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Abstract	  

Die	  zugewanderte	  Bevölkerung	  altert	  und	  daraus	  ergeben	  sich	  neue	  Herausforderungen	  für	  
die	   Versorgungssysteme.	   Altern	   in	   der	   Arbeitsmigration	   wird	   demgegenüber	   lediglich	   als	  
Randthema	  behandelt.	  Dennoch	  kann	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  Aspekte	  des	  Alterns	  
in	  der	  Migration	  und	  der	  damit	  verbundenen	  Lebenslage	  erheblich	  an	  Bedeutung	  gewinnen	  
werden.	  Diese	  Herausforderung	  stellt	  sich	  auch	  der	  Sozialen	  Arbeit.	  	  

Die	  Autorenschaft	  zeigt	   in	  der	  vorliegenden	  Literaturarbeit	  auf,	  wie	  eine	  gelingende	  Sozial-‐
beratung	   von	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   mittels	   ressourcen-‐	   und	  
lösungsorientierten	  Methoden	   gewährleistet	   wird.	   Dies	   unter	   Einbezug	   relevanter	   empiri-‐
scher	  Erkenntnisse	  der	  sozialen	  Gerontologie	  und	  Sozialwissenschaft.	  Die	  Autorenschaft	  er-‐
läutert	  verschiedene	  Faktoren	  auf	   individueller	  und	  sozialer	  Ebene,	  welche	  sich	  auf	  den	  Al-‐
ternsprozess	   der	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	   auswirken.	  Das	   Zusammenspiel	   dieser	   Fak-‐
toren	   charakterisiert	  dessen	  Komplexität.	  Aus	   Sicht	  der	   Sozialen	  Arbeit	  wird	  deutlich,	  dass	  
Migration	   in	   diesem	   Sinne	   als	   biographische	   Ressource	   für	   die	   Lebensgestaltung	   im	   Alter	  
dienen	  kann.	  

Die	  vorliegende	  Literaturarbeit	  hat	  zum	  Ziel,	  handlungsleitende	  Erkenntnisse	  für	  die	  Sozial-‐
beratung	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  zu	  erörtern.	  Die	  Autoren-‐
schaft	  erläutern	  Handlungsgrundsätze	   für	  die	  Sozialberatung	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantin-‐
nen	  und	  Arbeitsmigranten	  und	  erarbeiten	  ein	  entsprechendes	  Kompetenzprofil	  für	  Professi-‐
onelle	  der	  Sozialen	  Arbeit.	  	  
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Vorwort	  

In	   ihren	   jeweiligen	  Praktika	   im	  Alters-‐	  und	  Migrationskontext	  erfuhren	  die	  Autorin	  und	  der	  
Autor,	  dass	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  als	  Klientengruppe	  ungewohnt	  
und	  "speziell"	  wahrgenommen	  werden.	  Das	  typische	  Bild	  von	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Ar-‐
beitsmigranten	  wird	  von	  Fachpersonen	  in	  erster	  Linie	  nicht	  mit	  älteren	  Menschen	  assoziieret	  
und	  umgekehrt.	  Die	  Verknüpfung	  der	  Themenfelder	  Alter,	  Arbeitsmigration	  und	  Soziale	  Ar-‐
beit	  hat	  die	  Autorenschaft	  beschäftigt	  und	  motiviert,	  sich	  mit	  dem	  Alternsprozess	  in	  der	  Ar-‐
beitsmigration	   auseinanderzusetzten	   und	   fachliche	   Ansätze	   für	   die	   Sozialberatung	   älterer	  
Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  aufzuzeigen.	  

Die	   laufend	   heterogener	   werdende	   Altersbevölkerung	   verspricht	   der	   Sozialen	   Arbeit	   eine	  
spannende	  und	  herausfordernde	  Zukunft.	  Aus	  der	  Sicht	  der	  Autorenschaft	  muss	  diese	  Her-‐
ausforderung	  angenommen	  werden.	  	  

Die	  Autorenschaft	  möchte	   sich	   an	  dieser	   Stelle	   bei	   folgenden	  Personen	  bedanken,	  welche	  
auf	   verschiedene	  Weise	   zum	  Gelingen	   dieser	   Bachelor-‐Arbeit	   beigetragen	   haben.	   Susanne	  
Rebsamen,	   Fachspezialistin	  Migration	   vom	   Kompetenzzentrum	   Integration	   der	   Stadt	   Bern	  
stand	  uns	  während	  der	  Recherche-‐	  und	  Umsetzungsphase	  der	  Bachelorarbeit	   für	   klärende	  
und	  weiterführende	  Gespräche	  zur	  Verfügung.	  Daniel	  Kradolfer,	  Markus	  Vogel	  und	  Marcel	  
Rauber	  haben	  die	  Autorenschaft	  mit	  fachlichen	  Diskussionen,	  Rückmeldungen,	  Korrekturle-‐
sen	  und	  Layouten	  unterstützt.	  Zum	  Abschluss	  ein	  Dankeschön	  an	  unsere	  Familienangehöri-‐
gen,	  Freundinnen	  und	  Freunde,	  die	  uns	  während	  dieser	  intensiven	  Zeit	  unterstützten.	  
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1 Einleitung	  

In	  diesem	  Kapitel	  werden	  die	  Ausgangslage,	  die	  Berufsrelevanz	  und	  Zielsetzung	  der	  vorlie-‐
genden	  Bachelor-‐Arbeit	  erläutert.	  Anschliessend	  werden	  die	  Fragestellungen	  dargestellt	  und	  
die	  Adressatinnen	  und	  Adressaten	  der	  Arbeit	  beschrieben.	  Zum	  Schluss	  wird	  der	  Aufbau	  der	  
Arbeit	  aufgezeigt.	  

1.1 Ausgangslage	  	  
Die	  Schweizer	  Migrationsbevölkerung	  wird	  älter.	  Gemäss	  dem	  Bundesamt	  für	  Statistik	  [BSF]	  
(2010)	  ist	  zurzeit	  etwa	  ein	  Fünftel	  der	  Bevölkerung	  über	  65	  Jahren	  nicht	  in	  der	  Schweiz	  gebo-‐
ren.	   Weiter	   prognostizieren	   die	   demographischen	   Entwicklungsszenarien	   des	   BFS	   für	   das	  
Jahr	  2020	  eine	  Zunahme	  auf	  191	  000	  ausländischen	  Staatsangehörigen	  über	  65	  Jahren.	  Un-‐
ter	  der	  Annahme,	  dass	  sich	  das	  Verhältnis	  von	  ausländischen	  Staatsangehörigen	  gegenüber	  
Eingebürgerten	  nicht	  verändert,	  dürften	  im	  Jahr	  2020	  gegen	  400	  000	  ausländische	  Staatsan-‐
gehörige	   in	   der	   Schweiz	   über	   65	   Jahre	   alt	   sein.	   Ihre	  Anwesenheit	  wird	  das	  Bild	   der	   in	   der	  
Schweiz	  lebenden	  Altenpopulation	  in	  den	  nächsten	  Jahrzehnten	  mitprägen.	  

Altern	   ist	   kein	   homogener	   Prozess	   und	   das	   Alter	   als	   biologischer	   und	   sozialer	   Lebensab-‐
schnitt	  bringt	  unterschiedliche	  Begleiterscheinungen	  mit.	  Nach	  Ursula	  Lehr	  (2007)	  muss	  der	  
Alternsprozess	  auf	  dem	  Hintergrund	  der	  unterschiedlichen	  Lebensbedingungen	  wie	  Faktoren	  
der	  Lebens-‐	  und	  Arbeitsbiographie,	  sozioökonomische	  und	  ökologische	  Faktoren	  und	  sozia-‐
les	  Umfeld	  gesehen	  werden	  (S.	  80-‐82).	  	  

Eva	  Soom	  Ammann	  (2011)	  merkt	  dahingehend	  für	  die	  Betrachtung	  des	  Alterns	  von	  Migran-‐
tinnen	  und	  Migranten	  an,	  dass	  die	  Migrationserfahrungen,	  strukturelle	  Rahmenbedingungen	  
sowie	   ethnische	   Hintergründe	   zu	   berücksichtigen	   sind.	   Die	   ältere	   Migrationsbevölkerung	  
kann	   nicht	   als	   homogene	  Gruppe	   betrachtet	  werden,	  welcher	   typologisierende	  Merkmale	  
zugeschrieben	  werden.	  Die	  Bedarfs-‐	  und	  Lebenslage	  von	  älteren	  Migrantinnen	  und	  Migran-‐
ten	  muss	  entsprechend	  differenziert	  erfasst	  werden.	  (S.	  24-‐30)	  

Hildegard	  Hungerbühler	  und	  Corinna	  Bisegger	  (2012)	  bezeichnen	  die	  nach	  dem	  Zweite	  Welt-‐
krieg	  eingewandert	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  als	  bekannteste	  ältere	  Mig-‐
rationsgruppe	  in	  der	  Schweiz.	  Während	  der	  damaligen	  wirtschaftlichen	  Hochkonjunktur	  be-‐
trieb	  die	  schweizerische	  Arbeitsmarktpolitik	  eine	  gezielte	  Anwerbepolitik	  in	  den	  von	  Kriegs-‐
folgen	  wirtschaftlich	  zerstörten	  Ländern	  Südeuropas.	  Die	  angeworbenen	  jungen	  Arbeitskräf-‐
te	  wanderten	  in	  die	  Schweiz	  ein,	  um	  hier	  im	  Strassen-‐und	  Häuserbau,	  in	  den	  Fabriken	  und	  im	  
Dienstleistungssektor	  zu	  arbeiten.	  Die	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  erhofften	  
sich	  durch	  ihre	  Migration	  eine	  Verbesserung	  ihrer	  Existenz	  oder	  sie	  versuchten	  durch	  Trans-‐
ferleistungen	  die	  Lage	  ihrer	  zurückgelassenen	  Familie	  zu	  verbessern.	  (S.	  26-‐27)	  Mariana	  Fri-‐
gerio	  Martina	  und	  Susanne	  Merhar	  (2004)	  betonen,	  dass	  die	  meisten	  eigentlich	   im	  Alter	   in	  



Einleitung	  

Gekommen	  -‐	  Geblieben	   	   2	  

ihre	  Heimatländer	  zurückkehren	  wollten.	  Doch	  nun	  zeigt	  sich,	  dass	  die	  Mehrheit	  ihren	  letz-‐
ten	   Lebensabschnitt,	   entgegen	   der	   offiziellen	   Einwanderungspolitik	   und	   ihren	   eigenen	   Er-‐
wartungen,	  in	  der	  Schweiz	  verbringen	  wird.	  (S.	  361)	  Diese	  Tatsache	  und	  deren	  Bedeutung	  für	  
die	   Gesellschaft	   rücken	   erst	   zögerlich	   in	   das	   Bewusstsein	   der	   Akteure	   aus	   Politik,	   aus	   der	  
Praxis	  des	  Sozial-‐	  und	  Gesundheitswesen,	  darunter	  insbesondere	  der	  Altenarbeit.	  	  

Sylvie	  Kobi	  (2008)	  stellt	  fest,	  dass	  ausgehend	  von	  der	  nicht	  wahrgenommenen	  gesellschaftli-‐
chen	  Relevanz,	  bezugnehmend	  der	  Thematik	  Altern	  in	  der	  Arbeitsmigration,	  in	  der	  Schweiz	  
und	  anderen	  europäischen	  Immigrationsländern	  erst	  ein	  zaghaftes	  Forschungsinteresse	  be-‐
steht.	  Die	  verfügbare	  Literatur	  zeigt	  auf,	  dass	  Frage-‐	  und	  Problemstellungen	  Grossteils	  unter	  
dem	  Druck	   der	   Praxis	   aus	   dem	   Sozial-‐	   und	  Gesundheitswesen	   entstehen,	   die	   sich	   für	   den	  
Umgang	  mit	  einer	  neuen	  Klientengruppe	  umsetzbare	  Massnahmen	  wünschen.	  (S.	  27-‐34)	  

1.2 Berufsrelevanz	  und	  Zielsetzung	  
Wie	   der	   Ausgangslage	   entnommen	  werden	   kann,	   hatten	   viele	   gesellschaftliche	   und	   politi-‐
sche	  Akteure	   lange	  Zeit	  die	  Tatsache	   ignoriert,	  dass	  die	  Schweiz	   zu	  einem	  Einwanderungs-‐
land	   geworden	   ist.	   Nun	   stellen	   sie	   quasi	   überrascht	   fest,	   dass	   die	   jungen	   rekrutierten	   Ar-‐
beitskräfte	  inzwischen	  das	  Rentenalter	  erreicht	  haben	  und	  ihren	  Lebensabend	  nicht	  in	  ihren	  
Herkunftsländern,	   sondern	   im	  einstigen	  Anwerbeland	   verbringen.	  Die	  Konsequenz	   aus	  der	  
verspäteten	   Diskussion	   ist	   vor	   allem	   eine:	   Ein	   enormer	   praktischer	   Handlungsbedarf	   auf-‐
grund	  der	  künftigen	  sozialen	  Akutheit	  des	  Phänomens.	  Die	  Thematik	  berührt	  unterschiedli-‐
che	  Instanzen.	  Neben	  politischen	  und	  öffentlichen	  Institutionen	  sind	  meist	  Einrichtungen	  der	  
professionellen	   Altenarbeit	   betroffen.	   Die	   Berufsrelevanz	   ergibt	   sich	   folglich	   aus	   dem	   Be-‐
rufskodex	   von	  AvenirSocial	   (2010),	   der	  die	   Entwicklung	  und	  Vermittlung	   von	   Lösungen	   für	  
künftige	  soziale	  Probleme	  als	  Ziel	  der	  Sozialen	  Arbeit	  definiert	  (S.	  6).	  Professionelles	  Handeln	  
in	  der	  Sozialberatung	  mit	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  gewinnt	  durch	  ein	  Ver-‐
ständnis	  relevanter	  theoretischer	  Hintergründe	  auf	  individueller,	  gesellschaftlicher	  und	  poli-‐
tischer	  Ebene	  an	  Qualität.	  Zudem	  ist	  es	  wichtig,	  fachliche	  Grundlagen	  für	  die	  Sozialberatung	  
von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  zu	  kennen.	  	  

