c o - C u b e s  w i r t s c h a f t e t  m i t  W ü r f e l - M ö b e l n  u n d 

s e t z t  d a b e i  a u f  g e n o s s e n s c h a f t l i c h e s  T e a m w o r k .
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Ö k o l o g i s c h  u n d  p ä d a g o g i s c h  w e r t v o l l :  M i t  g r o ß e r  S o r g f a l t  u n d  h ö c h s t  k o n z e n t r i e r t  w e r d e n  i m  W e r k r a u m  d i e  n a c h h a l t i g e n 
M ö b e l  g e s ä g t ,  g e s c h l i f f e n  u n d  l a c k i e r t .  O b e n :  R o b i n  H a r l a m m e r t  ( l i n k s )  u n d  H a n n e s  H a r m s .  U n t e n :  K e r i m c a n  Y a y a n .
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„Warum interessierst du dich für Marketing?“, fragt 
Daniel Friske und schaut Celine Cordes mit offenem 
Blick in die Augen. Die 15-Jährige überlegt kurz, 
beugt sich nach vorn und antwortet ihren beiden 
Gegenübern. „Ich finde es superspannend, mit vie-
len Leuten zu tun zu haben, und glaube, dass ich 
im Marketing gut aufgehoben bin.“ Daniel guckt 
seinen Nachbarn Robert Beil an, beide nicken. Jetzt 
stellt Robert eine Frage, nachdem er kurz auf sei-
nen eng beschriebenen Zettel gespickt hat. „Und 
was hast du für Erfahrungen in dem Bereich?“ 
Wieder überlegt Celine, schüttelt kurz den Kopf. 
„Noch keine, aber ich kann gut mit Menschen um-
gehen“, sagt die Jugendliche in der schicken Bluse. 
„Und, wie steht’s mit deinen Englischkenntnissen?“ Da  
lächelt Celine. „Die sind gut, ich kann mich fließend 
unterhalten.“ 

Die drei Jugendlichen besuchen die Oberschule 
Osternburg in Oldenburg – und führen ein ganz 
besonderes Vorstellungsgespräch. Seit Anfang des 
Jahres 2016 arbeiten jeweils ein gutes Dutzend jun-
ge Leute zwischen 15 und 17 Jahren bei Eco-Cubes 
mit. Die Schülerfirma verkauft selbst angefertigte 
Möbel aus Holz und ist gerade auf der Suche nach 
Nachwuchskräften. Der erste Jahrgang, der sich ne-
ben dem Unterricht engagierte, verlässt die Schule, 
um ins Berufsleben zu starten. Eine komplett neue 
Belegschaft ist gefragt. 

Unterstützt wird die kleine Firma von der Volks-
bank Oldenburg eG, die eine ganze Reihe Projekte 
zur finanziellen Bildung anbietet. Einen gewichti-
gen Teil dieses Engagements stellen fünf dieser ge-
nossenschaftlich organisierten Schülerfirmen dar, 
die über die ganze Stadt verteilt sind. „Wir fördern 
damit einen unserer Grundgedanken: Was man 
alleine nicht schafft, funktioniert zusammen bes-
ser – die Schüler sind wie bei jeder Genossenschaft 
Mitglieder und Unternehmer zugleich und können 
damit selbst Verantwortung übernehmen“, sagt 
Christina Zschech, die das Projekt betreut. 

V o n  d e r  G r ü n d u n g  z u r 
B i l a n z i e r u n g

Die Marketing-Expertin der Volksbank stellte die 
Weichen für das Engagement, indem sie alle organi-
satorischen Schritte begleitet hat. „Wir beraten bei 
der Gründung der nachhaltigen Schülergenossen-
schaften, bei der Erstellung der Bilanzen und geben 
ein Startkapital von 150 Euro dazu.“ Anschließend 
helfen eine Kollegin oder ein Kollege aus der je-
weiligen Geschäftsstelle bei allen weiteren Fragen 

– bei der Oberschule Osternburg ist das Christina 
Feil. „Ich bin immer da, wenn es um die finanziellen 
Belange geht“, sagt die Privatkundenberaterin. 

Einen Anstoß zur Gründung der Schülerfirma an 
der Oberschule Osternburg, zu der auch eine Ab-
teilung gehört, die Handy- und Tablet-Halterun-
gen aus Holz, Metall und Farbe herstellt, hat das 
Erasmus-Projekt WIN² gegeben – ausgeschrieben 
heißt das: Wirtschaftsunterricht international und 
handlungsorientiert gestalten. Hinter dem kompli-
zierten Namen verbirgt sich unter Federführung 
des Instituts für ökonomische Bildung der Univer-
sität Oldenburg eine sehr bunte und vielfältige Ak-
tion. „Wir haben uns mit Schülern und Lehrern aus 
Bulgarien und Polen getroffen und mit ihnen über 
die Gründung und Weiterentwicklung von Schüler-
firmen diskutiert“, erzählt Jan Müller, Konrektor 
an der Oberschule Osternburg. Die ausländischen 
Gäste waren für mehrere Tage in Oldenburg zu Be-
such, eine Fahrt nach Polen war ebenfalls Teil des 
Programms, das in ein internetgestütztes Lehr- und 
Lernkonzept zum Thema Wirtschaftsunterricht und 
Schülerfirmen und in die Lehrerausbildung an der 
Universität fließen soll. „Die Schüler haben sich 
nach anfänglicher Zurückhaltung sehr gut mitein-
ander verständigt, auf Englisch wohlgemerkt, und 
wenn das nicht ausreichend war, mit Händen und 
Füßen“, erinnert sich Müller. 

„Wir fördern
damit einen unserer 

Grundgedanken:  
Was man alleine 

nicht schafft ,  funk-
tioniert zusammen 

besser.“
C h r i s t i n a  Z s c h e c h
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I n t e r n a t i o n a l e 
A u s r i c h t u n g

Ein Ziel des Projekts ist auch eine Zusammenarbeit 
der Firmen. „Wir lassen zum Beispiel in Polen von 
einer Schülerfirma unsere Flyer drucken und wol-
len unsere Möbel dorthin liefern, wo eine andere 
Firma Schreibwaren in der Schule verkauft und un-
sere Cubes als Regale nutzen will“, berichtet Robin 
Harlammert. Im Keller der Schule stellt er mit zwei 
Mitschülern gerade die Eco-Cubes her – einfache, 
aber qualitativ hochwertige und nachhaltige Holz-
möbel, die es in unterschiedlichen Größen gibt. Er 
fräst in die vorgesägten Bretter Löcher, in die er 
wiederum Holzdübel versenkt. Mit Leim fixiert er 
das Holz, das – ganz nachhaltig – aus der Region 
stammt, zu Würfeln. „Die Treffen mit den Polen 
und Bulgaren haben total viel Spaß gemacht, weil 
man mal ganz andere Leute kennenlernt.“ 

Sein Mitschüler Hannes Harms schleift unterdessen 
die Möbelstücke, damit Kerimcan Yayan sie schließ-
lich lackieren kann. Die drei 16- bis 17-Jährigen ver-
lassen die Schule, um anschließend eine Lehre zu 
machen. „Die Schülerfirma hat mir gute Einblicke 
ins Arbeitsleben gegeben“, sagt Hannes, während 
er die letzten Lackschichten geduldig mit einer Rol-
le aufträgt. „Wir arbeiten eine Stunde pro Woche 
an den Stücken – aber wenn etwas fertig werden 
muss, machen wir gerne auch freiwillig weiter“, er-
gänzt  Kerimcan.

V o l k s b a n k  O l d e n b u r g  e G

B i l a n z s u m m e 6 1 5  M i l l i o n e n  E u r o

K u n d e n 3 9 . 4 0 0

M i t g l i e d e r 2 0 . 2 6 5

G e s c h ä f t s s t e l l e n 1 3 

M i t a r b e i t e r  d e r  B a n k 1 7 0

S t a n d :  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .

„Ich finde das  
wahnsinnig span-
nend, auch weil  
sich hier Talente  

zeigen, die man im 
Unterricht so nie  

vermuten würde.“
A l e x a n d r a  M a n n

Die Schüler seien mit Feuereifer und hoch motiviert 
dabei, beschreibt Jan Müller die Arbeitsweise. „Das 
ist eben etwas ganz anderes, als nur in der Theorie 
zu lernen“, sagt der Lehrer für Wirtschaft und Tech-
nik, der die Firma neben der Koordination auch auf 
der technischen Seite begleitet. Sämtliche Jugend-
lichen nehmen am sogenannten fächerübergreifen-
den Profilunterricht teil, der in vier Schulstunden in 
der Woche technische und wirtschaftliche Aspekte 
vereint und auch der Berufsorientierung dient. „Die 
Schüler bekommen beim Ausscheiden aus der Firma 
auch Arbeitszeugnisse, die sie später als Referenz 
nutzen können“, nennt Jan Müller einen weiteren 
Vorteil des Engagements, zu dem auch eine mehrtä-
gige Fortbildung etwa zum Thema Buchführung für 
die Schüler an der Berufsschule Haarentor gehört. 

Mit den Zahlen, die zum wirtschaftlichen Handeln 
unbedingt dazugehören, ist auch Müllers Kollegin 
Alexandra Mann gerade beschäftigt. Gemeinsam 
mit dem dritten Lehrer im Bunde, Lutz Hofmann, 
hat sie den betriebswirtschaftlichen Teil der Schü-
lerfirma übernommen, zu dem die Bilanzierung, 
aber auch die Werbung oder der Vertrieb gehören. 
In einem hellen Raum sitzen die beiden Lehrer mit 
einigen Schülern an Computern, um Rechnungen 
zu schreiben. „Alles läuft wie bei einer normalen 
Firma ab. Die Jugendlichen müssen manchmal auch 
unangenehmere Dinge wie die Buchhaltung über-
nehmen und sich mit vielen Entscheidungen ausein-
andersetzen“, sagt die Fachleiterin für den Bereich 
Wirtschaft. „Die Schüler müssen sich selbst motivie-
ren, das ist manchmal im Schulalltag gar nicht so 
einfach“, beschreibt Alexandra Mann die kleinen 
Klippen, die die junge Firma umschiffen muss. Auf 
der anderen Seite sind sie ihr eigener Chef, können 
ihre Ideen verwirklichen – so entsteht gerade ein 
dritter Teil der Schülerfirma, eine Fahrradwerk-
statt. „Sie bekommen Einblicke, die sie sonst später 
erst im Beruf gewinnen könnten“, sagt die Lehre-
rin. „Ich finde das wahnsinnig spannend, auch weil 
sich hier Talente zeigen, die man im Unterricht so 
nie vermuten würde.“
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B i l a n z i e r u n g ,  W e r b u n g ,  B e w e r b u n g s g e s p r ä c h e  f ü h r e n  . . .  a l l e s  l ä u f t  w i e  i n  e i n e r  n o r m a l e n  F i r m a  a b .  U n t e n  l i n k s ,  d a s 
g e s a m t e  E c o - C u b e s - T e a m ,  u n t e n  r e c h t s :  C h r i s t i n a  F e i l  ( l i n k s )  u n d  C h r i s t i n a  Z s c h e c h  ( r e c h t s )  v o n  d e r  V o l k s b a n k  O l d e n b u r g 
m i t  d e n  L e h r e r n  d e r  O b e r s c h u l e  O s t e r n b u r g  J a n  M ü l l e r  ( 2 .  v o n  l i n k s ) ,  A l e x a n d r a  M a n n  ( M i t t e )  u n d  L u t z  H o f m a n n .  O b e n  u n d 
M i t t e  l i n k s :  C e l i n e  C o r d e s  i m  G e s p r ä c h  m i t  D a n i e l  F r i s k e  ( l i n k s )  u n d  R o b e r t  B e l l .
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D i e  M ü n c h n e r  B a n k  e r k l ä r t  G e l d -  u n d  W i r t s c h a f t s k r e i s - 
l ä u f e  i n  e i n e m  e i g e n e n  M u s e u m .  U n d  r ü c k t  d a b e i  a u c h  i h r e  

g e n o s s e n s c h a f t l i c h e  Ü b e r z e u g u n g  i n s  B l i c k f e l d . 