Die	  vorliegende	  Bachelor-‐Arbeit	  soll	  dahingehend	  eine	  theoretische	  Reflexion	  zu	  Alternspro-‐
zessen	   im	  Arbeitsmigrationskontext	  unter	  Berücksichtigung	  alterstypischer	  und	  migrations-‐
spezifischen	  Einflussfaktoren	  aufzeigen	  und	  die	   sich	  daraus	  ergebenden	  handlungsleitende	  
Erkenntnisse	   für	  die	  Sozialberatung	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
erörtern.	  Schliesslich	  hofft	  die	  Autorenschaft,	  dass	  die	  vorliegende	  Arbeit	  etwas	  zur	  Optimie-‐
rung	   in	  der	  Beratungsarbeit	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  beitra-‐
gen	  und	  auf	  ihrer	  Ressourcen	  und	  Kompetenzen	  sensibilisieren	  kann.	  	  
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1.3 Fragestellung	  
Im	  Zusammenhang	  mit	  der	  dargestellten	  Ausgangslage	  und	  den	  Zielsetzungen	  ergibt	  sich	  für	  
die	  vorliegende	  Bachelor-‐Arbeit	  folgende	  Fragestellung:	  

Über	  welche	  spezifischen	  Kompetenzen	  sollten	  Sozialarbeitende	  in	  der	  Sozialberatung	  mit	  
älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  verfügen?	  

Um	  diese	  Hauptfrage	   zu	   beantworten,	   orientiert	   sich	   die	   vorliegende	  Arbeit	   an	   folgenden	  
Unterfragen.	  

• Was	  wird	  unter	  Alter	  und	  Altern	  verstanden?	  

• Wie	  gestalten	  sich	  die	  Lebenssituationen	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Ar-‐
beitsmigranten	  in	  der	  Schweiz?	  

• Wie	   wird	   die	   ältere	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	   im	   wissenschaftlichen	   Kontext	  
dargestellt	  und	  inwiefern	  wird	  auf	  eine	  bestimmte	  Form	  des	  Alterns	  verwiesen?	  

• Wie	   gestaltet	   sich	   die	   Sozialberatung	   von	   älteren	  Menschen	   und	   inwiefern	   sollte	  
dabei	  kulturspezifischen	  Gesichtspunkten	  Beachtung	  geschenkt	  werden?	  

1.4 Adressatinnen	  und	  Adressaten	  
Die	   Bachelor-‐Arbeit	  wird	   aus	   Sicht	   der	   Sozialen	  Arbeit	   verfasst,	  weshalb	   sich	   die	   Autoren-‐
schaft	   in	  erster	  Linie	  an	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  wenden,	  die	  mit	  älteren	  Arbeits-‐
migrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  arbeiten.	  Darüber	  hinaus	  werden	  auch	  andere	  Personen	  
und	  Organisationen	  angesprochen,	  die	  in	  der	  Alterspolitik	  respektive	  im	  Migrationskontext,	  
tätig	  sind.	  	  

1.5 Aufbau	  der	  Arbeit	  
Der	  Inhalt	  des	  ersten	  Kapitels	  wurde	  bereits	  erläutert.	  

Im	  Kapitel	  2	  wird	  die	  Autorenschaft	  den	  Begriff	  der	  Arbeitsmigration	  definieren.	  Anschlies-‐
send	  wird	  auf	  den	  zeitgeschichtlichen	  Kontext	  eingegangen	  um	  aufzuzeigen,	  welche	  rechtli-‐
chen,	  politischen	  und	  strukturellen	  Rahmenbedingungen	  der	  Einwanderungsgesellschaft	  das	  
Leben	   und	   die	   Handlungsstrategien	   von	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   bis	   in	  
das	  Alter	  prägen.	  

Im	  Kapitel	  3	  wird	  die	  Autorenschaft	  den	  Begriff	  Alter	  diskutieren	  und	  die	  vielschichtigen	  Be-‐
trachtungsweisen	  dieser	  Lebensphase	  darlegen.	  

Im	  Kapitel	  4	  wird	  die	  Autorenschaft	  den	  Begriff	  Altern	  diskutieren	  und	  sich	  mit	   relevanten	  
theoretischen	  Ansätzen	  und	  Modelle	  auseinandersetzten.	  Die	  theoriegeleiteten	  Erklärungs-‐
ansätze	  liefern	  Erkenntnisse	  für	  die	  Sozialberatung	  mit	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Ar-‐
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beitsmigranten.	   Am	   Ende	   des	   Kapitels	   werden	   die	   Erkenntnisse	   zusammengefasst	   und	   zu	  
einander	  in	  Beziehung	  gesetzt.	  

Das	  Kapitel	  5	  bietet	  eine	  Übersicht	  zur	  materiellen,	  sozialen	  und	  gesundheitlichen	  Situation	  
der	  älteren	  Arbeitsmigrationsbevölkerung.	  Dabei	  werden	  nebst	  Zahlen	  und	  Fakten	  aus	  ver-‐
schiedenen	   Berichten	   und	   Bedarfserhebungen	   auch	   Spezialauswertungen	   von	   Bundesäm-‐
tern	  zusammengetragen	  und	  einbezogen.	  	  

Im	  Kapitel	  6	  wird	  zunächst	  ein	  kursorischer	  Überblick	  über	  den	  Forschungsstand	  zum	  Thema	  
„Altern	  in	  der	  Migration“	  gegeben.	  Die	  anschliessende	  Reflexion	  darüber,	  was	  Altern	  in	  der	  
Arbeitsmigration	  heisst	  und	  weshalb	  es	  sich	  dabei	  um	  ein	  spezifisches	  Altern	  handelt,	  wird	  
anhand	  drei	  theoretischen	  Referenzkonzepte	  dargelegt.	  	  

Im	  Kapitel	  7	  werden	  die	  Definition	  und	  Ziele	  der	  Sozialen	  Arbeit	  erläutert	  wobei	  sich	  die	  Au-‐
torenschaft	  auf	  den	  Berufskodex	  von	  AvenirSocial	  stützt.	  Folgend	  werden	  die	  Ziele	  und	  der	  
Auftrag	   von	   Altenarbeit	   aufgezeigt.	   Anschliessend	   geht	   die	   Autorenschaft	   der	   Frage	   nach,	  
welche	  Altersleitbilder	  die	  Soziale	  Arbeit	  prägen	  und	  wie	  ein	  professioneller	  und	   reflexiver	  
Umgang	  mit	   diesen	   aussehen	   kann.	   Schliesslich	  wird	   eine	   Reihe	   von	  Grundorientierungen	  
aufgezeigt,	  welche	   in	  der	  Altenarbeit	   für	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  von	  Bedeutung	  
sind.	  	  

Im	  Kapitel	   8	  wird	  der	  Beratungsbegriff	   aus	  der	   sozialarbeiterischen	  Perspektive	  dargestellt	  
und	  definiert.	  Danach	  erläutert	  die	  Autorenschaft,	  gestützt	  auf	  fachliche	  Grundlagen,	  wann	  
und	  warum	  die	  Sozialberatung	  von	  älteren	  Menschen	  notwendig	  ist.	  Abschliessend	  wird	  ein	  
fachlicher	  Ansatz	  für	  die	  Sozialberatung	  mit	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigran-‐
ten	  aufgezeigt.	  Am	  Ende	  des	  Kapitels	  werden	  die	  Erkenntnisse	  zusammengefasst	  und	  zu	  ei-‐
nander	  in	  Beziehung	  gesetzt.	  

Im	  Kapitel	  9	  werden	  die	  Fragestellungen	  aus	  dem	  ersten	  Kapitel	  beantwortet.	  Danach	  wird	  
die	  Relevanz	  für	  die	  Soziale	  Arbeit	  erläutert	  und	  ein	  Ausblick	  vorgenommen.	  
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2 Historischer	  Rückblick	  

In	  diesem	  Kapitel	  wird	  auf	  den	  zeitgeschichtlichen	  Kontext	  eingegangen	  um	  migrations-‐	  und	  
integrationspolitischen	  Rahmenbedingungen	  aufzuzeigen,	  welche	  das	  Leben	  und	  die	  Hand-‐
lungsstrategien	  von	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  bis	  in	  das	  Alter	  prägen.	  	  

Im	  Kapitel	  2.1	  wird	  zunächst	  der	  Begriff	  der	  Arbeitsmigration	  definiert	  und	  die	  Beweggründe	  
welche	  zu	  dieser	  Art	  der	  Migration	  führen	  können	  erörtert.	  Im	  Kapitel	  2.2	  werden	  die	  struk-‐
turellen,	  rechtlichen	  und	  politischen	  Rahmenbedingungen	  der	  Einwanderungsgesellschaft	  im	  
zeitgeschichtlichen	  Kontext	  erläutert.	  In	  Kapitel	  2.2	  bis	  2.4	  werden	  mit	  dem	  Stellenwert	  von	  
Arbeit,	  Ausgrenzungserfahrungen	  und	  der	  Frage	  nach	  dem	  Lebensmittelpunkt	  im	  Alter	  ver-‐
bindende	   Gemeinsamkeiten	   der	   jeweiligen	   Arbeitsmigrationsbiographien	   aufgezeigt.	   Das	  
abschliessende	  Kapitel	   2.6	   bietet	   eine	   aktuelle	  Übersicht	   über	   demographische	   Fakten	   zur	  
älteren	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	  in	  der	  Schweiz.	  

2.1 Arbeitsmigration	  	  
Migration	   ist	  ein	  allgegenwärtiges	  Phänomen,	  welches	  verschiedene	  Ausprägungen	  anneh-‐
men	  kann.	  Die	  Autorenschaft	  konzentriert	  sich	  in	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  auf	  Arbeitsmigra-‐
tion,	  demzufolge	  auf	  Migrationsprozesse,	  bei	  denen	  nach	  Annette	  Treibel	  (1999)	  die	  Verbes-‐
serung	  der	  ökonomischen	  Situation	  im	  Vordergrund	  steht	  (S.	  115).	  Treibel	  (1999)	  führt	  wei-‐
ter	   aus,	   dass	   innerhalb	   dieser	   eher	   breiten	  Definition	   der	  Migrationsprozess	   grundsätzlich	  
nachfolgenden	  Mustern	   folgt:	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  überqueren	  nationale	  Grenzen	  
auf	  mehrheitlich	  legalen	  Wegen,	  begeben	  sich	  in	  den	  regulären	  Arbeitsmarkt	  des	  Aufnahme-‐
landes	  und	  führen	  dort	  Lohnarbeit	  aus.	  Diese	  Ausprägung	  von	  Arbeitsmigration	  ist	  eine	  Form	  
der	  Migration,	  an	  der	  die	  Herkunftsgesellschaft	  wie	  auch	  Aufnahmegesellschaft	  ein	  Interesse	  
haben.	   Arbeitsmigration	   nimmt	   in	   diesem	   Sinne	   eine	   staatlich	   regulierte	   und	   organisierte	  
Form	  an.	  (S.	  115)	  Maria	  Caroni,	  Tobias	  D.	  Meyer	  und	  Lisa	  Ott	  (2009)	  merken	  ergänzend	  dazu	  
an,	  dass	  dieses	  innovative	  Migration	  ohne	  äusseren	  Druck	  erfolgt	  und	  auf	  den	  persönlichen	  
Entscheidungen	   der	  Migrantinnen	   und	  Migranten	   beruht.	   Die	   Entscheidung	   zur	  Migration	  
gestaltet	   sich	   multikausal.	   Sogenannte	   Push/Pull-‐Faktoren-‐Modelle	   versuchen	   Umstände	  
darzustellen,	  welche	   eine	  Migrationsentscheidung	  beeinflussen	   können.	  Menschen	  migrie-‐
ren	  von	  einem	  Herkunftsland	  mit	  keinen	  oder	  wenigen	  Perspektiven	  auf	  wirtschaftliche	  Be-‐
schäftigung	   (Push-‐Faktor)	   in	   ein	  Aufnahmeland,	  dessen	  Arbeitsmarkt	   ausländische	  Arbeits-‐
kräfte	  braucht	  (Pull-‐Faktor).	  (S.	  7-‐10)	  	  

Gemäss	   Hungerbühler	   und	   Bisegger	   (2012)	   gilt	   die	   Migration,	   welche	   nach	   dem	   Zweiten	  
Weltkrieg	   in	   die	   Schweiz,	   vorab	   aus	   dem	   südeuropäischen	   Raum	   einsetzte,	   gemeinhin	   als	  
klassische	  Arbeitsmigration:	  Die	  Arbeitskräfte	  stammen	  mehrheitlich	  aus	   ländlichen,	  margi-‐
nalen	  Regionen	  und	  wanderten	   in	   städtische	   industrialisierte	  Zentren,	  mit	  dem	  Ziel,	   durch	  
Lohnarbeit	   ihre	   sozioökonomische	   Position	   am	   Herkunftsort	   zu	   verbessern.	   Infolgedessen	  
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diente	  die	  Migration	  der	  Erwerbsarbeit	  und	  der	  Erwirtschaftung	  eines	  ökonomischen	  Kapi-‐
tals	  zur	  Zukunftsgestaltung	  im	  Herkunftsort	  und	  ist	  meistens	  ein	  zeitlich	  befristetes	  Projekt.	  
Eine	  permanente	  Niederlassung	   in	  der	  Aufnahmegesellschaft	  war	   im	  "Arbeitsmigrationsre-‐
gime"	  nicht	  vorgesehen.	  (S.	  26-‐32)	  

Nach	  François	  Höpflinger	  (2009)	  repräsentieren	  die	  in	  den	  1950er	  und	  1960er	  Jahren	  einge-‐
wanderten	  Arbeitskräfte	  die	  bekannteste	  Gruppe	  älterer	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  in	  der	  
Schweiz.	  Die	  Wanderbewegung	  bedeutete	   für	   sie	   ein	  Wechsel	   in	   ein	   unbekanntes,	   anders	  
sprachiges	  Land.	  Sie	  waren	  gefordert,	  sich	  ihren	  Weg	  in	  einem	  neuen	  gesellschaftlichen	  Um-‐
feld	  zu	  suchen.	  (S.	  44-‐45)	  	  

2.2 Strukturelle	  Rahmenbedingungen	  
Etienne	  Piguet	   (2006)	   führt	  aus,	  dass	   in	  der	   schweizerischen	  Wirtschaft	  der	  Nachkriegszeit	  
ein	  Mangel	   an	   Arbeitskräfte	   herrschte.	   Die	  Wirtschaft	   und	   ihre	   Produktionsstätten	  waren	  
vom	   Krieg	   verschont	   und	   ihre	   Waren	   und	   Güter	   dank	   der	   herrschenden	   Hochkonjunktur	  
stark	   gefragt.	   Die	   südeuropäischen	   Länder	   hingegen	   waren	   von	   den	   Folgen	   des	   Zweiten	  
Weltkrieges	  betroffen.	   Politische	   instabile	   Lage,	  Armut,	  Arbeitslosigkeit	   und	   fehlende	  wirt-‐
schaftliche	  Perspektive	  waren	  Lebensumstände,	  mit	  welchen	  sich	  die	  Bevölkerung	  auseinan-‐
der	  setzten	  musste.	  (S.	  15-‐16)	  

Hungerbühler	  und	  Bisegger	  (2012)	  merken	  ergänzend	  an,	  dass	  die	  ältere	  Arbeitsmigrations-‐
bevölkerung	   prägende	   Erfahrungen	   als	   Kinder	   und	   Jugendliche	   in	   den	   Kriegsjahren	   und	  
Nachkriegsjahren	   des	   Zweiten	   Weltkrieges	   erlebten.	   Flucht	   vor	   möglichen	   Bedrohungen,	  
Hunger	   oder	   Verwandte	   und	   Bekannte	   in	   Kriegsgefangenschaft	   stellten	   Realitäten	   dieser	  
Menschen	  dar.	  Die	  Menschen	  welche	  sich	  später	  zur	  Migration	   in	  die	  Schweiz	  entschieden	  
wuchsen	   vor	   allem	   in	   ländlichem	  Gebiet	   und	   zum	  Grossteil	   in	   kinderreichen	   Familien	   auf.	  
Diese	   peripheren	   Regionen	   waren	   während	   und	   nach	   dem	   Zweiten	   Weltkrieg	   besonders	  
stark	   von	  Arbeitslosigkeit	   betroffen.	  Die	  Kinder	  und	   Jugendlichen	  mussten	   für	  die	   Existenz	  
der	   Familie	   schon	   früh	  mithelfen,	   hart	   arbeiten	   und	   Verantwortung	   übernehmen.	   Daraus	  
resultierte	  eine	  familiäre	  und	  nachbarschaftliche	  Solidarität.	  (S.	  27-‐28)	  

Diesen	  Lebensbedingungen	  standen	  die	  Entwicklung	  der	  schweizerischen	  Wirtschaft	  und	  die	  
eng	  mit	   ihr	   verknüpfte	   Einwanderungspolitik	   gegenüber.	  Hans	  Mahnig	   und	   Etienne	   Piguet	  
(2003)	  führen	  aus,	  dass	  die	  Zuwanderung	  in	  die	  Schweiz	  nach	  dem	  Rotationsmodell	  gesche-‐
hen	  sollte.	  Anhand	  dieses	   Instrumentes	  konnte	  die	  Wirtschaft	  auf	  konjunkturelle	  Verände-‐
rungen	  und	  strukturellen	  Wandel	  rasch	  reagieren.	  Die	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmig-‐
ranten	  sollten	  je	  nach	  Bedarfslage	  ins	  Land	  geholt	  und	  wieder	  zurückgeschickt	  werden.	  Um	  
diesem	   Bedürfnis	   gerecht	   zu	   werden,	   schloss	   die	   schweizerische	   Eidgenossenschaft	   unter	  
anderem	  mit	  der	   italienischen	  Regierung	  ein	  Abkommen	  zur	  Rekrutierung	  von	  Arbeitskräf-‐
ten	  ab.	  Dieses	  Abkommen	  löste	  eine	  starke	  Immigration	  in	  die	  Schweiz	  aus.	  Wie	  in	  der	  Ab-‐
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bildung	  1	  ersichtlich,	  stieg	  die	  Anzahl	  der	  Ausländerinnen	  und	  Ausländer	  welche	  sich	  in	  der	  
Schweiz	  aufhielten	  von	  271`000	  Personen	  (5,8%	  der	  Gesamtbevölkerung)	  im	  Jahre	  1950	  auf	  
476`000	  Personen	  (9,1%	  der	  Gesamtbevölkerung)	   im	  Jahre	  1960	  an.	  Abbildung	  2	  zeigt	  auf,	  
dass	  die	  Hälfte	  der	  eingewanderten	  Personen	  über	  das	  Saisonnierstatut	  und	  die	  andere	  Hälf-‐
te	  über	  eine	  Jahresaufenthaltsbewilligung	  B	  oder	  eine	  Niederlassungsbewilligung	  C	  verfügte.	  
Es	  gilt	  anzumerken,	  dass	  der	  Staat	  kaum	  regulierend	  in	  die	  Einwanderungsbewegung	  eingriff.	  
(S.	  67-‐68)	  	  

	  
Abbildung	  1:	  Durchschnittliche	  ausländische	  Wohnbevölkerung	  (leicht	  modifiziert	  nach	  Mahnig	  und	  Piguet,	  2003,	  S.	  70)	  

	  
Abbildung	  2:	  Jährliche	  Einwanderung	  von	  Arbeitskräften	  1949-‐1960	  (leicht	  modifiziert	  nach	  Mahnig	  und	  Piguet,	  2003,	  S.	  
69)	  
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Wie	   erwähnt,	   erhielten	   nicht	   alle	   Arbeitsmigrantinnen	   und	  Arbeitsmigranten	   den	   gleichen	  
Aufenthaltsstatus.	  Gemäss	  Hildegard	  Hungerbühler	   (2004),	   konnte	  dies	   eine	  unterschiedli-‐
che	  Behandlung	  zur	  Folge	  haben	  und	  zu	  prekären	  Verhältnissen	  führen	  (S.	  230).	  	  

Hungerbühler	  und	  Bisegger	  (2012)	  halten	  fest,	  dass	  vor	  allem	  das	  Saisonnierstatut,	  welches	  
an	   die	   Bedingung	   der	   Erwerbsarbeit	   geknüpft	   war	   belastende	   und	  missliche	   Arbeits-‐	   und	  
Lebensbedingungen	  zur	  Folge	  hatte.	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  konnten	  für	  
eine	  maximale	  Saisontätigkeit	  von	  neun	  Monaten	  angestellt	  werden.	  Ein	  Stellenwechsel	  war	  
nicht	  möglich.	  Für	  die	  betroffenen	  Personen	  bedeutete	  das	  Saisonnierstatut	  ein	  Abhängig-‐
keitsverhältnis.	  Beklagten	  sich	  die	  Betroffenen	  über	  die	  Arbeitsverhältnisse	  oder	  Arbeitsbe-‐
dingungen,	  gefährdeten	  sie	  ihren	  Aufenthalt	  und	  damit	  oft	  auch	  die	  Existenz	  der	  Familie	  in	  
ihrem	  Herkunftsland.	  Bis	  Mitte	  der	  1960er	  Jahren	  sah	  das	  Saisonnierstatut	  keinen	  Familien-‐
nachzug	  vor.	  Familien	  waren	  folglich	  über	  Jahre	  hinweg	  getrennt.	  Dies	  verdeutlicht,	  dass	  in	  
der	  Rotationspolitik	  vor	  allem	  die	  Arbeitskraft	  zentrale	  Bedeutung	  hatte.	  (S.	  27)	  Hungerbüh-‐
ler	   (2004)	   führt	   dazu	   aus,	   dass	   die	   Rotationspolitik	   keine	   gesellschaftliche	   Integration	   der	  
Arbeitsmigrationsbevölkerung	   vor	   sah	  und	  dementsprechend	  eine	  gezielte	   Integrationsför-‐
derung	  fehlte.	  (S.	  230).	  Oder	  wie	  Angelo	  Maiolino	  (2010)	  ausdrückt:	  "Als	  Verkäufer	  [sic!]	  ih-‐
rer	  Arbeitskraft	  wurden	  sie	  zwar	  eingeschlossen	  aber	  als	  Menschen	  mit	  eigenen	  Ansichten,	  
Lebensformen	  und	  kulturellen	  Werten	  ausgeschlossen"	  (S.	  184).	  	  

Urs	  Kälin	  (2005)	  weist	  weiter	  darauf	  hin,	  dass	  auch	  die	  Instanzen	  der	  Herkunftsländer,	  wel-‐
che	   die	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   im	   Einwanderungsland	   unterstützten,	  
nicht	  von	  einem	  längeren	  Aufenthalt	  und	  dem	  Bedarf	  nach	  einer	  umfänglichen	   Integration	  
ausgingen.	   So	   kam	   es	   vor,	   dass	   die	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	   aktiv	   entmutigt	   wurde,	  
sich	  über	  Anfängerkenntnisse	  hinaus	  reichende	  Deutschkenntnisse	  anzueignen,	  da	  diese	  für	  
ihren	  Aufenthaltszweck	  nicht	  nötig	  seien.	  (¶	  3)	  Hans-‐Rudolf	  Wicker	  (2004),	  verweist	  ergän-‐
zend	  auf	  die	  politisch-‐rechtliche	  Ungleichheiten	  der	  Rotationspolitik	  und	  damit	  verbundene	  
Selbstorganisation	  der	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten.	  Angesichts	  der	  subjekti-‐
ven	  und	  objektiven	   aufenthaltsrechtlichen	  Unsicherheiten	   sowie	   vor	   allem	  der	  weitgehen-‐
den	   politischen	   Machtlosigkeit	   aufgrund	   des	   Ausschlusses	   von	   grundlegenden	   Partizipati-‐
onsprozessen,	   blieb	   die	   geplante	   Rückkehr	   als	   potenzielle	   Handlungsoption	   erhalten.	  
Dadurch	   wurde	   die	   Tendenz	   unterstützt,	   sich	   im	   Aufnahmeland	   kulturell	   und	   national	   zu	  
organisieren.	  Die	   Selbstorganisation	  wurde	   als	   identitätsstiftende	  Orientierungshilfe	   beige-‐
zogen,	  mit	  der	  persönlicher	  Sinn	  und	  soziale	  Zugehörigkeit	  hergestellt	  wurden.	  (S.	  29)	  Quer	  
durch	  die	  Migrationscommunities	  älterer	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  haben	  
sich	  dahingehend	  solidarische	  Netzwerke	  etabliert.	  Die	  Netzwerke	  können	  nach	  Herkunfts-‐
region,	   politisch	   und	   gewerkschaftlich,	   wie	   beispielsweise	   der	   „Federazione	   delle	   Colonie	  
Italiana	  in	  Svizzera“	  [FCLIS,]	  als	  auch	  religiös,	  wie	  beispielshalber	  die	  Fremdsprachenmissio-‐
nen	  der	  römisch-‐katholischen	  Kirche,	  organisiert	  sein.	   	  
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2.3 Arbeit	  als	  prägendes	  Merkmal	  der	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	  
Hungerbühler	  und	  Bisegger	  (2012)	  fassen	  zusammen,	  dass	  harte	  Arbeit	  das	  Leben	  der	  älte-‐
ren	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	  geprägt	  hat.	  Schon	  als	  Kinder	  und	  Jugendliche	  trugen	  sie	  
durch	  ihre	  Arbeitstätigkeit	  zur	  Existenz	  der	  Familie	  bei.	  Die	  Erwerbsarbeit	  wurde	  nicht	  nach	  
Wünschen	  oder	  freier	  Wahl	  ausgesucht	  sondern	  trug	  einzig	  zur	  existentiellen	  Sicherung	  bei.	  
Die	  spätere	  Wanderung	  als	  Arbeitsmigrantin	  oder	  Arbeitsmigrant	  in	  die	  Schweiz	  verhalf	  nicht	  
zu	   einer	   Entspannung	   der	   kritischen	   Arbeitsbedingungen	   und	   Arbeitsverhältnissen.	   Ihr	   Ar-‐
beitsalltag	   in	  den	  1950er	  und	  1960er	   Jahren	   in	  der	  Schweiz,	  war	  geprägt	   von	  belastenden	  
und	   ausbeuterischen	   Anstellungsverhältnissen.	   Die	   Arbeitszeiten	   waren	   von	   langer	   Dauer	  
und	   fanden	  oft	   im	  Schichtbetreib	  statt.	   (S.	  28-‐29)	  Höpflinger	   (2009)	  betont,	  dass	  die	  ange-‐
worbenen	   Arbeitskräfte	   die	   untersten	   Plätze	   der	   Beschäftigungshierarchie	   besetzten.	   Ent-‐
sprechend	  wurden	  sie	  auf	  schlecht	  angesehene	  und	  stark	  belastende	  Arbeitsplätze	  überwie-‐
gend	   im	   verarbeitenden	  Gewerbe	  und	   in	   niedrig	   bewerteten	  Dienstleistungsbereichen	  be-‐
schäftigt.	  Die	  marginale	  Arbeitsmarktposition	  trug	  wesentlich	  zur	  eher	  tiefen	  soziostrukturel-‐
len	   Positionierung	   im	   gesellschaftlichen	   Schichtungsgefüge	   bei.	   (S.	   45)	   Gleichwohl	   diesen	  
Umständen	  merken	  Hungerbühler	  und	  Bisegger	   (2012)	   an,	   das	   vielen	  Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  mit	  zunehmender	  Aufenthaltsdauer	  eine	  Verbesserung	  ihrer	  Arbeits-‐
markstellung	   gelang	   oder	   sogar	   den	   Schritt	   in	   die	   Selbständigkeit	   bewerkstelligten.	   Diese	  
starke	   Verbindung	  mit	   der	   Arbeit	   hält	   nicht	   selten	   bis	   über	   das	   Pensionsalter	   an.	   Die	   Ar-‐
beitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  sind	  stolz	  auf	  ihre	  geleisteten	  Taten	  und	  sie	  verbin-‐
den	   ihre	   Person	   stark	  mit	   ihrer	   Arbeitsbiographie.	   In	   der	  Gruppe	   der	   Arbeitsmigrantinnen	  
und	   Arbeitsmigranten	   wirkt	   diese	   gemeinsame	   Identifikation	   als	   stark	   verbindendes	   Ele-‐
ment.	  (S.	  29)	  