Wissen,  
Wurzeln, 

Wertewelt

W i s s e n ,  W u r z e l ,  W e r t e w e l t

L a r i s s a  K l a u s ,  D r .  A n t j e  K u t t n e r ,  M i r j a m  S c h m i d t  ( v o n  l i n k s 
n a c h  r e c h t s )
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Die Münchner Bank engagiert sich für finanzielle 
Bildung in vielen Projekten. Eines davon ist ein ei-
genes Museum, das den Bürgern der Region – und 
vor allem Schulklassen – die Funktion von Geld- und 
Wirtschaftskreisläufen nahebringt. Seit dem Jahr 
2013 dienen dazu zum Beispiel Ausstellungsstücke 
wie Muscheln, die früher als Zahlungsmittel ver-
wendet wurden, interaktive Tische, die ein Glossar 
zu Finanzthemen bieten, oder Filme – auf Deutsch 
und Bayerisch –, die das Geld-, Bank- und Genossen-
schaftswesen erklären. Wir sprachen mit Dr. Antje 
Kuttner, Mirjam Schmidt und Larissa Klaus von der 
Münchner Bank über die Inhalte, Ausrichtung und 
Funktionen des Museums und inwieweit diese in 
die sich ständig weiterentwickelnde Werte- und En-
gagementswelt der Bank passen. 

Warum hat die Münchner Bank ein  
eigenes Museum?

Mirjam Schmidt: Wir leisten einen Beitrag dazu, dass 
Menschen jeden Alters so informiert wie möglich 
sind und unabhängige Entscheidungen treffen kön-
nen. Wir erklären die Themen zwar sachlich korrekt, 
aber zugleich möglichst anschaulich. Nur so können 
die für viele Verbraucher auf den ersten Blick eher 
langweiligen oder komplizierten Fakten spannend 
und anschaulich werden.

Haben Sie ein Beispiel dafür?

Mirjam Schmidt: Wir konzipieren aktuell eine Aus-
stellung, für die wir die Bürger Münchens aufgeru-
fen haben, uns ihre Sparschweine zu bringen. Dabei 
tauchen ganz viele alte Exemplare auf, aus verschie-
densten Materialien und in höchst unterschiedlichen 
Formen. Es kommen Kinder zu uns und bringen ihre 
Spardosen, aber auch Senioren, die 50, 60 Jahre alte 
Stücke dabei haben. Ein Experte schaut sich die Stü-
cke an und ordnet sie zeitlich wie stilistisch ein. Eine 
Auswahl davon werden wir schließlich ausstellen. 

Was wollen Sie mit einer  
solchen Ausstellung erreichen?

Larissa Klaus: Wir verbinden mit der Aktion ganz 
unterschiedliche Themen. In der Öffentlichkeit zei-
gen wir unsere Heimatverbundenheit, die für die 
Münchner Bank ganz wichtig ist: Wir kommen von 
hier und arbeiten für die fast zwei Millionen Men-
schen in der Stadt und im nahen Umland. Mit der 
Ausstellung stellen wir auch heraus, dass jeder zu 
uns kommen kann und wir einen Ort bieten, der 

für alle Menschen geöffnet ist. Die Bank wird da-
durch transparenter. Gleichzeitig tragen wir unsere 
Themen in die Stadt und nehmen so auch unseren 
Bildungsauftrag wahr, den wir sehr wichtig finden.

Wie setzen Sie diesen im Museum um?

Mirjam Schmidt: Wir haben gerade eine Ausstel-
lung eröffnet, in der wir Geldscheine aus verschie-
denen Ländern zeigen. Das Interessante daran: Wir 
gehen täglich damit um, doch schauen nicht genau 
hin. Dabei dient das Bargeld neben seiner Funktion 
als Zahlungsmittel oft als Werbefläche, wenn man 
so möchte. Es vermittelt mehr oder weniger subtile 
Botschaften über die jeweiligen Staaten: Südafrika 
zeigt zum Beispiel die Schönheit der Natur, in Lett-
land sind Trachten zu sehen, auf den Euroscheinen 
hingegen stilisierte Fenster und Brücken, die kein 
bestimmtes Bauwerk hervorheben, sondern europä-
ische Baustile und Epochen symbolisieren. 

Wie wird das Museum angenommen?

Larissa Klaus: Sehr gut. Es melden sich viele Schul-
klassen an, die hier Führungen bekommen – gleich-
zeitig haben wir auch Laufpublikum, weil der große 
Raum zu den Öffnungszeiten der Bank immer zu-
gänglich ist. 

Wie ordnet sich das Museum  
in Ihr gesellschaftliches Engagement ein? 

Antje Kuttner: Da muss ich ein wenig ausholen. Wir  
haben unsere unternehmerische Verantwortung schon 
immer sehr ernst genommen, vom Vorstand bis zum 
Kundenberater. Als älteste Genossenschaftsbank 
Bayerns, mit 150 Jahren Geschichte, haben wir eine 
starke Verbundenheit zu den Menschen und der Re-
gion. Das haben unsere Mitglieder und Kunden im-
mer wieder gemerkt, auch über die vielen Aktionen, 
die wir in den vergangenen Jahrzehnten gestartet 
haben, gerade im Bereich der finanziellen Bildung. 
Seit Ende 2015 haben wir den gesamten Bereich aber 
organisatorisch stark umgebaut und eine eigene Ab- 
teilung „Genossenschaftliche Wertewelt“ eingerichtet. 

Welche Werte hat die Bank für sich identifiziert?

Antje Kuttner: Wir haben auf unsere Wurzeln ge-
schaut, auf unsere genossenschaftliche Herkunft 
und uns zum Beispiel mit den Werten beschäftigt, 
die schon von Hermann Schulze-Delitzsch, einem 
der führenden Gründerväter des deutschen Genos-
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senschaftswesens, propagiert wurden. Für uns pas-
sen dabei Prinzipien wie ehrlich, partnerschaftlich, 
heimatverbunden und unabhängig zu unserer Hal-
tung und unseren Zielvorstellungen. Nur wenn wir 
uns auf diese Weise gesellschaftlich engagieren und 
Verantwortung übernehmen, können wir auch un-
sere Geschäfte erfolgreich führen. 

In welchen Bereichen setzen Sie diese Werte um? 

Antje Kuttner: Wir haben drei Säulen definiert, die 
wir bearbeiten wollen: Mitarbeiter, Mitglieder und 
München. Im Bereich der Beschäftigten haben wir 
angefangen, indem wir zum Beispiel unsere Per-
sonalinstrumente auf das Konzept abstimmen. Bei 
den Mitgliedern starten wir in diesem Jahr. Dort ist 
ein Ziel, dass alle Neukunden auch Mitglieder wer-
den sollen, um unseren Genossenschaftsgedanken 
weiterzutragen, mit einer wechselseitigen Verant-
wortung. Zum Thema München, zu dem auch unser 
Museum gehört, passen zum Beispiel unser Medien-
kunstpreis, bei dem sich Studierende aus der Stadt 
mit unseren Werten auseinandersetzen, unser Social 
Day, an dem Azubis und Vorstände einen Parcours 
für gesunde Ernährung für Kinder organisieren, 
oder die Stiftung Lichtblick, die sozial benachteiligte 
Kinder und Jugendliche im Stadtteil Hasenbergl för-
dert und die wir finanziell unterstützen. Gerade an 
solchen Stellen justieren wir gerade nach, um unser 
Engagement noch stärker mit unseren Wertewelten 
zu verknüpfen – dadurch können wir noch zielge-
richteter und stärker helfen. 

Im Team Genossenschaftliche Wertewelt der Münch-
ner Bank ist Dr. Antje Kuttner für die strategische 
Ausrichtung  verantwortlich. Zum Team gehören au-
ßerdem Mirjam Schmidt, die das Museum der Bank 
leitet, und Larissa Klaus, die auch für Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

M ü n c h n e r  B a n k  e G

B i l a n z s u m m e 3 , 1  M i l l i a r d e n  E u r o

K u n d e n 11 3 . 8 7 3

M i t g l i e d e r 5 1 . 0 1 2

G e s c h ä f t s s t e l l e n 3 7

M i t a r b e i t e r  d e r  B a n k 5 8 0

S t a n d :  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
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„Bock- 
wurscht“ 

an der 
Börse

D i e  V o l k s b a n k  A l l g ä u - W e s t  b r i n g t  d e n  S c h ü l e r n  
i h r e r  R e g i o n  s e h r  e i n d r i n g l i c h  u n d  i n n o v a t i v  n a h e ,  w i e  

d i e  F i n a n z w e l t  u n d  d a s  B ö r s e n l e b e n  f u n k t i o n i e r e n .  
W i s s e n s h u n g e r  t r i f f t  d a b e i  a u f  S p a n n u n g  u n d  S p a ß .  
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Der Ausblick ist atemberaubend. Hinter den hohen 
Glasfenstern ist die Skyline von Frankfurt zu sehen, 
die 20-, 30-, 40-stöckigen Gebäude der Banken und 
Versicherungen gleißen in der Sonne, die manch-
mal durch die helle Wolkendecke bricht. Die Schü-
ler aus Wangen im Allgäu genießen die Perspektive, 
die ihnen der helle Raum im 50. Stock der DZ BANK 
bietet, fotografieren mit ihren Smartphones das 
Häusermeer – und nicht selten machen sie in klei-
nen Gruppen oder allein Selfies, um den Moment für 
sich festzuhalten. Der Besuch in der Zentralbank der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken ist einer der Höhepunkte, den die 
Gruppe in Frankfurt genießt. 

S i e g e r t e a m s  d e s 
B ö r s e n s p i e l s

Als Siegerteams des deutschlandweiten VR-Börsen-
spiels, bei dem sie von der Volksbank Allgäu-West 
begleitet  wurden, haben sie sich die eintägige Tour 
verdient – inklusive eines Besuchs der Börse und ei-
ner feierlichen Siegerehrung.

Den Anfang hat das besondere Erlebnis allerdings im 
Allgäu genommen, genauer gesagt in den Klassen-
räumen des Beruflichen Schulzentrums Wangen. Ver-
antwortlich dafür ist Frank Fischer. Der Leiter für den 
Bereich Privatkunden der Bank besuchte alle teilneh-
menden Schulen, um in den verschiedenen Klassen 
im Unterricht das VR-Börsenspiel zu erklären. „Vie-
le Jugendliche kennen die Grundlagen, um unsere 
Ökonomie und verschiedene Wirtschaftssysteme zu 
verstehen. Von den Mechanismen und Vorgängen an 
der Börse haben sie aber oft wenig gehört. Sie wis-
sen nicht, was die Aktienkurse bewegt, warum sich 
Kurse wie entwickeln oder ob eine Aktie teuer oder 
günstig ist.“ 

In zwei Schulstunden fängt Fischer, der für die Volks-
bank die Kunden dabei berät, wie sie ihr Vermögen 
optimal aufteilen können, mit dem rudimentären 
Börsenwissen an – und geht schnell in die Tiefe. „Am 
Ende sollen die Schüler verstanden haben, was zum 
Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis bedeutet und 
wie man mit dessen Hilfe eine Aktie bewerten kann.“ 
Anschließend erklärt er das VR-Börsenspiel, bei dem 
die Schüler in kleinen Gruppen mit einem virtuellen 
Grundkapital von 50.000 Euro starten. Gewonnen 
hat am Ende, das sei vorweggenommen, das Team 
mit der besten Performance. „Damit die Schüler das 
meiste aus ihrem Einsatz machen können, erläutere 
ich die verschiedenen Gattungen von Wertpapieren, 
die sie auf unserer Internetplattform handeln können.“

B r o k e r  f ü r  z w ö l f  W o c h e n 

Die Jugendlichen legen dort ein eigenes Depot an 
und legen los. Zwölf Wochen lang geben sie Orders 
auf, richten Stopp-Limits ein, wechseln Börsenplät-
ze, allerdings ohne echtes Risiko. Die Papiere, die ge-
handelt werden können, sind zudem eher konserva-
tiv, das ist Frank Fischer wichtig. „Wir wollen nicht, 
dass die Schüler zocken, sondern durchdacht han-
deln.“ Erlaubt sind zum Beispiel Aktien, Index-Fonds 
oder Basket-Zertifikate – erklärt werden Aktien zum 
Beispiel anhand von Werten wie Apple Inc., die etwa 
deswegen besonders spannend für die Jugendlichen 
sind, weil sie Produkte aus ihrer Lebenswelt wie 
Kommunikationstechnik oder Spielekonsolen abbil-
den können. 

Die Bank begleitet das Projekt im Laufe der Mona-
te bei größeren Fragen und verschickt wöchentliche 
Börseninformationen an die Gruppen – die Verant-
wortung aber übernehmen die Schüler selbst. „Sie 
nehmen das in die Hand und probieren etwas aus, 
auch wenn mal etwas schiefgeht“, sagt Fischer. Am 
Stichtag zum Ende des Spiels, nach drei Monaten 
Spielzeit,  wird die Entwicklung des Depots ausge-
wertet – und die Sieger stehen fest. 

Die Volksbank Allgäu-West macht anscheinend et-
was richtig, schaut man auf die puren Zahlen. Von 
317 Spielgruppen 2016, die deutschlandweit am 
Spiel teilnehmen, werden 47 von Frank Fischer und 
Kollegen betreut. „Wir vermuten, dass aus unserer 
Region so viele Schulen mit ihren Schülern teilneh-
men, weil wir ihnen das Spiel und die Grundlagen 
der Börse sehr eindringlich vermitteln und dennoch 

„Wir wollen  
nicht , dass die  
Schüler zocken,  
sondern durch- 
dacht handeln.“

F r a n k  F i s c h e r
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„ W i r  i n v e s t i e r e n  g e n a u  a n  d e n  r i c h t i g e n  S t e l l e n ” ,  s a g t  B a n k v o r s t a n d  U w e  G u t z m a n n  ( u n t e n  l i n k s ) .  G a n z  u n m i t t e l b a r  d r ü c k t 
s i c h  d i e s  i n  e i n e r  p r a l l  g e f ü l l t e n  T ü t e  v o l l e r  B u d d e l u t e n s i l i e n  a u s .  V o r a b  w u r d e n  e i n i g e  d r i n g e n d  z u  s a n i e r e n d e  P l ä t z e  p e r 
B e w e r b u n g s v e r f a h r e n  ( u n t e n  r e c h t s )  e r m i t t e l t .

K u r s s c h w a n k u n g e n  s t a t t  P o k e m o n - G o - F i g u r e n  i n  S i c h t  ( o b e n ) :  D i e  S i e g e r t e a m s  ( u n t e n  l i n k s )  f u h r e n  m i t  i h r e n  B a n k - E x p e r t e n  
i n  d a s  Z e n t r u m  d e s  G e s c h e h e n s  a n  d i e  F r a n k f u r t e r  B ö r s e .  B i l d  u n t e n  r e c h t s :  L e h r e r  L u t z  R a u t e  ( l i n k s )  u n d  F r a n k  F i s c h e r  v o n 
d e r  V o l k s b a n k  A l l g ä u - W e s t .
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V o l k s b a n k  A l l g ä u - W e s t

B i l a n z s u m m e 8 7 6 , 7 4 5  M i l l i o n e n  E u r o

K u n d e n 4 5 . 3 6 8

M i t g l i e d e r 2 2 . 4 5 1

G e s c h ä f t s s t e l l e n 1 6

M i t a r b e i t e r  d e r  B a n k 2 4 2

S t a n d :  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .

den Spaß und die Spannung in den Vordergrund 
stellen“, sagt Sonya Dreyer. „Gleichzeitig haben wir 
die Lehrer gut eingebunden, die schon seit Jahren 
aktiv mitmachen.“ 

Besonders stolz ist die Bankmitarbeiterin auch auf 
die Erfolge der Teams, die in diesem Jahr den 2., 5. 
und 6. Platz deutschlandweit belegt haben. Als Be-
lohnung für den tollen Erfolg erhalten die Spielgrup-
pen und die Klassenkassen Preisgelder zwischen 200 
und 950 Euro von der Volksbank Allgäu-West ausbe-
zahlt. „Wir sind seit dem Jahr 2013 immer unter den 
ersten fünf Gruppen in Deutschland dabei und durf-
ten seitdem jedes Jahr mit unseren Gewinnergrup-
pen nach Frankfurt an die Börse zur Siegerehrung 
fahren“, ergänzt Sonya Dreyer. „Das liegt sicherlich 
auch daran, dass das Spiel von den Lehrern aktiv in 
den Unterricht miteingebunden wird und Frank Fi-
scher die Schüler mit interessanten Informationen 
zur aktiven Teilnahme anregt.“ 

B i l d u n g s p a r t n e r s c h a f t e n

Das Börsenspiel gehört zu einem „bunten Blumen-
strauß“ der finanziellen Bildung, den die Bank für  
die Schulen gebunden hat. „Mit unserem VBAW- 
Schulförderprogramm haben wir für alle Alters-
gruppen verschiedene Angebote, bei denen der Bil-
dungsaspekt erstrangig im Vordergrund steht.“ Seit 
2009 betreut Sonya Dreyer, die selbst im Jahr 2006 
ihre Ausbildung in der Volksbank begann, den Ju-
gendmarkt. Sie entwickelte das Konzept mit, dessen 
wichtigster Baustein das Schulförderprogramm ist. 
„Wir betreuen dabei alle Klassenstufen – von Unter-
richtseinheiten, der finanziellen Unterstützung von 
Schulprojekten bis hin zur Hilfe bei der Berufsfin-
dung – hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Damit 
wir mit den Schulen nachhaltig zusammenarbeiten 
können, sind wir auch feste Bildungspartnerschaf-
ten mit inzwischen zwölf Schulen eingegangen und 
erreichen so mehrere Tausend Kinder und Jugend-
liche.“ Die Landesregierung in Baden-Württemberg 
legt viel Wert auf diese Verbindung zwischen The-
orie und Praxis, ergänzt Sonya Dreyer. „Die Schü-
ler sollen möglichst viel aus der beruflichen Praxis 
mitbekommen – damit sind wir, was den kaufmänni-
schen Bereich und die ökonomische Bildung angeht, 
ein sehr guter Partner.“  

Die Zusammenarbeit ist eng und vertrauensvoll, das 
ist auch in Frankfurt zu sehen, wohin Frank Fischer 
die Gewinnerteams begleitet hat. Es wird viel ge-
scherzt – Humor ist immer dabei, was man auch an 
den Gruppennamen ablesen kann. So ist zum Bei-

spiel das „Team Bockwurscht“ mit von der Partie. Die 
Schüler und die Bankmitarbeiter kennen sich, erle-
ben die Eindrücke gerne gemeinsam. Der Bereichs-
leiter lässt sich mit durch die Börse führen, beant-
wortet viele Fragen, die in dem Besucherraum über 
dem wuseligen Handelsparkett auftauchen.

Was Frank Fischer besonders an den Jugendlichen 
begeistert, fällt ihm noch einmal bei der Siegereh-
rung auf. Die Gruppen werden dort der Reihe nach 
aufgerufen und von einer Moderatorin zu ihren 
Depots befragt. Sie erzählen auf der Bühne davon, 
wie sie ihre Käufe und Verkäufe unterstützt durch 
eingehende Recherchen selbstständig entschieden 
haben oder wie sie etwa mit einem dreifach gehe-
belten Öl-Zertifikat erfolgreich waren – und die an-
deren Schüler hören im Zuschauerraum gebannt zu. 
Der Mann von der Volksbank nickt zufrieden. „Die 
Jugendlichen haben sich im Laufe der Zeit so in das 
Thema hineingearbeitet, dass sie es zu ihrem eigenen  
Interesse gemacht haben – das finde ich toll, auch 
weil es unser Engagement noch einmal bestätigt.“

„Die Schüler  
sollen möglichst  

viel aus der  
beruflichen Praxis 

mitbekommen.“ 
S o n y a  D r e y e r



J e d e r  Z u g  m a c h t  k l u g
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D i e  V o l k s b a n k  R a i f f e i s e n b a n k  G r e i f s w a l d  e G  h a t  f ü r 
d i e  F i n a n z e r z i e h u n g  d e r  J ü n g s t e n  e i n  e i g e n e s  B r e t t s p i e l 

e n t w i c k e l t .  D o r t  z ä h l t  n e b e n  e i n  w e n i g  W ü r f e l g l ü c k 
v o r  a l l e m  d e r  r i c h t i g e  M i x  a u s  S p a r e n  u n d  A u s g e b e n . 

Jeder 
Zug 

macht 
klug
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In der Schalterhalle der Volksbank Raiffeisenbank  
Greifswald wird es laut. 25 Kinder der Karl-Krull- 
Grundschule kommen mit ihrer Schulsozialarbeite- 
rin in den hohen lichten Raum, unterhalten sich, 
lachen, kichern. Bis Klaus-Peter David das Wort er-
greift. Plötzlich wird es mucksmäuschenstill. Der 
stellvertretende Leiter Filialkundenberatung und 
Ausbildungsbeauftragte der Bank begrüßt die Schü-
ler und teilt sie in drei Gruppen ein. „Unser Pro-
gramm heute hat drei Stationen und jeder darf jede 
erleben“, sagt David. Der Startschuss für das heuti-
ge „Spar dich schlau“-Projekt ist gefallen – mit dem 
spielerischen Konzept bringt die Bank Schülern der 
vierten Klassen das Sparen näher, erklärt wirtschaft-
liche und finanzielle Abläufe. 