2.4 Diskriminierungserfahrungen	   der	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmig-‐
ranten	  

Die	  Arbeits-‐	  und	  Lebensbedingungen	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
weisen	  nebst	  soziostrukturellen	  Merkmalen	  auch	  Aspekte	  von	  Diskriminierung	  und	  sozialer	  
Benachteiligung	  auf.	  Hungerbühler	  und	  Bisegger	  (2012)	  führen	  aus,	  dass	  die	  jungen	  Arbeits-‐
kräfte	  bereits	  bei	  der	  Einreise	  in	  die	  Schweiz	  einer	  medizinischen	  Untersuchung	  unterzogen	  
wurden.	  Diese	  Untersuchungen	  erlebten	  die	  Betroffenen	  mehrheitlich	  als	  besonders	  ernied-‐
rigend.	  Weiter	  mussten	  sie	  ihre	  Papiere	  bei	  der	  Fremdenpolizei	  hinterlegen.	  Infolge	  standen	  
sie	  für	  die	  Dauer	  ihres	  Aufenthaltes	  in	  einem	  Abhängigkeitsverhältnis	  zu	  den	  Behörden	  und	  
waren	  dadurch	  in	   ihrer	  Freiheit	  und	  Mündigkeit	  eingeschränkt.	  (S.	  30)	  Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  war	  es	  des	  Weiteren	  nicht	  erlaubt	  eine	  Wohnung	  zu	  mieten.	  Sie	  muss-‐
ten	  in	  denen	  vom	  Arbeitgeber	  oder	  vom	  Bund	  zu	  Verfügung	  gestellten	  Wohnstätten,	  welche	  
oft	  Baracken	  waren,	  zusammenleben.	  	  
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Gemäss	  Mahnig	  und	  Piguet	  (2003)	  erlebten	  die	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten,	  
ausgelöst	  durch	  die	  Überfremdungsinitiativen,	  auf	  gesellschaftspolitischer	  Ebene	  Fremden-‐
feindlichkeit	  und	  Diskriminierung.	  Die	  Überfremdungsangst	  der	  Aufnahmegesellschaft	  stellt	  
das	   Resultat	   der	   liberalen	   schweizerischen	   Zuwanderungspolitik	   zwischen	   1948	   und	   1960	  
dar.	  Gestützt	  durch	  die	  Rotationspolitik,	  sollten	  die	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigran-‐
ten	  in	  der	  Schweiz	  einen	  gewissen	  Beitrag	  leisten	  und	  danach	  wieder	  in	   ihren	  Herkunftsort	  
zurückkehren.	  Dieses	  Verständnis	  wurde	  zunehmend	  in	  Frage	  gestellt.	  Um	  den	  aufenthalts-‐
rechtlichen	  Status	  und	  die	  damit	  verbunden	  Lebensbedingungen	  ihrer	  Bürgerinnen	  und	  Bür-‐
ger	  in	  der	  Schweiz	  zu	  verbessern,	  übten	  die	  Herkunftsländer	  mit	  zunehmender	  Aufenthalts-‐
dauer	   ihrer	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  Druck	  auf	  die	  schweizerische	  Regierung	  aus.	  So	  setzte	  
sich	  die	  Regierung	   von	   Italien	  Mitte	  der	   1960er	   Jahre	  dafür	   ein,	   dass	   die	  Wartefristen	   zur	  
Erlangung	   einer	   Niederlassungsbewilligung	   verkürzt	   und	   der	   Familiennachzug	   erleichtert	  
wurde.	   Diese	   Faktoren	   führten	   dazu,	   dass	   in	   der	   Öffentlichkeit	   Fremdenfeindlichkeit	   auf-‐
keimte.	   (S.	   69)	   Kobi	   (2008)	   führt	   aus,	   dass	   die	   Regierung	   die	   Einwanderung	   von	   ausländi-‐
schen	   Arbeitskräften	   mittels	   zweckgebunden	   spezifischen	   Aufenthaltsbewilligungen	   be-‐
schränken	  wollte.	  Die	   angestrebte	  Reduktion	   konnte	   jedoch	  nicht	   erreicht	  werden.	   (S.	   56)	  
Abbildung	   3	   zeigt	   auf,	   dass	   der	   Ausländeranteil	   der	   ständigen	   Wohnbevölkerung	   in	   der	  
Schweiz	  auch	  in	  den	  1960er	  Jahren	  stetig	  anstieg.	  

	  
Abbildung	  3:	  Anteil	  Ausländer	  an	  der	  Wohnbevölkerung	  (Mahnig	  und	  Piguet,	  2003,	  S.	  76)	  

Nach	  Mahnig	  und	  Piguet	  (2003)	  traten	  folge	  dessen	  fremdenfeindliche	  Kräfte	  auf	  dem	  politi-‐
schen	  Parkett	   auf.	   Am	  30.	   Juni	   1965	  wurde	  die	   erste	  Überfremdungsinitiative	   eingereicht.	  
Inhaltlich	   verlangte	   die	   Volksinitiative,	   dass	   der	   Ausländeranteil	   bestehend	   aus	   Niederlas-‐
sungsbewilligungen	  und	   Saisonnierstatut	   anteilsmässig	   nicht	   die	   10%	  Marke,	   gemessen	   an	  
der	  gesamten	  Wohnbevölkerung,	  überschreiten	  darf.	  Der	  Bundesrat	  forderte	  die	  Stimmbe-‐
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völkerung	  dazu	  auf	  die	  Initiative	  nicht	  anzunehmen,	  da	  eine	  starre	  prozentuale	  Regulierung	  
der	   ausländischen	   Arbeitskräfte	   die	   nationale	  Wirtschaft	   gefährden	   würde.	   Als	   Gegenvor-‐
schlag	  kündigte	  der	  Bundesrat	  weitere	  Massnahmen	  zur	  Reduzierung	  des	  Ausländeranteils	  
an.	  Die	  Volksinitiative	  wurde	  daraufhin	   im	  März	  1968	  vom	   Initiativkomitee	  zurückgezogen.	  
Der	  prozentuale	  Anstieg	  der	  ausländischen	  Bevölkerung	  wurde	   jedoch	  durch	  die	  vom	  Bun-‐
desrat	   vorgeschlagen	   und	   umgesetzten	   Massnahmen	   nicht	   gebremst.	   Fremdenfeindliche	  
Kräfte	  machten	  daher	  ganz	  konkret	  den	  Bundesrat	   für	  den	  erneuten	  Anstieg	  der	  ausländi-‐
schen	   Bevölkerung	   verantwortlich.	   Erneut	   wurde	   am	   20.	   Mai	   1969	   die	   zweite	   Überfrem-‐
dungsinitiative,	  benannt	  nach	   ihrem	   Initiator	   James	  Schwarzenbach,	  eingegeben.	   Inhaltlich	  
orientierte	  sich	  die	  Schwarzenbach-‐Initiative	  an	  der	  ersten	  Überfremdungsinitiative	  mit	  dem	  
wichtigen	  Unterschied,	  dass	  der	  Ausländeranteil	   in	  keinem	  Kanton	  über	  10%	  sein	  darf	  und	  
das	   in	   derselben	  Berufsgattung	   im	  gleichen	  Betreib	   zunächst	   die	   ausländische	  Arbeitskraft	  
entlassen	  werde	  und	  erst	  anschliessend	  schweizerische	  Arbeitskräfte.	  (S.	  76-‐77)	  Mahnig	  und	  
Piguet	  (2003)	  merken	  an,	  dass:	  „	  die	  Abstimmung	  vom	  7.	  Juni	  1970	  ist	  eine	  der	  wichtigsten	  
in	  der	  jüngeren	  Geschichte	  der	  Schweiz:	  Die	  Stimmbeteiligung	  beträgt	  74%	  -‐	  ein	  Rekord.	  Die	  
Initiative	  wird	  mit	  654`844	  gegen	  557`517	  Stimmen	  (in	  Prozenten:	  54%	  zu	  46%)	  abgelehnt	  (.	  .	  
.)“	  (S.	  78).	  	  

Hungerbühler	  und	  Bisegger	   (2012)	  halten	  abschliessend	   fest,	  dass	  die	  Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  trotz	  erlebter	  Fremdenfeindlichkeit	  und	  Diskriminierung,	  die	  durch	  die	  
Überfremdungsinitiativen	   angeheizt	   wurden,	   nicht	   verdrossen	   auf	   ihr	   in	   der	   Schweiz	   ver-‐
brachtes	  Leben	  zurück	  schauen.	  Viel	  mehr	  entstehe	  der	  Eindruck,	  dass	  die	  Arbeitsmigrantin-‐
nen	  und	  Arbeitsmigranten	  aus	   ihrem	  durch	  harte	  Arbeit	   gekennzeichneten	   Leben	  gestärkt	  
herauskommen.	  Dazu	  beigetragen	  hat	   zum	  einem	  die	   starken	   familiären	  Beziehungen	  und	  
zum	  anderen	  der	  Austausch	  unter	  Landsleuten	  in	  Vereinen.	  (S.	  30)	  

2.5 Lebensmittelpunkt	  im	  Alter	  
Nach	  Frigerio	  Martina	  und	  Merhar	  (2004)	  war	  die	  Emigration	  von	  den	  Arbeitsmigrantinnen	  
und	   Arbeitsmigranten	   stets	   als	   vorübergehendes	   Ereignis	   geplant.	   Die	   Rückkehr	   ins	   Her-‐
kunftsland	  war	  oft	  das	  Ziel	  der	  gesamten	  Anstrengungen,	  welche	  die	  Arbeitsmigrantin	  oder	  
der	   Arbeitsmigrant	   in	   der	   Schweiz	   auf	   sich	   nahm.	   Das	   Festhalten	   am	   Gedanken,	   dass	   die	  
Emigration	  nur	  vorübergehend	  sei,	  erlaubte	  ihnen,	  die	  Gegenwart	  mit	  all	   ihren	  Demütigun-‐
gen	  in	  den	  Hintergrund	  treten	  zu	  lassen.	  In	  die	  Alltagsgespräche	  wurde	  das	  Thema	  der	  Rück-‐
kehr	  stets	  eingeflochten.	  Das	  Erwähnen	  des	  Rückkehrwunsches	  stärkte	  das	  Zusammengehö-‐
rigkeitsgefühl	  und	  half	  zudem	  etwaige	  Schuldgefühle,	  die	  Heimat	  zu	  verlassen,	  zu	  beruhigen.	  
(S.	  361)	  Die	  Rotationspolitik	  war	   zunächst	  durchaus	  kompatibel	  mit	  den	  Vorstellungen	  der	  
Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  über	  die	   zeitliche	  Perspektive	   ihres	  Aufenthalts	  
in	  der	  Schweiz.	  Die	  zu	  jener	  Zeit	  sowohl	  von	  den	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
als	   auch	   von	   der	   Schweizer	   Gesellschaft	   noch	   als	   Notwendigkeit	   angesehen	   Rückkehr,	   ist	  
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heute	   nur	   noch	   eine	   Option.	   Die	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   haben	   mehr	  
Rechte	  errungen	  und	  sich	  somit	  eine	  grössere	  Entscheidungsfreiheit	  verschafft.	  	  

Claudio	  Bolzman,	  Rosita	  Fibbi	  und	  Marie	  Vial	  (2006)	  weisen	  mit	  einer	  statistischen	  Erhebung	  
daraufhin,	  dass	  etwa	  ein	  Drittel	  der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  nach	  
der	   Pensionierung	   in	   ihr	   ursprüngliches	   Herkunftsland	   zurückkehren,	   ein	   Drittel	   sich	   ent-‐
scheidet,	  definitiv	  in	  der	  Schweiz	  zu	  bleiben	  und	  ein	  Drittel	  zwischen	  Herkunftsland	  und	  der	  
Schweiz	   hin	   und	   her	   pendelt	   (S.	   1369/	   eigene	   Übersetzung).	   Hungerbühler	   und	   Bisegger	  
(2012),	  merken	   jedoch	   an,	   dass	   dieses	   oft	   genannte	   Verhältnis	   von	   je	   etwa	   einem	  Drittel	  
keine	  allgemein	  gültige	  Regel	  ist	  (S.	  23).	  	  

Gemäss	   Rosita	   Fibbi	   (2003)	   entschliessen	   sich	   oft	   kinderlose	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Ar-‐
beitsmigranten	   zur	  Rückkehr.	   Sie	  haben	  die	  wichtigsten	  Bindungen	   in	  der	  Herkunftsgesell-‐
schaft	  bewahrt	  und	  über	  Presse	  und	  Fernsehen	  das	  aktuelle	  Tagesgeschehen	  im	  Herkunfts-‐
ort	  verfolgt.	  (S.	  246)	  Fibbi	  (2003)	  führt	  weiter	  aus,	  dass	  es	  bei	  den	  älteren	  Arbeitsmigrantin-‐
nen	  und	  Arbeitsmigranten,	  die	  beabsichtigen	  in	  der	  Schweiz	  zu	  bleiben,	  zwei	  Gruppen	  gibt:	  
Jene,	  die	  sich	  in	  der	  Schweiz	  eingegliedert	  fühlen	  und	  jene,	  die	  bleiben,	  weil	  sie	  keine	  andere	  
Wahl	  haben.	  Der	  ersten	  Gruppe	  gehören	  jene	  Personen	  an,	  welche	  die	  örtliche	  Sprache	  be-‐
herrschen,	  einen	  grossen	  Freundeskreis	  und	  eine	  gute	  wirtschaftliche	  Perspektive	  haben.	  Die	  
Personen	  der	  zweiten	  Gruppe	  bleiben	  nicht	  aus	  freiem	  Willen	  in	  der	  Schweiz.	  Die	  Hälfte	  von	  
ihnen	  hat	  ernsthafte	  gesundheitliche	  Probleme.	  Die	  medizinische	  Versorgung	  in	  der	  Schweiz	  
halten	  sie	  für	  besser	  als	  die	  in	  ihrem	  Herkunftsort,	  doch	  vor	  allem	  sind	  sie	  der	  Ansicht,	  dass	  
sie	  ein	  Recht	  darauf	  zu	  haben,	  in	  diesem	  Land	  zu	  bleiben,	  für	  dessen	  Entwicklung	  sie	  sich	  mit	  
ihrer	  Arbeit	   ihre	  Gesundheit	   ruiniert	  haben.	   (S.	  246)	  Nach	  Fibbi	   (2003)	  sind	  diejenigen,	  die	  
sich	  dafür	  entscheiden	  abwechslungsweise	  im	  Herkunftsland	  und	  in	  der	  Schweiz	  zu	  wohnen,	  
im	  allgemeinen	  Personen	  kurz	  nach	  der	  Pensionierung.	  Gesundheitlich	  sind	  sie	  noch	  in	  guter	  
Verfassung	  und	  auch	   finanziell	   sind	   sie	  eher	  besser	  gestellt	  als	  die	  durchschnittliche	  ältere	  
Arbeitsmigrationsbevölkerung.	   Oft	   stellt	   die	   Entscheidung	   zu	   pendeln	   einen	   Kompromiss	  
zwischen	  den	  verschiedenen	  Existenzansichten	  der	  beiden	  (Ehe)	  Partner	  dar.	  Sie	  kann	  aber	  
auch	   als	   Versuch	   interpretiert	   werden,	   die	   endgültige	   Entscheidung	  weiter	   hinauszuschie-‐
ben.	  (S.	  246)	  	  

2.6 Demographie	  der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
Hungerbühler	   und	   Bisegger	   (2012)	   konstatieren,	   dass	   Statistiken	   oft	   allgemeine	   Daten	   zu	  
Ausländerinnen	  und	  Ausländern	  erhalten	  ohne	   speziell	   auf	  den	  Aspekt	  des	  Alters	  einzuge-‐
hen.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  werden	  Daten	  über	  die	  ältere	  Wohnbevölkerung	  ohne	  den	  As-‐
pekt	  der	  Migration	  erfasst.	  (S.	  19)	  Kobi	  (2008)	  schreibt,	  dass	  der	  Aufenthaltsstatus	  der	  meis-‐
ten	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  mit	  einem	  Ausweis	  C	  gut	  abgesichert	  
ist	  (S.	  135).	  Laut	  dem	  Bundesamt	  für	  Migration	  [BFM]	  (2011)	  ist	  der	  Ausweis	  C	  eine	  Nieder-‐
lassungsbewilligung.	   Als	   Niedergelassene	   zählen	   Ausländerinnen	   und	   Ausländer	   nach	   fünf	  
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oder	  zehn	  jährigen	  Aufenthalt	  in	  der	  Schweiz.	  Nach	  dieser	  Dauer	  kann	  diese	  unbeschränkte	  
Bewilligung	  ohne	  demokratische	  Bürgerrechte	   erteilt	  werden.	  Höpflinger	   (2009)	   führt	   aus,	  
dass	  statistisch	  vor	  allem	  die	  ständige	  ausländische	  Wohnbevölkerung	  erfasst	  wird.	  Migran-‐
tinnen	  und	  Migranten,	  welche	  die	  Schweizer	  Staatsbürgerschaft	  erworben	  haben,	  werden	  in	  
den	  Statistiken	  als	  Schweizerin	  oder	  Schweizer	  aufgeführt.	  Über	  diese	  eingebürgerten	  Mig-‐
rantinnen	   und	   Migranten	   wurden	   nur	   wenige	   Daten	   erfasst.	   Schätzungsweise	   wird	   von	  
600`000	  bis	  700`000	  Personen	  ausgegangen.	  Auch	  bei	  der	   ständigen	  ausländischen	  Wohn-‐
bevölkerung	   steigt	   der	   Anteil	   der	   älteren	   Personen.	  Grund	   dafür	   ist	   das	  Altern	   der	   in	   den	  
1950er	  und	  1960er	  Jahren	  eingewanderten	  Arbeitskräfte.	  Die	  Anzahl	  der	  älteren	  Migrantin-‐
nen	  und	  Migranten	  wird	  daher	   in	   Zukunft	   ansteigen.	   (S.	   42-‐43)	  Die	  Autorenschaft	  möchte	  
mit	   der	   nachfolgenden	   Tabelle	   bestehend	   aus	   Nationalität,	   Geschlecht	   und	   Altersgruppe	  
einen	  quantitativen	  Überblick	  zur	  Anzahl	  Personen	  der	  ständigen	  ausländischen	  Wohnbevöl-‐
kerung	  im	  Alter	  ab	  50	  Jahren	  aufzeigen.	  Die	  Tabelle	  1	  enthält	  mit	  Italien,	  Spanien	  und	  Portu-‐
gal	   drei	   von	   der	   Autorenschaft	   ausgewählte	   südeuropäische	   Herkunftsländer	   der	   Arbeits-‐
migrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten.	  

	  

	  
Tabelle	  1:	  Ständige	  ausländische	  Wohnbevölkerung	  (eigene	  Darstellung	  auf	  der	  Basis	  von	  Bundesamt	  für	  Statistik,	  Stand	  
am	  31.12.2012)	  
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2.7 Fazit	  
Die	   heute	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   wanderten	   während	   den	  
1950er	  bis	  1970er	  Jahren	  auf	  der	  Suche	  nach	  Arbeit	  in	  die	  Schweiz	  ein	  um	  damit	  die	  ökono-‐
mische	  Existenz	   ihrer	  Familien	  zu	  sichern.	  Trotz	   individuellen	  Unterschieden,	   zeigen	  die	   je-‐
weiligen	  Arbeitsmigrationsbiographien	  verbindende	  Gemeinsamkeiten	  auf.	  So	   ist	   ihre	  Kind-‐
heit	  und	  Jugend	  von	  Erfahrungen	  während	  und	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  geprägt.	  Weiter	  
weisen	  die	  meisten,	  ausgehend	  von	  der	  schweizerischen	  Rotationspolitik,	  in	  der	  Regel	  einen	  
tiefen	  sozioökonomischen	  Status	  auf	  und	  die	  gemeinsame	  Identität	  als	  Arbeitsmigrantin	  und	  
Arbeitsmigrant	  wirkt	  verbindend.	  Nach	  ihrer	  Einreise	  hatten	  sie	  häufig	  Krisen	  und	  Verluste	  zu	  
bewältigen	  und	  mussten	  sich	   in	  einem	  feindlich	  gesinnten	  Gesellschaftsumfeld	  behaupten,	  
ohne	  auf	  bereits	  bewährte	  Netzwerke	  zurückgreifen	  zu	  können.	  Weder	  sie	  selbst	  noch	  Insti-‐
tutionen	   der	   Aufnahmegesellschaft	   gingen	   von	   einer	   langfristigen	   Niederlassung	   aus.	   Der	  
zeitgeschichtliche	   Kontext,	   insbesondere	   die	   migrations-‐	   und	   integrationspolitischen	   Rah-‐
menbedingungen,	   in	  welchen	  die	   jeweilige	  Migration	  stattgefunden	  hat,	  sind	  Einflussfakto-‐
ren,	  welche	  das	   Leben	  und	  die	  Handlungsstrategien	   von	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeits-‐
migranten	  bis	  in	  das	  Alter	  prägen.	  

Die	  heute	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  waren	  meist	  Pionierinnen	  und	  
Pioniere	   ihrer	   Herkunftsgruppe,	   die	   sich	   in	   der	   Schweiz	   selber	   neu	   organisieren	  mussten.	  
Dies	  taten	  sie	  im	  Aufbau	  von	  Vereinen,	  deren	  Mitglieder	  nun	  gemeinsam	  altern.	  Im	  Alter	  hat	  
die	   ältere	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	  erneut	  die	  Pionierrolle	   inne	  da	   sie	   gefordert	   sind,	  
ein	  neues	  Modell	  für	  die	  Lebensgestaltung	  des	  Alterns	  in	  der	  Arbeitsmigration	  zu	  entwerfen.	  

In	   den	   folgenden	  Kapiteln	  werden	  auf	   die	   alterstypischen	  und	  migrationsspezifischen	  Her-‐
ausforderungen	  und	  Aspekte	  dieser	  Pionierrolle	  eingegangen.	  
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3 Alter	  

Im	  Kapitel	  3	  setzt	  sich	  die	  Autorenschaft	  mit	  dem	  Begriff	  Alter	  auseinander.	  

Das	  Kapitel	  3.1	  befasst	  sich	  mit	  der	  Begriffserklärung	  des	  Alters.	   Im	  Kapitel	  3.2	  wird	  aufge-‐
zeigt	  welche	  unterschiedlichen	  Differenzierungen	  bezogen	  auf	  das	  Alter	  vorgenommen	  wer-‐
den	  können.	  Im	  Kapitel	  3.3	  werden	  die	  vielschichtigen	  Betrachtungsweise	  der	  Lebensphase	  
darlegt.	   Zum	  Abschluss	  werden	   im	   Kapitel	   3.4	   die	   gewonnen	   Erkenntnisse	   betreffend	   des	  
Alters	  zusammengefasst	  und	  zueinander	  in	  Beziehung	  gestellt.	  

3.1 Begriffserklärung	  Alter	  
Gertrud	  M.	  Backes	  und	  Wolfgang	  Clemens	   (2013)	  halten	   fest,	  dass	  Alter	  als	  Begriff	   zurzeit	  
vielschichtiger	  und	  unbestimmter	  denn	  je	  sei.	  Der	  Begriff	  könne	  in	  unterschiedlichen	  Kontex-‐
ten	  benutzt	  werden	  und	  besitze	  ein	  breites	  Feld	  an	  kulturellen	  und	  gesellschaftlichen	  Deu-‐
tungen.	  (S.	  11)	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  definieren	  Alter	  als	  eine	  Lebensphase.	  Durch	  den	  
Tod	  sei	  das	  Ende	  des	  Lebens	  klar	  begrenzt.	  Die	  Abgrenzung	  der	  Lebensphase	  Alter,	  also	  der	  
Übergang	  vom	  mittleren	  ins	  höhere	  Erwachsenenalter	  vorzunehmen	  werde	  immer	  schwieri-‐
ger.	  (S.	  22)	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  halten	  fest,	  dass	  historisch	  gesehen	  die	  Lebensphase	  
Alter	  als	  sozialstaatliches	  Konstrukt	  entstand.	  Erst	  durch	  die	  staatliche	  Rahmung	  der	  Lebens-‐
läufe	   und	   der	   damit	   verbunden	   Lebensphasen	   in	   Vorbereitungsphase,	   Erwerbsphase	   und	  
Ruhestand	   und	   durch	   die	   Einrichtung	   von	   Rentensystemen	   konnte	   die	   Einkommenssiche-‐
rung	   nach	   der	   Erwerbsphase	   und	   damit	   verbunden	   ein	   sozial	   gesicherter	   Ruhestand,	   eine	  
Altersphase	  entstehen.	  (S.	  57)	  Der	  allgemein	  gültigen	  Meinung,	  dass	  das	  Alter	  mit	  der	  Pensi-‐
onierung,	  dem	  Altersbedingten	  Ausscheiden	  aus	  der	  Erwerbsarbeit	  beginne,	  halten	  Backes	  
und	  Clemens	  (2013)	  entgegen,	  dass	  durch	  den	  Vorruhestand	  oder	  altersbedingter	  Arbeitslo-‐
sigkeit	  der	  Ruhestand	  an	  seiner	  bestimmende	  Wirkung	  verloren	  hat.	  Zudem	  bezeichnen	  sich	  
neue	  Rentnerinnen	  und	  Rentner	  immer	  seltener	  als	  alt.	  (S.	  22)	  Sibylle	  Kraus	  (2003)	  fügt	  hin-‐
zu,	   dass	   sich	   das	   Alter	   als	   Lebensphase	   freisetzt	   von	   vorgegebenen	   Lebensformen.	   Dieser	  
Prozess	  geschieht	  mittels	  Pluralisierung	  und	  Detraditionalisierung	  und	   führt	   zum	  Ende	  von	  
standardisierten	  Lebensentwürfen.	  (S.	  35)	  

Toni	  Faltermaier,	  Philipp	  Mayring,	  Winfried	  Saup	  und	  Petra	  Strehmel	  (2002)	  merken	  an,	  dass	  
es	  weder	   sozial	   noch	  biologisch	  eindeutige	  Kriterien	   gebe	  an	  welchen	   sich	  der	  Beginn	  des	  
Alters	  markieren	  liesse	  (S.	  165).	   	  
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3.2 Differenzierung	  des	  Alter	  	  
Stefan	  Pohlmann	  (2004)	  benennt	  Alter	  als	  ein	  mehrdimensionales	  Konzept	  und	  nimmt	  eine	  
Differenzierung	  des	  Begriffes	  Alter	  in	  das	  kalendarische,	  das	  biologische,	  das	  funktionale,	  das	  
psychische	  und	  das	   soziale	  Alter	   vor.	  Diese	  Kategorien	   sollen	  bei	   der	   Einteilung	  des	  Alters	  
helfen.	  Weiter	  hält	  er	  fest,	  dass	  diese	  unterschiedlichen	  Definitionsansätze	  dazu	  führen,	  dass	  
neben	   den	   objektiven	   Kriterien	   bestehend	   aus	   Lebensalter	   und	   biologischer	   Veränderung,	  
auch	  die	  subjektiven	  Komponenten	  Zufriedenheit	  und	  eigene	  Empfindung	  der	  Situation	  bei	  
der	  Betrachtung	  des	  Alters	  berücksichtigt	  werden	  müssen.	  (S.	  11)	  

3.2.1 Das	  kalendarische	  Alter	  
Das	  kalendarische	  Alter	  eines	  Individuums	  wird	  anhand	  der	  Lebensjahre	  seit	  der	  Geburt	  er-‐
rechnet	  und	  geht	  von	  einem	  stetigen	  Alternsprozess	  aus.	  Es	  ist	  leicht	  bestimmbar	  und	  wird	  
daher	  sehr	  oft	  als	  Referenzwert	  gebraucht.	  Angewandt	  wird	  es	  bei	  formalen	  und	  bürokrati-‐
schen	  Verfahren,	  so	  zum	  Beispiel	  bei	  der	  Festlegung	  der	  Volljährigkeit	  oder	  dem	  Eintritt	  des	  
Rentenalters.	   Diese	   Altersgrenzen	   welche	   Zugang	   ermöglichen	   oder	   beschränken	   berufen	  
sich	  auf	  Lebenserfahrungen,	  Erfahrungswerte	  oder	  diagnostische	  Verfahren,	  welche	  ein	  be-‐
stimmtes	  Lebensalter	  zugeschrieben	  werden.	  Weiter	  dient	  das	  kalendarische	  Alter	  auch	  bei	  
demographischen	  Untersuchungen	  und	  Befragungen	  als	  gut	  qualifizierbare	  Variabel.	  Mittels	  
des	   kalendarischen	   Alters	   können	   Gruppen	   von	  Menschen	   mit	   dem	   gleichen	   Geburtsjahr	  
oder	   einem	   vordefinierten	   Geburtszeitraum	   als	   Alterskohorte	   zusammengefasst	   und	   mit	  
andern	  Gruppen	   verglichen	  werden.	   Unterschiedliche	   Alterskohorte	   bringen	   unterschiedli-‐
che	  historisch	  geprägte	  und	  individuell	  erlebte	  Biographien	  mit	  sich.	  Das	  kalendarische	  Alter	  
ermöglicht	  einen	  Blick	  über	  den	  Lebenslauf	  eines	  Menschen	  und	  zeigt	  auf,	   in	  welchem	  Le-‐
bensalter	  Veränderungen	  vermehrt	  geschehen	  können.	  Mit	  dem	  kalendarischen	  Alter	  kön-‐
nen	   jedoch	  keine	  Vorhersagen	  betreffend	  dem	  Erleben	  und	  Verhalten	  des	   Individuums	  ge-‐
macht	  werden.	  (Pohlmann,	  2004,	  S.	  11-‐15)	  