Entwickelt haben die Aktion angehende Bankkauf-
leute vor fünf Jahren. Den Anstoß dazu gab eine 
Lücke: „Wir haben uns gefragt, was wir als Bank an 
die Schulen zurückgeben können. Im Bereich Berufs-
frühorientierung gehen wir zum Beispiel an Gymna-
sien, Realschulen und auch Förderschulen. Unsere 
Azubis organisieren zudem einen eigenen Stand auf 
einer großen Berufsmesse, die wir mitveranstalten“, 
erklärt Heike Witt. „Nur für die Kleineren hatten wir 
noch nichts im Angebot.“ Das Sparen sollte zum The-
ma werden, sagt die Personal- und Ausbildungsbe-
auftragte der Volksbank Raiffeisenbank Greifswald 
eG. „Jeder redet davon, wie man sich Wünsche er-
füllen kann, oft mit Krediten – wir wollten da etwas 
entgegensetzen.“ Einen weiteren Impuls bekamen 
die engagierten Auszubildenden und Ausbilder aus 
den eigenen Familien, denn Recherchen ergaben, 
dass für die Grundschüler das Thema im Lehrplan 
kaum auftaucht. 

B l i c k  h i n t e r  d i e 
K u l i s s e n

Heike Witt stellte ein Team aus Auszubildenden 
zusammen, das sich mit einem Konzept für „Spar 
dich schlau“ befassen sollte – der Titel war schnell 
gefunden. „Wir haben das Ganze dann gemeinsam 
mit Franziska Storch entwickelt, um möglichst nah 
an den Kindern dran zu sein.“ Die Schulsozialarbei-
terin der Karl-Krull-Grundschule, die für den Träger 
Öffnung der Schulen e.V. arbeitet, bestätigt, dass 
das Sparen in der Schule bis dahin keine Rolle spiel-
te. „Es war mir wichtig, dass die Schüler aber nicht 
nur lernen, was sie mit ihrem Taschengeld anfangen 
können“, erläutert sie ihren Impuls, bei dem Pro-
jekt mitzumachen. „Ich fand es spannend, dass die 
Kinder auch einen Blick hinter die Kulissen werfen 
können.“ Ihr fachlicher Blick half dabei, die gesamte 

Aktion zielgruppengerecht in einer für die Kleinen 
verständlichen Sprache zu entwickeln. 

Zurück in die Bank: Hier hat sich die Klasse inzwi-
schen in drei Gruppen aufgeteilt. Die Auszubilden-
den Katja Sünwoldt und Lukas Leicht übernehmen 
sieben Kinder und setzen sich auf einer blauen Mat-
te um ein kreisrundes Spielbrett, das in 17 Felder un-
terteilt ist – eine der drei Stationen von „Spar dich 
schlau“. Das Holzbrettspiel, das von einer Tischlerei 
nach den Vorgaben der Auszubildenden gefertigt 
wurde, funktioniert ähnlich wie Monopoly: Ziel 
ist es, am Ende mehr Geld zu haben als die ande-
ren Teilnehmer. Der wichtige Unterschied: „Es geht 
nicht darum, einfach nur zu verdienen. Entscheidend 
ist, die richtige Mischung aus Ausgeben und Sparen 
zu erreichen“, erklärt Lukas Leicht die Idee. Jeder 
Mitspieler sucht sich eine der Spielfiguren aus und 
beginnt mit 20 Euro Startkapital. Nach 20 Minuten 
– die Zeit wird gestoppt – ist das Spiel beendet. Mit-
hilfe eines Würfels bewegen sich die Kinder um das 
Spielbrett. 

R e c h e n s p i e l e

Die verschiedenen Felder haben unterschiedliche 
Zwecke. Wenn die Spieler auf „Quiz“ landen, steht 
eine Frage an: „Du bekommst 15 Euro Taschengeld 
und kaufst dir für 2,50 Euro Süßigkeiten. Wie viel 
bleibt übrig?“, fragt Katja Sünwoldt Sven, der ihr ge-
genübersitzt. Der Junge rechnet, schnell kommt die 
Antwort. „12,50 Euro“, sagt er und bekommt 50 Cent 
als Belohnung. „Richtig!“ Sein Nachbar Max wür-
felt, er gelangt zu einem der Aktionsfelder. „Es ist  
warm, kauf ein Eis, zahle 1,50 Euro“, sagt Lukas Leicht.  

„Wir haben uns  
gefragt, was  
wir als Bank  

an die Schulen  
zurückgeben  

können.“
H e i k e  W i t t
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V o l k s b a n k  R a i f f e i s e n b a n k 
G r e i f s w a l d  e G

B i l a n z s u m m e 5 0 3 , 8 2  M i l l i o n e n  E u r o

K u n d e n 3 4 . 6 6 5
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S t a n d :  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .

Der Junge gibt die richtige Summe von seinem Spiel-
geld ab. Vincent ist nun dran, er landet auf dem 
Volksbank-Feld und kann entscheiden, wie viel er 
von seinem bisher erspielten Geld auf sein Sparbuch 
legt. „15 Euro“, sagt er, „da kann ich mir dann später 
mal was von kaufen.“ 

Die Kinder lernen, ihr eigenes Budget zu verwalten, 
sich trotzdem etwas zu gönnen und gleichzeitig so 
zu sparen, dass sie sich später einen kleinen Traum 
erfüllen können. „Wir haben damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht – die Rückmeldungen, die wir von 
der Schule bekommen, sind immer super“, sagt Lu-
kas Leicht. „Und für uns ist das eine tolle Aufgabe. 
Das Projekt bringt Abwechslung in den Alltag und 
wir lernen viel, bei der Organisation, aber auch beim 
Umgang mit den Kindern.“ 

Neben dem Spiel gehört auch ein Stuhlkreis zum 
Programm. Die Azubis tauschen sich mit den Kin-
dern aus, entlocken ihnen ihr Vorwissen zum Thema 
Geld, stellen viele Fragen wie: Welcher Euroschein 
ist der wertvollste? Wozu hast du eine Spardose? 
Was kannst du tun, um dein Taschengeld aufzubes-
sern? Oder: Was glaubst du, warum Eltern ihr Geld 
zur Bank bringen? Die Antworten sind vielfältig – 
und den Kindern macht es sichtlich Spaß, sich kon-
zentriert mit den jungen Auszubildenden zu unter-
halten. 

B e s u c h  i m  V o r s t a n d s b ü r o 

Bei der letzten Station, der Bank-Erkundung, drehen 
die Schüler den Spieß noch einmal um. Die Kinder 
dürfen zum Beispiel in das Büro des Vorstands – und 
stellen jede Menge Fragen. „Es ist wirklich toll, wie 
viel Zeit sich die Mitarbeiter nehmen – und ein Chef 
einer Bank, der mit den Kindern redet, ist etwas 
ganz Besonderes“, beschreibt Sozialarbeiterin Fran-
ziska Storch ihre Eindrücke. Die Kinder bekommen 
zudem den Geldautomaten, den sie höchstens vom 

Geldabheben mit ihren Eltern kennen, von hinten zu 
sehen. „Da kommt ganz viel Geld rein, wie viel ist 
das wohl?“, ruft Lisa. „Wie der das wohl schafft, dass 
genau die richtige Menge vorne rauskommt?“, fragt 
sich Max. Geduldig beantworten die Azubis die Fra-
gen, bis sie ganz am Ende den vielleicht spannends-
ten Teil des Projekts vorstellen: Die Kinder dürfen in 
den Tresorraum, in dem sie die massive Tür und die 
glänzenden Schließfächer mit großen Augen bestau-
nen. Über die größte Überraschung freut sich die 
Gruppe schließlich wieder lautstark. Auf sie wartet 
ein Schatz aus Schokoladenmünzen und -scheinen, 
stilecht versteckt in einer Holztruhe. 

„Ein Chef einer 
Bank, der mit  

den Kindern redet, 
ist etwas ganz  
Besonderes.“

F r a n z i s k a  S t o r c h
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A u c h  e i n e  B a n k - E r k u n d u n g  s t e h t  f ü r  d i e  S c h ü l e r  m i t  a u f  d e m  P l a n  –  i n k l u s i v e  T r e s o r r a u m  ( o b e n )  u n d  e i n e m  B e s u c h  i m 
V o r s t a n d s b ü r o  ( u n t e n  l i n k s ) .  B i l d  u n t e n  r e c h t s :  D i e  A u s b i l d e r  K l a u s - P e t e r  D a v i d  u n d  H e i k e  W i t t .
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„ W i r  w o l l t e n  e t w a s  g e g e n 
Ü b e r s c h u l d u n g  u n d  m a n -
g e l n d e s  W i s s e n  s e t z e n ! “ „Wir wollten etwas 

gegen Überschuldung 
und mangelndes  

Finanzwissen setzen!“

F o r d e r n  u n d  f ö r d e r n :  D i e  B e r l i n e r  V o l k s b a n k  
s c h i c k t e  b e i m  Z a s t e r M a s t e r  S c h ü l e r t e a m s  d e r  R e g i o n  

a u f  e i n e  g e m e i n s a m e  F i n a n z - R a l l y e .  W i r  s p r a c h e n  
m i t  M i c h a e l  S c h r ö d e r  ü b e r  d a s  P r o j e k t  s o w i e  ü b e r  
d i e  g e n e r e l l e  F ö r d e r u n g  d e r  f i n a n z i e l l e n  B i l d u n g  

d u r c h  s e i n  I n s t i t u t .
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Herr Schröder, was steckt hinter 
ZasterMaster?

Es geht darum, dass Jugendliche spielerisch lernen, 
was finanzielle Entscheidungen bedeuten. Sie er-
fahren sehr praxisnah, wie Wirtschaft funktioniert –  
und damit wird auch das eigenständige Denken und 
Handeln der jungen Leute gefördert. Sie spielen 
zudem in Gruppen, die aus insgesamt zehn Jungen 
und Mädchen aus der 8. bis 10. Klasse bestehen. Die 
Teams – allesamt aus Berlin und Brandenburg – mer-
ken dabei auch, was es bedeutet, zusammenzuar-
beiten und zu gewinnen oder auch mal Niederlagen 
einzustecken. Am Ende, und das ist uns besonders 
wichtig, profitieren aber alle und jeder geht als Ge-
winner nach Hause. 

Jedes Team gewinnt schon für die Teilnahme  
einen Geldpreis. Im Parcours müssen sie an  

verschiedenen Stationen Aufgaben lösen. Was 
müssen sie dafür leisten?

Die Jugendlichen konnten beim „Risikowürfel“ zum 
Beispiel zwischen einer sicheren Anlage mit niedri-
gem Festzins und einem risikoreicheren Aktienin-
vestment wählen. Entscheiden sie sich für Letzteres, 
müssen sie um die Zinsen würfeln – und dabei kön-
nen sie auch Geld verlieren. Die Funktionsweise des 
Dispokredits bringen wir ihnen näher, ebenso ler-
nen sie etwas zu Privatkrediten, indem sie sich bei 
einem Kaufwunsch für die Finanzierung aus Eigen-
mitteln entscheiden oder eben für einen Kredit mit 
den dazugehörigen finanziellen Folgen. Ein weite-
res Thema sind die Währungen anderer Länder, bei 
denen die Schüler den verschiedenen Ländern die 
entsprechenden Währungen zuordnen müssen. 

Wie kamen Sie auf die Idee zum 
ZasterMaster? 

Da muss ich ein wenig ausholen. Es ging Mitte der 
2000er Jahre los, als bei den Diskussionen um die 
Rütli-Schule die schlechten Bildungschancen von 
vielen Jugendlichen vor allem mit Migrationshin-
tergrund in den Vordergrund traten. Offensicht-
lich war damals auch, dass es gerade im städtischen 
Raum Berlins eine große Anzahl junger Menschen 
gibt, die sich hoch verschulden, etwa für Handy- 
verträge oder Ratenkäufe. Hinzu kamen man- 
gelndes Wissen über das eigene Budget und die  
Folgen, wenn es zu sehr ausgereizt wird. Wir 
wollten etwas dagegensetzen und aufklären, weil 
auch das Thema Finanzen aus unserer Sicht sozia-

len Sprengstoff birgt. Allein die Schulden sorgen 
für schlechtere Startchancen in den Beruf, wenn 
die Jugendlichen zum Beispiel eine unzureichende 
Schuldnerauskunft haben.

Erreichen Sie diese Zielgruppen?

Wir versuchen es immer wieder und gerade an den 
Schulen in sozial problematischeren Stadtteilen mit  
viel Nachdruck in unserer Werbung. Es ist aber 
manchmal schwierig, diese Zielgruppe zu errei-
chen – da mussten wir unsere Erwartungen schon 
nach unten schrauben. Wir sind dabei auch auf die 
Lehrer angewiesen, und die haben gerade an die-
sen Schulen neben dem Fachunterricht auch viele 
andere Aufgaben. Wir glauben aber schon, dass 
wir Einfluss an dieser Stelle haben. Zudem steigen 
unsere Bewerberzahlen, wir erreichen also immer 
mehr potenzielle Teilnehmer. Im Jahr 2015 zum Bei-
spiel hatten sich 52 Schülerteams angemeldet, von 
denen acht antreten durften – das Los hat darüber 
entschieden. 

Was sind für Sie die Highlights bei der  
ZasterMaster-Rallye?

Ich finde es sehr spannend zu sehen, was die Jugend-
lichen wissen und wie sie sich gemeinsam durch die 
Aufgaben begleiten. Dabei fällt mir auf, dass sie die 
Kreativität und das Engagement der anderen aner-
kennen, ohne Neid. Das finde ich gut. 

Wie finanzieren Sie den ZasterMaster?

Eine Grundlage liefert unser genossenschaftlicher 
Verbundpartner easyCredit, der sich mit seiner Stif-
tung „Deutschland im Plus“ für die private Über-
schuldungsprävention einsetzt. Für ausgewählte 
Projekte verdoppelt die Stiftung die Förderung 
sogar noch – wir haben das vom ersten Jahr an er-
reicht. Dazu kommt unser eigenes Engagement: Wir 
setzen für den ZasterMaster rund 15 Mitarbeiter mit 
unterschiedlichen Stundenkontingenten ein, von 
der Organisation und dem Marketing bis hin zur Ar-
beitszeit der Auszubildenden, die den Tag mit den 
Schülern gestalten – und in einigen Jahren hatten 
wir sogar zwei Termine mit jeweils rund 100 jungen 
Leuten. Wir stellen einen Fotografen, sorgen für 
angemessene Preise, ein gutes Catering und eine 
professionelle Moderation. Nicht zuletzt haben wir 
einen großen Raum in der DZ BANK am Pariser Platz  
gemietet, die ebenfalls zu unserem genossenschaft-
lichen Verbund gehört. 
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Wie funktioniert die Zusammenarbeit 
mit den Schulen, Lehrern und 

eventuell sogar Eltern?

Das ist sehr unterschiedlich. Wir hatten anfangs 
versucht, gemeinsam offiziell mit den Schulen und 
Ämtern ein Projekt auf die Beine zu stellen. Das hat 
aber nicht funktioniert, vielleicht auch deswegen, 
weil das Engagement einer Bank in diesem Bereich 
zu sehr wie Marketing wirkt. Auch die Lehrer waren 
im ersten Moment nicht in der Breite leicht zu über-
zeugen. Deswegen haben wir eine eigene Marke 
entwickelt, die wir weiter ausbauen und damit die 
Schulen ansprechen. 

An welchen Stellen engagiert sich 
die Berliner Volksbank neben dem ZasterMaster 

im Bereich finanzielle Bildung? 

Wir decken eine große Bandbreite ab, von jungen 
Schülern bis hin zu Erwachsenen, zu ganz unter-
schiedlichen Themen. Unsere Auszubildenden gaben 
zum Beispiel schon diverse Bewerbungstrainings in 
Schulen. Wir haben einen Eltern-Kind-Raum in der 
Grimm-Bibliothek an der Humboldt-Universität in 
Berlin gesponsert und fördern Ausbildungsinitiativen 
für junge Gärtner mit Behinderungen. Dazu kommen 
etwa Förderungen von Hochschulen in Berlin und 
Potsdam oder auch unsere Unternehmerakademie, 
an der wir über unsere Personalabteilung Angebote 
für Existenzgründer machen. Viele dieser Projekte 
sind als einzelne kleine Initiativen entstanden. Mitt-
lerweile haben wir sie aber in unserer Stabsstelle or-
ganisatorisch zusammengeführt, um möglichst effizi-
ent handeln zu können. 

Zurück zum ZasterMaster: 
Welchen Anreiz haben die Jugendlichen, außer 

dem Geld, bei der Rallye mitzumachen?

Der Gewinn kommt sowieso in die Klassenkasse und 
die Klasse entscheidet gemeinsam, was sie mit dem 
Geld anstellen möchte. Die Jugendlichen sind aber – 
das hören wir immer wieder – die absoluten Helden, 
weil sie doch beträchtliche Summen für ihre Klasse 
erspielen. Deswegen laufen die Diskussionen in den 
Gruppen auch sehr heiß ab, weil es schließlich um 
viel geht. 

Binden Sie die Lehrer auch mit ein?

Ja, auf ganz besondere Art und Weise (Schröder 
lacht). Während der Rallye feuern sie die Jugend-
lichen an und am Ende des Tages geht es für die 

Lehrer dann sportlich zur Sache. Beim Sackhüpfen 
können sie zusätzliches Geld für die Klassenkasse 
gewinnen. Das sorgt für viel gute Laune – und die 
Gruppen wachsen noch stärker zusammen.

Michael Schröder ist bei der Berliner Volksbank für 
die Strategische Unternehmenssteuerung verant-
wortlich. Dazu gehören die Gremienarbeit mit dem 
Vorstand sowie dem Aufsichts-, Vertrauens- und 
Beirat, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das 
Asset-Management sowie die Kommunikation mit 
sämtlichen regulatorischen Institutionen. 

B e r l i n e r  V o l k s b a n k

B i l a n z s u m m e 1 1 , 7  M i l l i a r d e n  E u r o

M i t g l i e d e r 1 5 6 . 0 0 0

G e s c h ä f t s s t e l l e n 9 6

M i t a r b e i t e r  d e r  B a n k 1 9 1 2

S t a n d :  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
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E i n s  p l u s  e i n s  m a c h t  z w e i  –  n i c h t  i m m e r :  B e i 
d e n  b u n d e s w e i t e n  W e t t b e w e r b e n  u n d  A k t i o -
n e n  d e r  G e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  F i n a n z G r u p p e 
V o l k s b a n k e n  R a i f f e i s e n b a n k e n  e r g i b t  d a s 
Z u s a m m e n w i r k e n  o f t  v i e l  m e h r  a l s  d i e  S u m m e 
d e r  e i n z e l n e n  T e i l e .  P r i m ä r i n s t i t u t e ,  g e n o s -
s e n s c h a f t l i c h e  R e g i o n a l v e r b ä n d e ,  S p e z i a l i n s -
t i t u t e  s e t z e n  s i c h  h i e r  g e m e i n s a m  –  i n i t i i e r t 
v o m  B u n d e s v e r b a n d  d e r  D e u t s c h e n  V o l k s -
b a n k e n  u n d  R a i f f e i s e n b a n k e n  ( B V R )  –  s e h r 
z i e l g e r i c h t e t  u n d  h ö c h s t  e f f e k t i v  f ü r  d i e  g u t e 
S a c h e  e i n .

K r e a t i v e  F ö r d e r u n g  m i t  e i n e r  S t r a h l k r a f t 
w e i t  ü b e r  d i e  G r e n z e n  d e r  e i g e n e n  R e g i o n 
h i n a u s ,  b i e t e n  d i e  K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t e n 
e t w a  m i t  i h r e n  g r o ß e n  W e t t b e w e r b e n  j u g e n d 
c r e a t i v  ( S e i t e  1 0 2 )  u n d  S t e r n e  d e s  S p o r t s 

( S e i t e  1 1 0 ) .  M u s i k s p e k t a k e l ,  d i e  d a s  g a n z e 
L a n d  z u m  S c h w i n g e n  b r i n g e n ,  u n t e r s t ü t z e n 
d i e  G e n o s s e n s c h a f t s b a n k e n  m i t  d e m  D e u t -
s c h e n  C h o r w e t t b e w e r b  u n d  d e m  D e u t s c h e n 
O r c h e s t e r w e t t b e w e r b  ( S e i t e  1 1 4 ) .  M i t  d e m 
K o m p e t e n z z e n t r u m  f ü r  B ü r g e r e n g a g e m e n t  d e r 
S t i f t u n g  A k t i v e  B ü r g e r s c h a f t  ( S e i t e  1 1 6 )  w i r k t 
d i e  g e n o s s e n s c h a f t l i c h e  F i n a n z G r u p p e  z u d e m 
p r ä g e n d  f ü r  d i e  b u n d e s w e i t e n  S t r u k t u r e n  d e r 
F ö r d e r -  u n d  E n g a g e m e n t l a n d s c h a f t .  M i t  d e r 
e x k l u s i v e n  U n t e r s t ü t z u n g  d e s  j ä h r l i c h  v e r -
l i e h e n  K a r l s p r e i s e s  ( S e i t e  9 6 )  b e k e n n t  s i c h 
d i e  g e n o s s e n s c h a f t l i c h e  F i n a n z G r u p p e  g a n z 
b e w u s s t  u n d  e x p l i z i t  z u m  M o d e l l  E u r o p a  u n d 
z e i g t ,  d a s s  d a s  d i r e k t e  E i n t r e t e n  f ü r  g e m e i n -
s a m e  W e r t e  f ü r  s i e  k e i n e  G r e n z e n  k e n n t . 

w w w . b v r . d e / e n g a g e m e n t 

Eins plus eins macht ... 
mehr als zwei
Die bundesweiten Wettbewerbe  
und Initiativen der Volksbanken  
und Raiffeisenbanken

Eins plus eins 
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„Die Stunde ist gekommen, 
gemeinsam das Europa  
aufzubauen, das sich nicht 
um die Wirtschaft dreht,  
sondern um die Heiligkeit 
der menschlichen Person,  
der unveräußerlichen Werte;  
das Europa, das mutig seine  
Vergangenheit umfasst und 
vertrauensvoll in die Zukunft 
blickt, um in Fülle und voll 
Hoffnung seine Gegenwart 
zu leben. Es ist der Moment 
gekommen, den Gedanken 
eines verängstigten und in 
sich selbst verkrümmten  
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Europas fallen zu lassen,  
um ein Europa zu erwecken 
und zu fördern, das ein Pro-
tagonist ist und Träger von 
Wissenschaft, Kunst, Musik, 
menschlichen Werten und 
auch Träger des Glaubens ist. 
Das Europa […], das auf den 
Menschen schaut, ihn ver- 
teidigt und schützt; das Euro-
pa, das auf sicherem, festem 
Boden voranschreitet, ein 
kostbarer Bezugspunkt für 
die gesamte Menschheit!“

 
S c h l u s s w o r t e  v o n  P a p s t  F r a n z i s k u s  i n  s e i n e r  R e d e  v o r  d e m  E u r o p ä i s c h e n  P a r l a m e n t  
( N o v e m b e r  2 0 1 4 )
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Internationaler Karlspreis zu Aachen
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I n t e r n a t i o n a l e r  
K a r l s p r e i s  z u  A a c h e n

Habemus  
Karlspreisträger!