3.2.2 Das	  biologische	  Alter	  
Das	   biologische	   Alter	   versucht	  mittels	   somatischen	   Befunden	   eine	   Alterszuweisung	   vorzu-‐
nehmen.	  Das	  biologische	  Alter	  eines	  Menschen	  resultiert	  aus	  Alternsprozessen	  auf	  Zell-‐,	  Or-‐
gan-‐	  und	  Organismus-‐Ebene.	  Beim	  Menschen	  treten	  im	  fortgeschrittenen	  biologischen	  Alter	  
regressive,	  mess-‐	   und	   sichtbare,	   körperliche	  Veränderungen	   auf,	  welche	   alle	   lebenswichti-‐
gen	  Funktionen	  wie	  das	  Herz-‐	  und	  Kreislaufsystem,	  die	  Lungenfunktion,	  das	  Muskelgewebe,	  
die	  Knochensubstanz	  sowie	  das	  Immunsystem	  betreffen.	  Mit	  dem	  Fortschreiten	  des	  biologi-‐
schen	  Alters	  steigt	  nebst	  der	  generellen	  Krankheitsanfälligkeit	  auch	  das	  Risiko	  an	  mehreren	  
Krankheiten	   geleichzeitig	   zu	   leiden.	   Anzumerken	   gilt	   es,	   dass	   kein	   genetisches	   Programm,	  
welches	  zur	  einheitlichen	  Alterung	  des	  Körpers	  führt	  existiert.	  Daher	  fällt	  es	  schwierig,	  auch	  
mit	  exakten	  Untersuchungsergebnissen	  eine	  Zuschreibung	  vorzunehmen.	  (Pohlmann,	  2004,	  
S.	  16-‐22)	  	   	  
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3.2.3 Das	  soziale	  Alter	  
Das	   soziale	   Alter	   ist	   ein	   Staus	  welcher	   Personen	   derselben	   Altersgruppe	   zugeordnet	  wird.	  
Dieser	  Altersstatus	  ist	  eng	  verbunden	  mit	  den	  in	  einer	  Gemeinschaft	  geltenden	  Werte-‐	  und	  
Normvorschriften.	   Die	  Menschen	   agieren	   in	   diesem	   Feld	   als	   Trägerinnen	   und	   Träger	   ihrer	  
sozialen	  Rolle.	  Die	  Mitglieder	  wissen	  was	  von	   ihrer	  Rolle	  erwartet	  wird	  und	  wie	  sie	  sich	  zu	  
verhalten	   haben.	   Das	   soziale	   Alter	   ist	   neben	   der	   Bewertung	   von	   Kleidung,	   Familienstand,	  
Sprache,	  Habitus	  und	  weiteren	  Aspekten	  auch	  stark	  abhängig	  von	  der	  Zugehörigkeit	  in	  eine	  
bestimmte	  Gruppe.	  Dies	  daher,	  da	  in	  der	  Gruppe	  die	  Zuschreibungsmerkmale	  stark	  variieren	  
können.	  Das	  soziale	  Alter	  wird	  über	  die	  soziale	  Rolle	  definiert.	  Weiter	  ist	  das	  soziale	  Alter	  mit	  
einem	   Verhaltenskodex	   verbunden.	   Dieser	   Kodex	   dient	   der	   Erwartungshaltung	  welcher	   in	  
der	  Gruppe	  entsprochen	  werden	  muss.	  Dieser	  Aspekt	  zeigt	  den	  Einfluss	  der	  Gesellschaft	  auf	  
das	   soziale	   Alter	   auf.	   Die	   Gesellschaft	   nutzt	   Stereotypen	   und	   Vorurteile	   wenn	   spezifische	  
Informationen	  wie	  zum	  Beispiel	  zum	  sozialen	  Alter	  fehlen.	  (Pohlmann,	  2004,	  S.	  22-‐26)	  

3.2.4 Das	  psychische	  Alter	  
Eine	  Person	   ist	  so	  alt	  wie	  sie	  sich	  fühlt.	  Trotz	  den	  Einflüssen	  von	  sozialen	  und	  biologischen	  
Faktoren	  bleibt	  altern	  ein	  individueller	  Prozess.	  Auch	  das	  psychische	  Alter	  ist	  keine	  konstante	  
Grösse	   sondern	   abhängig	   von	   der	   jeweiligen	   Selbstbewertung.	   Das	   psychologische	   Alter	  
hängt	  mit	  dem	  Selbstkonzept	  also	  dem	  gesamten	  Wissen	  über	  die	  eigene	  Person	  zusammen.	  
Eine	  optimistische	  Grundhaltung	   gegenüber	   der	   eigenen	  Persönlichkeit	  weist	   einen	  hohen	  
Zusammenhang	  mit	  der	  Lebenserwartung	  auf.	  Bezogen	  auf	  die	  Gesundheit	  kann	  die	  Aussage	  
gemacht	  werden,	  dass	  Menschen	  welche	  das	  Alter	  als	  Lebensphase	  sehen	  welche	  sich	  wei-‐
ter	  differenzieren	   lässt	  über	  ein	  gutes	  Wohlbefinden	  verfügen	  und	  mit	   ihrem	  Leben	  zufrie-‐
den	  sind.	  Währendem	  Personen,	  welche	  das	  Alter	  als	  belastende	  Lebensphase	  wahrnehmen,	  
sich	   von	  Einschränkungen	  bestimmt	  erleben.	  Daraus	   lässt	   sich	   ableiten,	   dass	   nicht	   das	   Le-‐
bensalter,	   die	   Bildung	   oder	   der	   soziale	   Status	   die	   Bewältigung	   von	   Entwicklungsschritten	  
beeinflussen	   sondern	   vor	   allem	  die	   eigene	  Auffassung	  und	  Repräsentation	  der	   Persönlich-‐
keit.	  (Pohlmann,	  2004,	  S.	  26-‐32)	  

3.2.5 Das	  funktionale	  Alter	  
Das	  funktionale	  Alter	  konzentriert	  sich	  auf	  das	  Verhalten	  einer	  Person	  und	  blendet	  die	  Ursa-‐
chenzuschreibungen	  aus.	  Es	  geht	  um	  eine	  aufgabenbezogene	  Altersbeschreibung.	  Das	  funk-‐
tionale	  Alter	  möchte	  aufzeigen,	  dass	  die	  Orientierung	  weg	  vom	  kalendarischen	  Alter	  und	  der	  
Altersorientierung	   hin	   zu	   einer	   bedürfnisorientierter	   Geltung	   einer	   aufgabenbezogenen	  
Altenarbeit.	  Methodisch	  bedeutet	  dies	  eine	  Abwendung	  von	  den	  defizitären	  Vorstellungen	  
über	  das	  Alter.	  Die	  Orientierung	  richtet	  sich	  nach	  den	  Kompetenzen	  der	  älteren	  Menschen.	  
Diese	  Kompetenz	  zeigt	  sich	  in	  der	  effektiven	  Bewältigung	  der	  Alltagsanforderungen	  und	  der	  
damit	  verbunden	  Fähigkeit	  relevante	  Probleme	  zufrieden	  stellend	  zu	  lösen.	  Diese	  Funktions-‐
fähigkeit	   konnte	   in	   Studien	   bis	   ins	   hohe	  Alter	   nachgewiesen	  werden.	   Für	   die	   Bestimmung	  
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des	   aktuellen	   funktionalen	   Alters	   eines	   Individuums	   sind	   verschieden	   Indikatoren	   wie	   die	  
physische	  Leistungsfähigkeit,	  die	  Lernfähigkeit,	  die	  Gedächtnisleistung,	  die	  soziale	  Unabhän-‐
gigkeit	  und	  die	  sozialen	  Kompetenzen	  relevant,	  wobei	  die	  jeweils	  entsprechenden	  Leistungs-‐
anforderungen	  jeweils	  klar	  definiert	  sein	  müssen.	  (Pohlmann,	  2004,	  S.	  33-‐40)	  

3.3 Lebensphasen	  Alter	  
Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  führen	  aus,	  dass	  dadurch	  das	  weder	  der	  Start	  noch	  die	  genaue	  
Ausgestaltung	  der	  Lebensphase	  Alter	  klar	  definiert	  ist	  die	  Frage	  nach	  der	  Struktur	  und	  Quali-‐
tät	  der	  Lebensphase	  Alter	  erschweren.	  Von	  der	  quantitativen	  Ausdehnung	  der	  Phase	  her,	  ist	  
diese	  Lebensphase	  nach	  der	  dem	  mittleren	  Erwachsenenalter	  die	  zweitlängste.	  (S.22)	  Unter-‐
schiedliche	  Autoren	  haben	  versuch	  die	  Lebensphase	  Alter	  zu	  analysieren	  und	  zu	  unterteilen.	  
Faltermaier	  et	  al	  (2002,	  S.	  13)	  nehmen	  die	  folgende	  Unterteilung	  der	  Altersphasen	  vor:	  

• frühes	  Erwachsenenalter	  (	  20	  -‐	  40	  Jahre)	  

• mittleres	  Erwachsenenalter	  (	  40	  -‐	  60	  Jahre)	  

• spätes	  Erwachsenenalter	  (	  über	  60	  Jahre)	  

Paul	   B.	   Baltes	   (1997)	   entwickelt	   eine	   Einteilung	   des	   späten	   Lebensalters	   in	   zwei	   qualitativ	  
verschiedene	  Epochen.	  Die	  erste	  Epoche,	  das	  dritte	  Lebensalter,	  beschreibt	  er	  als	  zufriede-‐
nes	  Altersdasein.	  Es	  ist	  gekennzeichnet	  durch	  vorhandene	  kulturelle	  Ressourcen,	  welche	  die	  
auftretenden	  biologischen	  Verluste	  ausgleichen	  können.	  Die	  altersspezifischen	  und	  altersty-‐
pischen	  Anforderungen	  können	  bewältigt	  werden.	  Die	  Personen	  im	  dritten	  Lebensalter	  sind	  
zwischen	  60	  bis	  80	  Jahre	  alt.	  Bei	  Personen	  über	  80	  Jahre,	  welche	  sich	  im	  vierten	  Lebensalter	  
befinden	  nehmen	  die	  Verluste	  stark	  zu	  und	  die	  daraus	  resultierenden	  Defizite	  können	  nicht	  
mehr	  ausgeglichen	  werden.	  Es	  zeichnet	  sich	  ein	  negatives	  Bild	  ab.	   (zit.	   in	  Mike	  Martin	  und	  
Matthias	  Kliegel,	  2010,	  S.	  57-‐61)	   Im	  weiteren	  Verlauf	  dieser	  Arbeit	  wird	  dieses	  Verständnis	  
von	  Baltes	  für	  die	  dritte	  und	  vierte	  Lebensphase	  von	  der	  Autorenschaft	  übernommen.	  
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3.4 Fazit	  
Im	  allgemeinen	  Verständnis	  beginnt	  das	  Alter	  für	  viele	  Menschen	  mit	  dem	  ordentlichen	  Aus-‐
scheiden	  aus	  dem	  Erwerbsleben	  durch	  die	  Pensionierung	  und	  den	  damit	  verbunden	  Über-‐
gang	   zur	   Berentung.	   Diese	   Auffassung	  wäre	   jedoch	   zu	   kurz	   gegriffen.	   Ausgehend	   von	   den	  
theoriebasierten	   Erklärungen	   kann	   vielmehr	   festgehalten	  werden,	   dass	   es	   keine	   klare	   Be-‐
griffsdefinition	  gibt.	  Alter	  umfasst	  wie	  erwähnt	  unterschiedliche	  Definitionsansätze.	  So	  wird	  
beispielshalber	  zwischen	  dem	  kalendarischen,	  dem	  biologischen,	  dem	  sozialen,	  dem	  psychi-‐
schen	  und	  dem	  funktionalen	  Alter	  unterschieden.	  Diese	  Unterscheidung	  versucht	  der	  Mehr-‐
dimensionalität	  des	  Alters	  gerecht	  zu	  werden.	  Ein	  weiterer	  wichtiger	  Punkt	  ist	  das	  Verständ-‐
nis	  das	  Alter	  als	  Lebensphase	  zu	  betrachten.	  In	  den	  westlichen	  Industriestaaten	  wird	  im	  Alter	  
eine	   Unterscheidung	   zwischen	   dem	   dritten	   und	   dem	   vierten	   Lebensalter	   vorgenommen.	  
Alter	  ist	  als	  Begriff	  so	  unbestimmt,	  weil	  dadurch	  der	  Heterogenität	  der	  Menschen	  Rechnung	  
getragen	  werden	  kann.	  
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4 Altern	  

Das	  Kapitel	  4	  setzt	  sich	  mit	  relevanten	  theoretischen	  Ansätzen	  und	  Modelle	  des	  Alterns	  aus-‐
einander.	  Die	  theoriegeleiteten	  Erklärungsansätze	  liefern	  Erkenntnisse	  für	  die	  Sozialberatung	  
von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten.	  

Das	  Kapitel	  4.1	  enthält	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  Begriffsdefinition	  von	  Altern.	  In	  den	  
Kapiteln	  4.2	  und	  4.3,	  wird	  das	  Theorieverständnis	  des	  Alterns	  aus	  biologischer,	  psychologi-‐
scher	  und	  soziologischer	  Perspektive	  erläutert.	  Im	  Kapitel	  4.4	  werden	  klassische	  gerontologi-‐
sche	  Konzepte	  des	  Alterns	  vorgestellt.	  Kapitel	  4.5	   zeigt	  qualitative	  Verlaufsmodelle	  des	  Al-‐
terns	  auf.	  Das	  Kompetenzmodell	  des	  Alters	  steht	  im	  Kapitel	  4.6	  im	  Fokus.	  Im	  Kapitel	  4.7	  wird	  
auf	  Aspekte	  der	  modernen	  Entwicklungspsychologie	  eingegangen.	  Folgend	  erläutert	  Kapitel	  
4.8	  die	  gegenseitigen	  Bedingungen	  von	  Altern	  und	  Gesellschaft.	  Schliesslich	  werden	  in	  Kapi-‐
tel	  4.9	  die	  Erkenntnisse	  zusammengefasst	  und	  zu	  einander	   in	  Beziehung	  gesetzt.	  Die	  Auto-‐
renschaft	   zeigt	  auf,	  welches	  Verständnis	   sie	  vom	  Veränderungsprozess	  des	  Alterns	   für	  den	  
weiteren	  Verlauf	  dieser	  Arbeit	  verwenden	  wird.	  

4.1 Begriffserklärung	  Altern	  
Wie	  einleitend	  ausgeführt,	  bezieht	  sich	  der	  Begriff	  Alter	  auf	  eine	  Lebenspanne	  im	  Lebenslauf	  
eines	   Individuums.	  Der	  Begriff	  Altern	  beinhaltet	  einen	  Veränderungsprozess.	  Die	   in	  der	  Al-‐
tersforschung	  aktiven	  wissenschaftlichen	  Disziplinen	  haben	  zu	  diesen	  Veränderungsprozes-‐
sen	  ihre	  unterschiedlichen	  Theorien	  und	  Modellvorstellungen	  entwickelt.	  Nachfolgend	  wird	  
näher	  auf	  die	  theoriegeleiteten	  Erklärungsansätze	  eingegangen.	  