P a p s t  F r a n z i s k u s  i s t  d e r  d i e s j ä h r i g e  P r e i s t r ä -
g e r  d e s  I n t e r n a t i o n a l e n  K a r l s p r e i s e s  z u 

A a c h e n .  A n f a n g  M a i  d i e s e s  J a h r e s  n a h m  d a s 
O b e r h a u p t  d e r  k a t h o l i s c h e n  K i r c h e  d i e  A u s -

z e i c h n u n g  i n  R o m  e n t g e g e n .  H a u p t s p o n s o r  d e r 
S t i f t u n g  I n t e r n a t i o n a l e r  K a r l s p r e i s  s i n d  d i e 

V o l k s b a n k e n  u n d  R a i f f e i s e n b a n k e n .  S i e  s t e h e n 
d a m i t  a u c h  g a n z  b e w u s s t  f ü r  d i e  S t ä r k u n g  d e r 
e u r o p ä i s c h e n  W e r t e ,  d i e  e u r o p ä i s c h e  I n t e g r a -

t i o n  s o w i e  f ü r  d i e  e u r o p ä i s c h e  I d e e  e i n .

Mit der Preisverleihung an Papst Franziskus wird ins-
besondere sein aktives Eintreten für die Bewahrung 
und Bewusstmachung der europäischen Werte ge-
würdigt. In seiner historischen Rede vor dem Euro-
päischen Parlament im November 2014 hatte er sehr 
eindringlich an die Abgeordneten appelliert, die 
Würde des Menschen und die Ideale der Gründer-
väter Europas in den Mittelpunkt ihres Handelns zu 
rücken. Zugleich sollten sie – so Papst Franziskus – als 
Gesetzgeber ihren Beitrag leisten, damit das große 
Potenzial der europäischen Idee, um das weite der 
Teile der Welt die EU beneiden, nicht verspielt wird. 

„ E i n e  S t i m m e  d e s  G e w i s s e n s “

„Papst Franziskus ist eine Stimme des Gewissens, die 
uns mahnt, bei allem Tun den Menschen in den Mittel-
punkt zu stellen. Er ist eine herausragende moralische 
Autorität, die uns als Mahner und Mittler zugleich 
daran erinnert, dass Europa den Auftrag und die 
Verpflichtung hat, aufbauend auf den Idealen seiner 
Gründerväter, Frieden und Freiheit, Recht und Demo-
kratie, Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
zu verwirklichen“, hob das Direktorium der Gesell-
schaft für die Verleihung des Internationalen Karls- 
preises zu Aachen in seiner Begründung hervor.

Für die subsidiär ausgerichtete Genossenschaftli-
che FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 
ist die jährliche Unterstützung des Karlspreises ein 
Bekenntnis zu einem vitalen wie auch vielseitigen 
Europa. Kluge Kooperationen, klar abgestimmte 
Spielregeln, aber auch individuelle Gestaltungsspiel-

räume sind die zentralen Erfolgsfaktoren vielseitiger 
Gemeinschaften – so auch für Europa. Für die Ge-
nossenschaftsbanken ist Europa die Gemeinschaft 
vieler Gemeinschaften, bei der sich Regionalität und 
Internationalität nicht ausschließen, sondern kom-
plementär verhalten.

So überbrachte auch Uwe Fröhlich, Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken (BVR), dem Preisträger die Glück-
wünsche der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
Volksbanken Raiffeisenbanken. Im Kontext der Karls- 
preisverleihung setzte sich Fröhlich bei den politi-
schen Gesprächen vor und nach der Verleihung da-
für ein, gemeinsam die weit verbreitete Politikver-
drossenheit und Europamüdigkeit zu überwinden.  

Auf einer die Verleihung begleitenden Diskussion  
anlässlich des Karlspreis-Europa-Forums nutzte er die 
Gelegenheit, zusammen mit zahlreichen Europapoliti-
kern ein paar „Knackpunkte“ des gemeinsamen euro-
päischen Wirkens zu benennen. 

M e h r  V e r l ä s s l i c h k e i t  
i s t  n ö t i g

Insbesondere beim Thema Bankenunion forderte er 
grenzüberschreitend mehr Verlässlichkeit ein. In den 
vergangenen Jahren habe man die Europäische Zent-
ralbank mit der Bankenaufsicht betraut, eine Banken-
abwicklungsrichtlinie verabredet und per Richtlinie 
die Einlagensicherungssysteme in Europa harmoni-
siert. Letztere sollten damit einem gemeinsamen 
Standard entsprechen und über ausreichende Mittel 
verfügen. „Immer noch aber haben zahlreiche Länder 
Europas es versäumt, die seit Sommer 2015 geltende 
Einlagensicherungsrichtlinie ganz oder in Teilen um-
zusetzen. Stattdessen werben viele Länder Europas 
für eine Weiterentwicklung der gerade erst einge-
führten europäischen Einlagensicherungsrichtlinie zu 
einer europäischen Zwangshaftungsgemeinschaft“, 
machte der BVR-Präsident deutlich. Er setzte sich für 
mehr Investitionen in Innovationen ein, um die Wett-
bewerbsfähigkeit im Euroraum zu stärken und so ein 
besseres Miteinander zu ermöglichen.

w w w . k a r l s p r e i s . d e
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O b e n :  P a p s t  F r a n z i s k u s  b e i  d e r  f e i e r l i c h e n  K a r l s p r e i s - Z e r e m o n i e  i n  R o m .  U n t e n :  A a c h e n s  O b e r b ü r g e r m e i s t e r  M a r c e l  P h i l i p p  ( l i n k s )  
u n d  D r .  J ü r g e n  L i n d e n ,  V o r s i t z e n d e r  d e s  K a r l s p r e i s d i r e k t o r i u m s ,  b e i  d e r  Ü b e r g a b e  d e r  A u s z e i c h n u n g  a n  P a p s t  F r a n z i s k u s .  
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O b e n :  B V R - P r ä s i d e n t  U w e  F r ö h l i c h  ü b e r b r i n g t  P a p s t  F r a n z i s k u s  d i e  G l ü c k w ü n s c h e  d e r  g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  F i n a n z G r u p p e .  
U n t e n  l i n k s :  B V R - P r ä s i d e n t  U w e  F r ö h l i c h  u n d  B V R - V o r s t a n d  G e r h a r d  H o f m a n n  ( l i n k s )  i m  G e s p r ä c h  m i t   P r o f .  D r .  M i c h a e l  H ü t h e r 
( 2 . v o n  l i n k s ) ,  D i r e k t o r  d e s  I n s t i t u t s  d e r  d e u t s c h e n  W i r t s c h a f t  i n  K ö l n ,  u n d  V a l d i s  D o m b r o v s k i s ,  V i z e p r ä s i d e n t  d e r  E U - K o m m i s s i o n 
( r e c h t s ) .  R e c h t s :  B V R - P r ä s i d e n t  U w e  F r ö h l i c h  m i t  d e m  P r ä s i d e n t e n  d e s  E u r o p ä i s c h e n  P a r l a m e n t s ,  M a r t i n  S c h u l z  ( l i n k s ) .
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„ M e i n  S c h w a g e r  a l s  M e c h a n i k e r ”  S i e g e r b i l d  v o n  L u i s  G . ,  A l t e r s g r u p p e  1  ( K l a s s e n  1  +  2 ) .
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S c h i r m h e r r i n  
M a n u e l a  S c h w e s i g

Schirmherrin des 46. Wettbewerbs ist Bundesfamili-
enministerin Manuela Schwesig. „Wir brauchen den 
eigenen Blick von Kindern und Jugendlichen auf die 
Welt. Deshalb müssen wir ihnen auch faire und wir-
kungsvolle Beteiligungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten eröffnen. Der Wettbewerb ist dafür ein schö-
nes Beispiel“, sagte die Ministerin. 

Weitere Unterstützerinnen und Unterstützer sind 
die Nachwuchsschauspieler Lisa-Marie Koroll, Jonas 
Holdenrieder sowie Fernsehmoderator Daniel Hart-
wich. Als Partner fungierten „Dein Spiegel“, das 
Nachrichten-Magazin für Kinder sowie die Junge 
Filmszene im Bundesverband Jugend und Film e. V.   

Bereits seit 1970 richten Genossenschaftsbanken 
grenzüberschreitend jugend creativ aus. Der Wett-
bewerb beginnt alljährlich Anfang Oktober mit 
einem wechselnden gesellschaftlich relevanten 
Thema. Mit international bis zu einer Million Wett-
bewerbsbeiträgen pro Jahr zählt jugend creativ zu 
den größten Jugendwettbewerben der Welt.

Mit viel Engagement und jeder Menge Elan beteili-
gen sich Jahr für Jahr viele Volksbanken und Raiff- 
eisenbanken in Deutschland an diesem etablierten 
Wettbewerb. Sie kooperieren dabei mit den Schulen 
vor Ort. Regional führen die genossenschaftlichen 
Regionalverbände den Wettbewerb fort.

„ F r e u n d s c h a f t  i s t  . . .  b u n t ! “

Im Oktober 2016 beginnt der 47. Internationale Ju-
gendwettbewerb. Das Thema: „Freundschaft ist …  
bunt!“ Man darf sich bereits jetzt sehr sicher sein, 
dass die erneut vielen Arbeiten entsprechend ein-
drucksvoll sein werden. Großer Beliebtheit er-
freut sich seit einiger Zeit auch das jugend creativ- 
Videoportal. Hier können junge Kreative ihre eigenen  
Filme zum Wettbewerbsthema hochladen und ins 
Rennen schicken.

w w w . j u g e n d c r e a t i v . d e  ( H o m e p a g e )
w w w . j u g e n d c r e a t i v - v i d e o . d e  ( V i d e o p o r t a l )
w w w . f a c e b o o k . c o m / j u g e n d c r e a t i v
w w w . y o u t u b e . c o m / j u g e n d c r e a t i v

I n t e r n a t i o n a l e r  J u g e n d w e t t b e w e r b  
j u g e n d  c r e a t i v

Ihr seid Helden! 

S u p e r h u n d  T h e o ,  d e r  „ F e u e r w e h r k a t z e n - 
r e t t e r “ ,  S u p e r m o m  o d e r  –  g a n z  h i s t o r i s c h  –  

J u l i u s  C ä s a r :  H e l d e n  u n d  V o r b i l d e r  k ö n n e n  s o 
u n t e r s c h i e d l i c h  s e i n .  „ F a n t a s t i s c h e  H e l d e n 
u n d  e c h t e  V o r b i l d e r :  W e r  i n s p i r i e r t  d i c h ? “ , 
l a u t e t e  d a s  M o t t o  d e s  4 6 .  I n t e r n a t i o n a l e n 

J u g e n d w e t t b e w e r b s  j u g e n d  c r e a t i v .  
I n t e r e s s a n t :  S t a t t  C o m i c h e l d e n  u n d  S u p e r -
s t a r s  w a r e n  e s  d a b e i  v o r  a l l e m  d i e  H e l d e n 
d e s  A l l t a g s ,  d i e  v o n  d e n  j u n g e n  K r e a t i v e n 

i m p o s a n t  i n  S z e n e  g e s e t z t  w u r d e n .

Ehrenamtliche Helfer, Familienmitglieder und Freun- 
de bestimmten die Szenerie, aber auch aktuelle The-
men wie die Hilfe für Flüchtlinge wurden künstle-
risch dargestellt. Rund 563.200 Beiträge aus ganz 
Deutschland hatten die zahlreichen teilnehmenden 
Volksbanken und Raiffeisenbanken erhalten, darun-
ter rund 357.600 Bilder, 300 Kurzfilme und 205.300  
Quizeinsendungen.

Während die jüngeren Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer (Klassen 1 bis 6) Einblicke in ihren Alltag 
und Details zu ihren großen Vorbildern preisgaben, 
setzten sich die Größeren (Klassen 7 bis 13) auch 
durchaus kritisch mit der Thematik auseinander. Fal-
sche Vorbilder, versteckte Helden sowie Selbst- und 
Fremdbilder wurden hier vielfältig verarbeitet. 

Alle Bundessieger reisten Anfang August für eine 
kreative Woche an die Ostsee. In der Internationalen 
Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg durften sie 
sich dort in verschiedenen Werkstätten unter Anlei-
tung von erfahrenen Künstlern und Kunstpädago-
gen kreativ austoben und austauschen. Ob malen, 
gestalten, filmen: Den Möglichkeiten wurden dabei 
keine Grenzen gesetzt. 

Zudem nahmen die Bundessieger mit ihren Werken 
Mitte Juni in Luxemburg am internationalen Ver-
gleich der Siegerbilder aus Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Luxemburg, Österreich, Italien (Südtirol) 
und der Schweiz teil. Es landeten auch zwei Werke 
aus Deutschland mit auf dem Siegertreppchen.  



„ G a l e r i e  d e r  V o r b i l d e r  a u s  N a t u r ,  G e s c h i c h t e  u n d  G e g e n w a r t ” ,  S i e g e r b i l d  v o n  H a n n a  N . ,  A l t e r s g r u p p e  4  ( K l a s s e n  7 – 9 ) .





„ D e r  k l e i n e  Z u k u n f t s h e l d ” ,  S i e g e r b i l d  v o n  A m y - M a r i e  G . ,  A l t e r s g r u p p e  5  ( K l a s s e n  1 0 – 1 3 ) .



„ M e i n  H e l d :  F e u e r w e h r k a t z e n r e t t e r ” ,  S i e g e r b i l d  v o n  L a r a  K . ,  A l t e r s g r u p p e  2  ( K l a s s e n  3  +  4 ) .



„ M e i n e  T a n t e  h i l f t  F l ü c h t l i n g s k i n d e r n ” ,  S i e g e r b i l d  v o n  G r e t a  D . ,  A l t e r s g r u p p e  3  ( K l a s s e n  5  +  6 ) .
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S t e r n e  d e s  S p o r t s

Gemeinsam für den 
Breitensport

M i t  d e n  S t e r n e n  d e s  S p o r t s  w ü r d i g e n  d i e 
V o l k s b a n k e n  u n d  R a i f f e i s e n b a n k e n  g e m e i n s a m 

m i t  d e m  D e u t s c h e n  O l y m p i s c h e n  S p o r t b u n d 
( D O S B )  J a h r  f ü r  J a h r  d a s  s o z i a l e  E n g a g e m e n t 

v o n  V e r e i n e n .  H i e r  g e h t  e s  n i c h t  u m  d i e 
w e i t e s t e n  W e i t e n  u n d  h ö c h s t e n  H ö h e n , 

s o n d e r n  u m  d a s  M i t e i n a n d e r .

Seit mehr als einer Dekade schreiben die Volksban-
ken und Raiffeisenbanken den Wettbewerb ge-
meinsam mit dem DOSB jährlich aus. Dieser startet –  
unterstützt von den lokalen Genossenschaftsban-
ken – bei den Vereinen vor Ort. Durch die Prämie-
rungen auf Orts-, Landes- und Bundesebene flos-
sen den teilnehmenden Vereinen bisher mehr als  
5 Millionen Euro zugunsten ihres gesellschaftlichen 
Engagements zu. Der besondere gesellschaftliche 
Nutzen lässt sich nicht in Ziffern ausdrücken, denn 
der Wettbewerb will ausdrücklich das Engagement 
in den Vereinen nicht nur auszeichnen, sondern 
auch fördern.

Ü b e r  2 . 5 0 0  V e r e i n e  b e t e i l i g t

Insgesamt beteiligten sich im Jahr 2015 bundes-
weit mehr als 2.500 Sportvereine mit einer Bewer-
bung bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken. 
Das Spektrum der Themen reicht von Gesundheits-,  
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen über Ange-
bote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren 
bis zur Förderung der Leistungsmotivation.

Den mit 10.000 Euro dotierten „Großen Stern des 
Sports“ in Gold erhielt der VfL Bad Wildungen – be-
gleitet von der Waldecker Bank – weil der hessische 
Verein auf innovative Weise Flüchtlingen aus der 
ganzen Welt ein sportliches Zuhause bietet. Er be-
gegnet mit diesem Engagement den Anforderun-
gen der Zeit auf sehr wirkungsvolle und zugleich 
spaßbringende Weise. Überbracht wurden die 
Glückwünsche von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel höchstpersönlich. Sie überreichte die Auszeich-
nung gemeinsam mit DOSB-Präsident Alfons Hör-
mann und dem Präsidenten des Bundesverbandes 
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken 
(BVR), Uwe Fröhlich.

Insgesamt wurden 17 Sportvereine aus ganz Deutsch- 
land für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt. 
Die Vereine hatten sich als Landessieger und Gewin-
ner eines „Großen Stern des Sports“ in Silber für das 
Finale qualifiziert.

Der TSV Georgsdorf 1958 landete mit seiner Akti-
on gegen Landflucht auf dem zweiten Platz. „Vie-
le schaffen mehr: Der TSV Georgsdorf gestaltet ein 
ganzes Dorf. AGENDA 2015“, lautete der Name der 
Initiative, die – unterstützt von der Volksbank Nie- 
dergrafschaft – eingereicht wurde. Dafür erhielt der 
Verein aus der Region Weser-Ems (Niedersachsen) 
ein Preisgeld von 7.500 Euro. 

Der mit 5.000 Euro dotierte dritte Platz ging an den 
F.C. Süderelbe von 1949 aus Hamburg – von der Ham-
burger Volksbank begleitet. Der Verein organisiert 
in Eigenregie eine Berufs- und Ausbildungsmesse 
mit Schwerpunkt Integration. Gerade Schulabbre-
cher und Flüchtlinge sollen so den Berufseinstieg 
schaffen.

Erstmals seit dem zwölfjährigen Bestehen des Wett-
bewerbs wurden in diesem Jahr in Kooperation mit 
der ARD drei Publikumspreise für Vereine mit beson-
ders innovativen Ideen vergeben. Aus der Onlineab-
stimmung gingen die Initiative Sport ohne Grenzen 
(Hamburger Volksbank), der Schwimmverein Pletten- 
berg 1951 (Volksbank im Märkischen Kreis) und  
der Todtglüsinger Sportverein von 1930 (Volksbank  
Lüneburger Heide) als Gewinner hervor. 

In diesem Jahr ging Deutschlands wichtigster Brei-
tensportwettbewerb in die nächste Runde. Erneut 
nahmen deutschlandweit zahlreiche Vereine  mit  
beeindruckenden Projekten und Initiativen teil.  
Weitere Infos auf der Homepage zum Wettbewerb:

w w w . s t e r n e - d e s - s p o r t s . d e
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O b e n :  B u n d e s k a n z l e r i n  A n g e l a  M e r k e l  g e m e i n s a m  m i t  B V R - P r ä s i d e n t  U w e  F r ö h l i c h  ( 2 .  v o n  l i n k s )  b e i  d e r  V e r l e i h u n g  d e r 
S t e r n e  d e s  S p o r t s .  R e c h t s  i m  B i l d :  A l f o n s  H ö r m a n n ,  P r ä s i d e n t  d e s  D e u t s c h e n  O l y m p i s c h e n  S p o r t b u n d e s  ( D O S B ) ,  l i n k s :  W a l t e r 
S c h n e e l o c h ,  D O S B - V i z e p r ä s i d e n t  f ü r  B r e i t e n s p o r t  u n d  S p o r t e n t w i c k l u n g .  U n t e n :  D i e  b e g e h r t e n  S t e r n e .
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O b e n :  Z D F - M o d e r a t o r i n  K a t h r i n  M ü l l e r - H o h e n s t e i n  i m  G e s p r ä c h  m i t  B V R - V o r s t a n d  D r .  A n d r e a s  M a r t i n  b e i  d e r  V o r a b e n d v e r -
a n s t a l t u n g  f ü r  d i e  S i e g e r - T e a m s .  U n t e n :  Ü b e r g a b e  d e s  „ G r o ß e n  S t e r n s  d e s  S p o r t s “  a n  d e n  V F L  B a d  W i l d u n g e n  d u r c h  d i e 
B u n d e s k a n z l e r i n  u n d  d i e  A u s r i c h t e r .
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O b e n :  Ü b e r g a b e  d e s  S o n d e r p r e i s e s  d e r  V o l k s b a n k e n  u n d  R a i f f e i s e n b a n k e n  a n  d i e  L e i t e r i n  d e s  G i t a r r e n o r c h e s t e r s  S a i t e n -
w e c h s e l  S y l v i a  B e c k  d u r c h  B V R - V o r s t a n d  D r .  A n d r e a s  M a r t i n .  U n t e n :  D a s  J u g e n d s i n f o n i e o r c h e s t e r  d e r  M u s i k s c h u l e  L e i p z i g 
b e i m  E r h a l t  i h r e s  S o n d e r p r e i s e s  d e r  V o l k s b a n k e n  u n d  R a i f f e i s e n b a n k e n .  M i t  v o n  d e r  P a r t i e :  B V R - P r e s s e s p r e c h e r i n  M e l a n i e 
S c h m e r g a l  ( l i n k s ) ,  d e r  P r ä s i d e n t  d e s  D e u t s c h e n  M u s i k r a t s  P r o f .  M a r t i n  M a r i a  K r ü g e r  ( 2 .  v o n  l i n k s )  u n d  R a l p h  P .  B l a n k e n b e r g , 
S p r e c h e r  d e s  V o r s t a n d e s  d e r  V o l k s b a n k  U l m - B i b e r a c h  ( M i t t e  l i n k s ) .
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9 .  D e u t s c h e r  O r c h e s t e r w e t t b e w e r b

„Sounds l ike  
Team-Spirit“ 

D i e  b e s t e n  O r c h e s t e r  d e s  L a n d e s  k a m e n  i n 
d i e s e m  J a h r  A n f a n g  M a i  i n  U l m  z u s a m m e n . 