4.2 Biologische	  Theorien	  des	  Alterns	  
Backes	  und	  Clemens	   (2013)	  halten	   fest,	   dass	  es	   trotz	  70	   jähriger	   Forschungstätigkeit	   nicht	  
gelungen	  ist,	  die	  biologischen	  Vorgänge	  des	  Alterns	  in	  ihrer	  Gesamtheit	  zu	  erfassen	  und	  dar-‐
aus	  eine	  allgemein	  gültige	  und	  akzeptierte	  Definition	  des	  Alterns	  zu	  erschaffen.	  Als	  proble-‐
matisch	   stellt	   sich	   die	   Vielzahl	   der	   Gene	   dar,	  welche	   auf	   unterschiedliche	  Weise	  mit	   dem	  
Altern	   in	  Verbindung	  stehen.	   (S.	  96-‐97)	  An	  dieser	  Stelle	  möchte	  diese	  Arbeit	  kurz	  auf	  zwei	  
Ansätze,	  den	  stochastischen	  und	  den	  determinierten	  Alternsprozess,	  eingehen.	  Backes	  und	  
Clemens	  (2013)	  halten	  fest,	  dass	  die	  Vertreter	  der	  stochastischen	  Theorie	  davon	  aus	  gehen,	  
dass	   das	   Altern	   als	   zufällige	   Folge	   von	   schädlichen	   Verlusten	   und	   Anhäufungen	   von	   Stoff-‐
wechselprodukten	  im	  Organismus	  erfolgt.	  Die	  Anhänger	  der	  deterministischen	  Theorie	  hal-‐
ten	  fest,	  dass	  es	  sich	  beim	  Alternsprozess	  um	  genetisch	  programmierte	  Abläufe	  handelt.	  (S.	  
97-‐100)	  
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4.3 Psychologische	  und	  soziologische	  Theorien	  des	  Alterns	  
Faltermaier	  et	  al.	   (2002)	  merken	  an,	  dass	  auch	  die	  psychologische	  Alternswissenschaft	   ihre	  
eigenen	  Erklärungsansätze	  entwickelt	  hat.	  Die	  Modelle	  beziehen	  sich	  einerseits	  auf	  die	  kog-‐
nitiven	   Lebensbereiche	   und	   deren	   Veränderung	   im	   Alter.	   Anderseits	   findet	   eine	   Fokussie-‐
rung	   auf	   entwicklungsbedeutsame	   Persönlichkeitsveränderungen	   ältere	   Menschen	   statt.	  
Ferner	  stehen	  die	  motivationalen	  und	  kognitiven	  Systeme	  des	  Menschen	  im	  Fokus.	  (S.	  170)	  
Backes	   und	   Clemens	   (2013)	   fassen	   zusammen,	   dass	   es	   keine	   ganzheitliche	   psychologische	  
Alterstheorie	   gebe.	   In	   der	   Entwicklung	   der	   unterschiedlichen	   Ansätze	   stand	   zunächst	   das	  
Defizitmodell	  der	  geistigen	  Entwicklung	  im	  Vordergrund.	  Dieses	  Modell	  sieht	  Altern	  als	  einen	  
Prozess	  des	  Verlustes	  und	  Abbaus	  von	  Fähigkeiten.	  (S.	  101).	  Lehr	  (2007)	  zeigt	  die	  enge	  Ver-‐
flechtung	  von	  psychologischen	  und	  soziologischen	  Aspekten	  auf.	  Eine	  Trennung	  der	  Theorien	  
in	  rein	  psychologische	  oder	  soziologische	  Ansätze	  erachtet	  sie	  als	  nicht	  sinnvoll.	  Daher	  wer-‐
den	  die	  Theorien	  unter	  dem	  Begriff	  psychosoziale	  Theorien	  zusammengefasst.	  (S.	  46)	  

4.4 Klassische	  gerontologische	  Konzepte	  
Lehr	   (2007)	   führt	   aus,	   dass	   die	   ersten	  Alterstheorien	   auf	   den	  Annahmen	   der	   biologischen	  
Alterstheorien	  aufgebaut	  waren	  (S.	  47).	  Mike	  Martin	  und	  Matthias	  Kliegel	  (2010)	  merken	  an,	  
dass	  als	  Folge	  dieser	  Orientierung	  Altern	  als	  fortschreitender	  Funktionsverlust,	  welcher	  vor-‐
hersagbarer	   und	   irreversibler	   sei	   und	   zum	   Tod	   führe,	   verstanden	  wurde.	   Die	   empirischen	  
Forschungsarbeiten	   waren	   durch	   eine	   eindimensionale	   defizitorientierte	   Betrachtung	   von	  
Ressourcen	  und	  Fähigkeiten	  gekennzeichnet.	  Bedingt	  durch	  diese	  Fokussierung,	  zeigten	  die	  
jeweiligen	  Forschungsergebnisse	  eine	  Verringerung	  der	  Leistungsfähigkeit	  und	  Produktivität	  
bei	   älteren	  Menschen	   auf.	   Die	   daraus	   resultierenden	   Defizitmodelle	   gehen	   zudem	   davon	  
aus,	  dass	  im	  Alter	  ein	  universeller	  und	  bei	  allen	  Menschen	  vorkommender	  und	  sich	  auf	  alle	  
Bereiche	  einer	  Person	  beziehender	  Abbau	  der	  Leistungsfähigkeit	  stattfindet.	   Infolge	  verrin-‐
gere	  sich	  auch	  die	  Lebensqualität	  älterer	  Menschen.	  (S.	  67)	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  hal-‐
ten	  jedoch	  fest,	  dass	  diese	  Ergebnisse	  durch	  zahlreiche	  Untersuchungen	  wiederlegt	  worden	  
sind.	   In	  Folge	  kann	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  es	  keinen	  generellen	  altersbedingten	  
Abbau	  von	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  gibt.	   (S.	  101)	  Die	  daraus	   folgende	  gerontologische	  
Debatte	  wurde	  von	  der	  Frage	  geleitet,	  wie	  der	  Alternsprozess	  erfolgreich,	   im	  Sinne	  von	  zu-‐
friedenstellend	  gestaltet	  und	  erlebt	  werden	  kann.	  Nachfolgend	  wird	  der	  Verlauf	  dieser	  wis-‐
senschaftlichen	  Auseinandersetzung	  skizziert.	  

4.4.1 Disengagement-‐Theorie	  
Die	  zu	  Beginn	  der	  1960er	  Jahren	  von	  den	  Soziologen	  Cumming	  und	  Henry	  entwickelte	  Disen-‐
gagement-‐Theorie	  geht	  davon	  aus,	  dass	  sich	  ältere	  Menschen,	   indem	  sie	   ihre	  körperlichen,	  
psychischen	  und	  emotionalen	  Defizite	  wahrnehmen,	  freiwillig	  aus	  sozialen	  Rollen	  zurückzie-‐
hen.	   Im	  Gegensatz	  zum	  Defizitmodell,	  wird	  Altern	  nicht	  als	  Verlust,	   sondern	  bedingt	  durch	  
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den	  Rückzug	  als	  Entlastung	  und	  Befreiung	  von	  sozialen	  Normen	  und	  Verpflichtungen	  emp-‐
funden.	   (zit.	   in	   Faltermaier	   et	   al.,	   2002,	   S.	   171)	   Faltenmeier	   et	   al.	   (2002)	  merken	   an,	   dass	  
dieser	   Rückzug	   von	   den	   älteren	  Menschen	   selbst	   oder	   von	   anderen	   Personen	   eingeleitet	  
werden	   kann.	   Ältere	   Personen	   können	   sich	   von	   einer	   Bezugsgruppe	   entfernen	   jedoch	  mit	  
anderen	  Gruppen	  immer	  noch	  nahe	  zusammen	  bleiben.	  Der	  Prozess	  des	  Loslösens	  liegt	  so-‐
wohl	  im	  Interesse	  des	  Individuums	  als	  auch	  in	  jenem	  der	  Gesellschaft.	  Gesellschaftliche	  Insti-‐
tutionen	  können	  den	  Rückzug	  für	  die	  Person	  erleichtern.	  (S.	  171)	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  
halten	   fest,	   dass	   dieser	   soziale	   Rückzug,	   gemäss	   der	   Disengagement-‐Theorie	   ein	   „natürli-‐
cher“	  Prozess	  und	  die	  Reduzierung	  der	  beruflichen	  Tätigkeit	  notwendig	  für	  ein	  erfolgreiches	  
Altern	  ist	  (S.	  140-‐141).	  

4.4.2 Aktivitätstheorie	  
Das	  Aktivitätskonzept	  wurde	  Anfang	  der	  1960er	  Jahre	  von	  Rudolf	  Tartler	  in	  Deutschland	  und	  
Robert	  Havighurst	  in	  den	  USA	  entwickelt.	  Das	  Konzept	  geht	  davon	  aus,	  dass	  Menschen	  auch	  
im	  Alter	  aktiv	  bleiben	  wollen.	  (zit.	  in	  Lehr,	  2007,	  S.	  57)	  Lehr	  (2007)	  führt	  weiter	  aus,	  dass	  Ak-‐
tivität	  in	  unterschiedlichen	  sozialen	  Rollen	  vor	  allem	  positive	  Einwirkungen	  auf	  das	  Selbstbild	  
älterer	  Menschen	  habe.	  Ein	  positives	  Selbstbild	  sei	  die	  wichtigste	  Voraussetzung	  für	  ein	  er-‐
folgreiches	  Altern	  (S.	  57).	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  merken	  dahingehend	  an,	  dass	  sich	  nur	  
diejenigen	  Menschen	  im	  Alter	  glücklich	  und	  zufrieden	  fühlen,	  welche	  aktiv	  sind,	  etwas	  leis-‐
ten	   können	   und	   von	   anderen	   gebraucht	   werden.	  Menschen	   welche	   keine	   Funktion	  mehr	  
haben	  und	  oder	  nicht	  mehr	  gebraucht	  werden,	  sind	  tendenziell	  unglücklich	  und	  unzufrieden.	  
(S.	   137-‐139).	   Lehr	   (2007)	   hält	   fest,	   dass	   erfolgreiches	   Altern	   und	   Lebenszufriedenheit,	   ge-‐
mäss	  der	  Aktivitätstheorie,	   abhängig	   von	  der	  Beibehaltung	  der	  Aktivität	   aus	  den	  mittleren	  
Lebensphasen	  sind	  (S.	  57).	  

4.4.3 Die	  Kontinuitätstheorie	  
Die	  zu	  Beginn	  der	  1970er	  Jahren	  von	  dem	  Soziologen	  Atcheley	  vertretene	  Kontinuitätstheo-‐
rie	  geht	  davon	  aus,	  dass	  die	  Kontinuität	  der	  Lebenssituation	  Voraussetzung	  für	  eine	  erfolg-‐
reiche	   Anpassung	   im	   Alternsprozess	   ist.	   In	   Anlehnung	   an	   die	   Aktivitätstheorie	   wird	   ange-‐
nommen,	  dass	  die	  Lebenszufriedenheit	  ältere	  Menschen	  höher	   ist,	   je	  mehr	  die	  Lebensum-‐
stände	  der	  Situation	  dieser	  Person	   im	  mittleren	  Lebensalter	  gleichen.	   (zit.	   in	  Backes	  &	  Cle-‐
mens,	  2013,	  S.	  145)	   Lehr	   (2007)	   führt	  ergänzend	  an,	  dass	  gemäss	  dem	  Kontinuitätsansatz,	  
weder	  Aktivität	  noch	  Rückzug	  zu	  einer	  bestmöglichen	  Situation	   im	  Alter	  führen.	  Die	  Zufrie-‐
denheit	  im	  Alter	  hängt	  bei	  zeitlebens	  eher	  aktiven	  Menschen	  mit	  der	  Möglichkeit	  zusammen	  
auch	  im	  Alter	  tätig	  zu	  sein.	  Während	  sich	  eher	  zurückgezogene	  Menschen,	  so	  die	  Annahme,	  
im	  Alter	  bei	  einer	  geringeren	  Aktivität	  zufrieden	  fühlen.	  Diese	  Kontinuität	  wird	  jedoch	  nicht	  
als	  absolute	  Konstanz	  verstanden.	  Vielmehr	  können	  notwendige	  Anpassungen	  an	  altersbe-‐
dingten	   Veränderungen	   einbezogen	   werden.	   Im	   Wissen	   um	   die	   Bewahrung	   der	   eigenen	  
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Identität	   können	  diese	  Anpassungen	  mit	   geringen	   inneren	  Widerständen	  betätigt	  werden.	  
Die	  Kontinuitätstheorie	  wird	  als	  kognitive	  Theorie	  verstanden.	  (S.	  64-‐65)	  	  

Wie	  in	  den	  vorhergehenden	  Ausführungen	  erwähnt,	  werden	  die	  beschrieben	  Konzepte	  von	  
der	  Frage	  geleitet,	  wie	  der	  Alternsprozess	  erfolgreich	  bewältigt	  werden	  kann.	  Deshalb	  wird	  
folgend	  vertieft	  auf	  diesen	  Begriff	  eingegangen.	  

4.4.4 Erfolgreiches	  Altern	  
Auf	  den	  Umgang	  der	  Menschen	  mit	  den	  Veränderungen	  im	  Alter	  fokussiert	  sich	  das	  Konzept	  
des	  erfolgreichen	  Alterns.	  Obwohl	  verschiedene	  Autorinnen	  und	  Autoren	  eine	  Anzahl	  Krite-‐
rien	   zu	   Charakterisierung	   von	   erfolgreichem	   Altern	   beschreiben,	   herrscht	   keine	   Einigkeit	  
bezugnehmend	  allgemein	  akzeptierter	  Kriterien	  für	  erfolgreiches	  Altern.	  Havighurst	   (1963),	  
der	  den	  Begriff	  geprägt	  hat,	  versteht	  unter	  erfolgreichem	  Altern	  die	  Zufriedenheit	  mit	  dem	  
gegenwärtigen	  und	  vergangenen	  Leben	  (zit.	  in	  Lehr	  2007,	  S.	  56).	  Infolge	  werden	  seine	  Indi-‐
katoren	   des	   erfolgreichen	   Alterns	   erläutert.	   Lehr	   (2007)	   hält	   fest,	   dass	   Havighurst	   davon	  
ausgeht,	  dass	  unterschiedliche	  Veränderungsvorgänge	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Berufsaufgabe,	  
der	  Verlust	   von	  Angehörigen	  oder	  auch	  eine	  häufigere	  eigene	  Erkrankung,	  beim	  Übergang	  
ins	  höher	  Alter	  ein	  inneres	  und	  äusseres	  Ungleichgewicht	  verursachen	  können.	  Als	  Massstab	  
verwendet	   Havighurst	   das	   subjektive	   Kriterium	   der	   Lebenszufriedenheit,	   welches	   auf	   der	  
einen	  Seite	  aus	   individuellen	  Bedürfnissen	  und	  Erwartungen	  und	  auf	  der	   andern	  Seite	  aus	  
der	  sozialen	  und	  biographischen	  Situation	  besteht.	  Erfolgreiches	  Altern	  kann	  mit	  objektiven	  
Indikatoren	  wie	  Gesundheit	  und	  Langlebigkeit	  sowie	  mithilfe	  subjektiver	  Kriterien	  wie	  Wohl-‐
befinden	   und	   Lebenszufriedenheit	   erfasst	   werden.	   (S.	   56-‐57)	   Unter	   erfolgreichem	   Altern	  
wird	   in	  diesem	  Sinnen	  eine	  gelungene	  Anpassung	  an	  das	  Alter	  verstanden,	  welche	   in	  einer	  
subjektiv	  empfundenen	  Lebenszufriedenheit	  und	  in	  einem	  selbstbestimmen	  Leben	  im	  Alter	  
erkennbar	  wird.	  Das	  Modell	  der	  Selektiven	  Optimierung	  und	  Kompensation	  zeigt	  einen	  Weg	  
auf,	  wie	  altersbedingte	  Veränderungen	  durch	  Anpassungsleistungen	  bewältigt	  werden	  kön-‐
nen.	  