B i g  B a n d s ,  B l e c h b l ä s e r ,  Z u p f - O r c h e s t e r ,  B r a s s 
B a n d s  u n d  v i e l e  w e i t e r e  F o r m a t i o n e n  v e r w a n -

d e l t e n  e i n e  W o c h e  l a n g  d i e  b a d e n - w ü r t t e m b e r -
g i s c h e  U n i v e r s i t ä t s s t a d t  i n  e i n e  M u s i k m e t r o -
p o l e .  A l l e  S i n n e  w u r d e n  b e i  d i e s e m  M u s i k e v e n t 

r u n d  u m  d e n  U l m e r  M ü n s t e r  g e f o r d e r t  u n d 
g e f ö r d e r t .  D i e  V o l k s b a n k e n  u n d  R a i f f e i s e n -

b a n k e n  w a r e n  H a u p t f ö r d e r e r  d e s  W e t t b e w e r b s .

Insgesamt 4.500 Musizierende aus 115 Ensembles 
kamen zum musikalischen Gipfeltreffen der besten 
Orchester des Landes zusammen. Alle Formationen 
mussten sich zuvor auf Landesebene – in insgesamt 
15 ausgeschriebenen Kategorien – für den Start in 
Ulm qualifizieren. 

Der Deutsche Orchesterwettbewerb ist die zentra-
le Fördermaßnahme des Deutschen Musikrates für 
Orchestermusik in Deutschland. Sein zentrales An-
liegen ist die Förderung zeitgenössischer Musik. Di-
rigierseminare und Stipendien für Dirigenten garan-
tieren eine Förderung weit über den Wettbewerb 
hinaus. Der Wettbewerb findet seit 30 Jahren im 
olympischen Turnus von vier Jahren an wechselnden 
Austragungsorten statt. Er wechselt sich dabei im 
zweijährigen Rhythmus mit dem Deutschen Chor-
wettbewerb ab, der ebenfalls von den Volksbanken 
und Raiffeisenbanken gefördert wird.

S o n d e r p r e i s e  –  
g a n z  g e n o s s e n s c h a f t l i c h

Zwei Sonderpreise für Jugendorchester wurden in Ulm  
von den Volksbanken und Raiffeisenbanken ausge-
lobt. Ganz genossenschaftlich standen hier nicht nur 
die musikalische Leistung, sondern vor allem auch 
das musikalische Miteinander und die große Gemein-
schaft im Mittelpunkt. 

Das Jugendorchester Gitarrenorchester Saitenwechsel 
der Musikschule KLANGKISTE Zeitz (Sachsen-Anhalt) 
überzeugte – unter der Leitung von Sylvia Beck – Jury 
und Publikum mit ihrem breiten Repertoire, ihrer ori-
ginellen Programmauswahl und mit ihrem großen ge-

meinschaftlichen wie wohlklingenden Engagement. 
Den zweiten Sonderpreis erhielt das Jugendsinfonie-
orchester der Musikschule Leipzig Johann Sebastian 
Bach. Mit viel Energie und dem nötigen Team-Spirit 
zogen die Musikerinnen und Musiker mit ihrer Dar-
bietung das Publikum bereits ab den ersten Klängen 
in ihren Bann. Eine beeindruckende Mannschaftsleis-
tung mit sehr hohem Qualitätsanspruch – genau pas-
send zu den Genossenschaftsbanken.

Die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken 
sind seit 2011 Hauptsponsor der Wettbewerbe. Ob 
Chöre oder Orchester – sie fördern damit eine echte  
Volksbewegung. Denn: Gemeinschaftliches Musi-
zieren ist eine der beliebtesten Formen kultureller 
Freizeitbeschäftigungen und des bürgerschaftlichen 
Engagements. Mehr als vier Millionen Menschen mu-
sizieren und singen in ihrer Freizeit in Deutschlands 
Orchestern und Chören. 

„Die regional verwurzelten Genossenschaftsbanken un-
terstützen dieses ehrenamtliche Engagement sehr gern. 
Die Förderung des musikalischen Nachwuchses liegt uns 
besonders am Herzen“, erklärte Dr. Andreas Martin, 
Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken, in Ulm. 

Einige Volksbanken und Raiffeisenbanken begleite-
ten die Preisträger und Finalisten aus ihrer Region bis 
zum Bundesfinale. Nach dem Wettbewerb nutzten ei-
nige Institute auch die Gelegenheit, gemeinsam mit 
den Orchestern aus ihrer Region Aktionen vor Ort 
umzusetzen.

D a s  M i t e i n a n d e r  i m 
M i t t e l p u n k t

Ausschlaggebend für das bundesweite Engagement 
der Volksbanken und Raiffeisenbanken für die Ama-
teurchöre und Amateurorchester ist auch ihre regi-
onale Verwurzelung. Viele Ensembles sind eng mit 
einer der deutschlandweit 1.021 Genossenschafts-
banken verbunden. 

Genau wie die vielen Ensembles setzen auch die Volks- 
banken und Raiffeisenbanken auf ein zielgerichtetes, 
partnerschaftliches und harmonisches Zusammen-
spiel aller Beteiligten. So sind Chöre und Orchester 
ähnlich wie Genossenschaftsbanken Beispiele für 
überaus gut funktionierende Kooperationen, bei de-
nen das Miteinander und das Zutun jedes Einzelnen 
zu etwas Besonderem führt.

w w w . m u s i k r a t . d e / d o w 
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A k t i v e  
B ü r g e r s c h a f t

Gutes besser tun!
D i e  g e m e i n n ü t z i g e  S t i f t u n g  A k t i v e  B ü r g e r -

s c h a f t  i s t  d a s  K o m p e t e n z z e n t r u m  f ü r  B ü r g e r -
e n g a g e m e n t  d e r  G e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  F i n a n z -

G r u p p e  V o l k s b a n k e n  R a i f f e i s e n b a n k e n .  D i e 
A k t i v e  B ü r g e r s c h a f t  m a c h t  i n n o v a t i v e  E n -

g a g e m e n t k o n z e p t e  w i e  B ü r g e r s t i f t u n g e n  u n d 
S e r v i c e  L e a r n i n g  p r a x i s t a u g l i c h  u n d  s e t z t  s i e 

m i t  P a r t n e r n  b u n d e s -  o d e r  l a n d e s w e i t  u m . 
S c h i r m h e r r  d e r  A k t i v e n  B ü r g e r s c h a f t  i s t  d e r 
B u n d e s v e r b a n d  d e r  D e u t s c h e n  V o l k s b a n k e n 

u n d  R a i f f e i s e n b a n k e n . 

Seit 1996 haben sich Bürgerstiftungen – als Stiftun-
gen von Bürgern für Bürger – in Deutschland etab-
liert. In fast 400 Orten und Regionen engagieren sich 
rund 50.000 Stifter und Aktive ehrenamtlich mit Zeit, 
Geld und Ideen für vielfältige gemeinnützige Zwe-
cke. Das gemeinsame Stiftungskapital beläuft sich 
auf mehr als 300 Millionen Euro. Knapp 100 Millionen 
Euro flossen aus Spenden und Kapitalerträgen in die 
Förderung gemeinnütziger Projekte vor Ort. 

Aus Bürgerstiftungs-Pionieren sind vielerorts längst 
Bürgerstiftungs-Millionäre geworden. Aber auch 
die jüngeren Bürgerstiftungen sind nicht weniger 
ambitioniert. Viele von ihnen engagieren sich zur-
zeit für Geflüchtete. Sie helfen unter anderem bei 
der Vermittlung von Hospitationen, Praktikaplätzen 
sowie bei der Entwicklung einer beruflichen Pers-
pektive für die Neuankömmlinge.

G e n o s s e n s c h a f t l i c h e 
F i n a n z G r u p p e :  

W e g b e r e i t e r  u n d  P a r t n e r  
d e r  B ü r g e r s t i f t u n g e n

Die aktuelle Zuwanderung vieler Flüchtlinge nach 
Deutschland und das Engagement Tausender ehren-
amtlicher Helfer und zahlreicher Bürgerstiftungen 
zeigen sowohl die Notwendigkeit als auch die Leis-
tungsfähigkeit bürgerschaftlichen Engagements. 
Auch in Zukunft braucht Deutschland das Engage-
ment und die Mitgestaltung durch seine Bürgerin-
nen und Bürger – vielleicht mehr denn je.

Die Genossenschaftsbanken haben dies frühzeitig 
erkannt und 1997 mit der Aktiven Bürgerschaft ein 
eigenes Kompetenzzentrum für bürgerschaftliches 

Engagement geschaffen. Schließlich ist das Konzept 
dieser Stiftungen von Bürgern für Bürger dem ge-
nossenschaftlichen Selbstverständnis von Selbsthil-
fe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung sehr 
ähnlich.

Seit ihrem 20-jährigen Bestehen in Deutschland 
haben sich Bürgerstiftungen von einzelnen Initiati-
ven zu einem viel beachteten Phänomen mit bun-
desweiter Verbreitung entwickelt. Im Jahr 2002 hat 
der Bundesverband der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken seine Mitgliedsbanken zu ei-
nem verstärkten Engagement für Bürgerstiftungen 
aufgerufen. Die Aktive Bürgerschaft unterstützt 
und begleitet seither unter anderem die von den 
BVR-Mitgliedsinstituten initiierten Bürgerstiftun-
gen bei Managementaufgaben, Projekten und bei 
der Gewinnung von Stiftern und Aktiven. 

F o r u m  A k t i v e  B ü r g e r s c h a f t

Zum 20-jährigen Bestehen der Bürgerstiftungen in 
Deutschland kamen auf Einladung der Stiftung Ak-
tive Bürgerschaft Mitte Mai dieses Jahres gut 200 
Vorstände und Stiftungsräte aus Bürgerstiftungen 
sowie Stifter, Förderer und Wegbegleiter der Deut-
schen Bürgerstiftungen zur Jubiläumsveranstaltung 
nach Berlin. Das Motto: „20 Jahre Bürgerstiftungen: 
Erfolgreich und zukunftsorientiert“. Dabei blickten 
sie gemeinsam auf die Erfolgsgeschichte der Bür-
gerstiftungen zurück und entwickelten Perspekti-
ven, wie Bürgerstiftungen angesichts der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen ihre Kraft 
auch künftig wirkungsvoll entfalten können.

w w w . a k t i v e - b u e r g e r s c h a f t . d e
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Wieso? Weshalb?
Darum!
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