Selektive	  Optimierung	  und	  Kompensation	  

Nach	  Baltes	  und	  Baltes	  (1989)	  zeigt	  das	  Modell	  auf,	  wie	  trotz	  geringer	  werdenden	  körperli-‐
cher	  und	  kognitiver	  Ressourcen,	  Selbstwirksamkeit	  und	  Wachstum	  realisiert	  werden	  können.	  
In	  diesem	  Zusammenhang	  bedeutet	  Selektion,	  dass	  sich	  ältere	  Menschen	  auf	  Lebensberei-‐
che	   fokussieren,	   die	   subjektiv	  bedeutend	   sind	  und	   kongruent	  mit	   der	   eigenen	  Motivation,	  
der	  Leistungsfähigkeit	  und	  den	  Umweltanforderungen	  stehen.	  Optimierung	  bezieht	  sich	  da-‐
rauf,	  dass	  auch	  ältere	  Menschen	  ihre	  kognitiven	  und	  körperlichen	  Ressourcen	  aktivieren	  und	  
stärken	  können.	  Mittels	  Übung,	  Lernen	  und	  gezielten	  Training,	  können	  diese	  Kompetenzen	  
auf	  möglichst	  hohem	  Niveau	  gehalten	  werden.	  Kompensation	  wird	  dann	  relevant,	  wenn	  die	  
abnehmenden	  Ressourcen	  zur	  Beibehaltung	  eines	  Ziels	  nicht	  mehr	  genügen.	   (zit.	   in	  Martin	  
und	  Kliegel,	  2010,	  S.	  72-‐73)	  Martin	  und	  Kliegel	  (2010)	  merken	  an,	  dass	  mittels	  der	  drei	  An-‐
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passungsmechanismen	  das	  subjektive	  Wohlbefinden	  und	  das	  positive	  Selbstbild	  von	  älteren	  
Menschen	   aufrecht	   erhalten	  werden	   kann	   (S.	   72-‐73).	   Insgesamt	   ermöglicht	   dieses	  Modell	  
älteren	  Menschen,	  trotz	  Verlusten	  nach	  Zielen	  zu	  streben	  und	  diese	  auch	  zu	  erreichen.	  	  

4.5 Qualitative	  Verlaufsmodelle	  des	  Alterns	  
Gemäss	  Lehr	   (2007)	  orientieren	  sich	  diese	  Theorien	  des	  Alterns	  am	  Lebenslauf	  und	  dessen	  
qualitativen	   Veränderungen	   im	   Übergang	   des	   mittleren	   ins	   späte	   Lebensalter.	   Die	   Kenn-‐
zeichnung	  der	  qualitativen	  Veränderung	  steht	  dabei	  im	  Fokus	  und	  nicht	  die	  Ursachen.	  (S.	  53)	  
Zwei	   bedeutende	   Autoren	   qualitativer	   Verlaufsmodelle	   sind	   der	   Psychoanalytiker	   Erik	   H.	  
Erikson	  mit	  seiner	  Theorie	  der	  psychosozialen	  Entwicklung	  und	  der	  Entwicklungspsychologe	  
Robert	  J.	  Havighurst	  mit	  seinem	  Beitrag	  des	  Konzeptes	  der	  Entwicklungsaufgaben.	  

4.5.1 Die	  Theorie	  der	  psychosozialen	  Entwicklung	  
Faltermaier	  et	  al.	  (2002)	  benennen	  diese	  Theorie	  von	  Erikson	  als	  die	  bekannteste	  Theorie	  die	  
sich	  mit	   dem	   Lebenslauf	   als	   Ganzes	   beschäftigt.	   Innerhalb	   einer	   Lebensspanne	   beschreibt	  
Erikson	  acht	  psychosoziale	   Entwicklungsstufen,	   die	   jeweils	   von	  einem	   spezifischen	  Konflikt	  
respektive	  Krise	  dominiert	  werden.	  Die	  Bewältigung	  dessen	  sind	  danach	  Voraussetzungen	  im	  
Entwicklungsprozess	  der	  nächsten	  Stufe.	  Bei	  der	  siebten	  Stufe,	  dem	  mittleren	  Erwachsenen-‐
alter,	  benennt	  Erikson	  den	  Konflikt	  zwischen	  Generativität	  und	  Stagnation.	  Unter	  Generativi-‐
tät	  wird	  die	  Weitergabe	  von	  Erfahrungen	  an	  die	  nachfolgende	  Generation	  verstanden.	  Durch	  
die	   Weitergabe	   der	   gesammelten	   Lebenserfahrung	   wird	   die	   eigene	   Persönlichkeit	   berei-‐
chert.	  Eine	  Stagnation	  tritt	  ein,	  wenn	  diese	  Erfahrungen	  fehlen	  und	  eine	  Verarmung	  der	  Per-‐
sönlichkeit	   droht.	   Die	   achte	   Stufe,	   das	   höhere	   Erwachsenenalter,	   beinhaltet	   den	   Konflikt	  
zwischen	  Ich–Integrität	  und	  Verzweiflung.	  Mit	   Ich-‐Integrität	  meint	  Erikson	  den	  Zustand	  der	  
tiefen	   Zufriedenheit	   mit	   dem	   absolvierten	   Leben.	   Angesichts	   der	   Endlichkeit	   besteht	   der	  
Entwicklungsschritt	  darin,	  das	  gesamte	  Leben	  zu	  einem	  Ganzen	  zusammenzufügen	  und	  eine	  
grundlegende	  Zufriedenheit	  mit	  dem	  Leben	  zu	  erreichen.	  (S.	  44-‐47)	   In	  Abbildung	  4	  werden	  
die	  Entwicklungsprozesse	  betreffend	  der	  jeweiligen	  Stufe	  aufgeführt.	  

4.5.2 Das	  Konzept	  der	  Entwicklungsaufgaben	  von	  Havighurst	  
Lehr	  (2007)	  merkt	  an,	  dass	  Havighurst	  die	  Lebesspanne	  als	  aufeinander	  aufbauenden	  Phasen	  
von	   charakteristischen	   Entwicklungsaufgaben	   sieht.	   Für	   jede	   der	   sechs	   Lebenssituationen	  
benennt	  Havighurst	  spezifische	  Aufgaben.	  Havighurst	  sieht	  den	  Entwicklungsprozess	  weder	  
als	  nur	  endogen	  gesteuerten	  Prozess,	  noch	  als	  nur	  von	  der	  Umwelt	  und	  Selbstverwirklichung	  
abhängige	   Entfaltung	  der	  Anlagen,	  welche	  das	   Individuum	  besitzt.	  Havighurst	   benennt	  die	  
Entwicklung	  als	  das	  Resultat	  der	  Interaktion.	  Diese	  Interaktion	  findet	  auf	  der	  Stufe	  des	  sich	  
stetig	  entwickelnden	  Organismus	  statt	  und	   ist	  verbunden	  mit	  den	   jeweiligen	  Wertevorstel-‐
lungen	  und	  der	  spezifischen	  sozialen	  Situation.	  
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Eine	   erfolgreiche	   Auseinandersetzung	   mit	   der	   jeweiligen	   Entwicklungsaufgabe	   führt	   beim	  
Individuum	   zu	   Zufriedenheit	   und	   ermöglicht	   künftige	   Herausforderungen	   ebenfalls	   erfolg-‐
reich	  zu	  bewältigen.	  Nicht	  erfolgreich	  gelöste	  Aufgaben	  können	  zu	  Schwierigkeiten	  bei	  der	  
Bewältigung	  von	  weiteren	  aufbauenden	  Aufgaben	  führen.	  Ebenfalls	  führt	  dies	  zu	  einer	  Unzu-‐
friedenheit	   des	   Individuums,	   welches	   bedingt	   durch	   die	   unzureichende	   Bewältigung	   Kritik	  
und	  Ablehnung	  durch	  die	  Gesellschaft	  erlebt.	   (S.	  53-‐55)	  Die	  Entwicklungsaufgaben	  werden	  
nachfolgend	  in	  der	  Abbildung	  4	  aufgelistet	  und	  mit	  der	  jeweiligen	  Altersphase	  in	  Verbindung	  
gestellt.	  

	  
Altersphase	   Erikson	  

psychosoziale	  Krisen	  
Havighurst	  
Entwicklungsaufgaben	  

frühes	  Erwachsenenalter	   Intimität	  vs.	  Isolierung	   Partnerwahl/Ehe,	  Familien-‐
gründung/Kinder,	  Beginn	  einer	  
Berufskarriere	  

mittleres	  Erwachsenenalter	   Generativität	  vs.	  Stagnation	   Kindererziehung,	   Entwicklung	  
der	   Berufskarriere,	   Übernahme	  
sozialer	   und	   öffentlicher	   Ver-‐
antwortung	  

spätes	  Erwachsenenalter	   Integrität	  vs.	  Verzweiflung	   Anpassung	   an	   Pensionierung,	  
Anpassung	   an	   Nachlassen	   von	  
Körperkraft,	  Anpassung	  am	  Tod	  
von	  Lebenspartner	  

Abbildung	  4:	  Entwicklungsaufgaben	  im	  Erwachsenenalter	  (eigene	  Darstellung	  auf	  der	  Basis	  von	  Faltermaier	  et	  al.,	  2002,	  
S.	  51)	  

4.6 Kompetenzmodell	  des	  Alterns	  
Nach	   Backes	   und	   Clemens	   (2013)	   liegt	   dem	   Kompetenzmodell	   eine	   ressourcenorientierte	  
ganzheitliche	  Sichtweise	  auf	  den	  Prozess	  des	  Alterns	  zugrunde.	  Nebst	  den	  kognitiven	  Fähig-‐
keiten	   sind	   vor	   allem	  die	   alltagspraktischen	  Fähig-‐	  und	  Fertigkeiten	  älteren	  Menschen	  von	  
Bedeutung.	  Diese	  Bedingungen	  sind	  zentral	  für	  die	  Selbstständigkeit	  im	  Alltag	  sowie	  die	  Be-‐
wältigung	  von	  Anpassungsleistungen	  im	  Alter.	  (S.	  110)	  Lehr	  (2007)	  merkt	  weiter	  an,	  dass	  bei	  
der	  Analyse	  von	  Kompetenz	   im	  Alter	  einerseits	  die	   im	  Laufe	  des	  Lebens	  entwickelten	  Res-‐
sourcen	  einer	  Person	   (personenorientierte	  Perspektive)	  zu	  berücksichtigen,	  anderseits	  sind	  
auch	  die	   jeweiligen	  Anforderungen	  der	  Umwelt	  an	  den	  Menschen	   (umweltorientierte	  Per-‐
spektive)	   zu	  beachten,	  wobei	   zwischen	  Person	  und	  Umwelt	   eine	  Wechselwirkung	  besteht.	  
(S.	  58-‐64)	  In	  diesem	  Sinne	  interessiert	  die	  Frage,	  inwieweit	  zwischen	  den	  Bereichen	  eine	  Pas-‐
sung	  besteht.	   	  
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4.7 Altern	  als	  Entwicklungsprozess	  
Faltermaier	  et	  al.	  (2002)	  führen	  aus,	  dass	  sich	  bei	  der	  Beschreibung	  des	  Alternsbegriffes,	  aus	  
moderner	   entwicklungspsychologischer	   Perspektive,	   folgende	   Bestimmungsmerkmale	   her-‐
auskristallisieren:	  (S.	  166-‐167)	  

• Altern	   als	   Prozess	   interindividueller	   Veränderungen	   beschreibt	   die	   innerhalb	   eines	  
Individuums	   ablaufenden	   regelhaften	  Veränderungen	  des	  Verhaltens	   und	   Erlebens.	  
Diese	  Veränderungen	  müssen	  sich	   jedoch	  nicht	  auf	  alle	  Persönlichkeitsbereiche	  be-‐
ziehen.	  

• Altern	  als	  multidimensionaler	  Prozess	  stellt	  fest,	  dass	  sich	  Veränderungen	  auf	  unter-‐
schiedlichen	  Verhaltens-‐	  und	  Persönlichkeitsbereichen	  abspielen.	  Diese	  Veränderun-‐
gen	  können	  sich	  zum	  Beispiel	  in	  der	  Gemütsverfassung,	  der	  geistigen	  Leistungsfähig-‐
keit	   oder	  der	   Formen	  der	   Lebensbewältigung	   zeigen.	  Diese	  Veränderungen	  können	  
gleichzeitig	  als	  Abbau,	  Konstanz	  oder	  Expansion	  bestehen.	  

• Altern	  als	  multidirektionaler	  Prozess	  besagt,	  dass	  der	  Alternsprozess	  auf	  ganz	  unter-‐
schiedliche	  Endpunkte	  gelangen	  kann.	  Veränderung	   ist	  nicht	  gleichzusetzen	  mit	  der	  
Verminderung	  von	  psychischen	  Kompetenzen.	  Mit	  Gegensatzpaaren	  werden	  idealty-‐
pische	  Pole	  aufgezeigt,	  auf	  welche	  sich	  die	  Veränderung	  im	  Alter	  hinbewegen	  kann.	  
So	  zum	  Beispiel	  Lebenserfüllung	  oder	  Lebensverfehlung.	  

• Altern	   als	   multikausaler	   Prozess	   zeigt	   auf,	   dass	   Veränderungen	   im	   Alternsprozess	  
durch	  unterschiedliche	  Bedingungskonstellationen	  aus	  biologischen,	  sozialen,	  ökolo-‐
gischen,	  ökonomischen,	  historischen	  und	  psychologischen	  Faktoren	  resultieren.	  	  

Faltermaier	   et	   al.	   (2002)	   fassen	   zusammen,	   dass	   das	   Altern	   als	   Entwicklungsvorgang	   ver-‐
standen	  werden	  kann.	  Veränderungen	  der	  zentralen	  Erlebens-‐	  und	  Verhaltensweisen	  einer	  
Person	  verlaufen	  sowohl	  multidimensional	  als	  auch	  multidirektional	  und	  werden	  multifakto-‐
riell	   ausgelöst.	  Altern	   ist	   aus	  psychologischer	  Sicht	  als	  Entwicklungsvorgang	  aufgebaut	  und	  
lässt	   sich	   durch	   unterschiedliche	   Merkmale	   beschreiben.	   Der	   Alternsprozess	   ist	   nicht	   mit	  
einem	  Abbauprozess	  gleich	  zu	  setzen.	  Altern	  kann	  eine	  Reduktion	  der	  sozialen	  Rollen,	  indivi-‐
duellen	  Kompetenzen	  oder	  von	  Leistungen	  der	  psychischen	  Funktionen	  einhergehen,	  ohne	  
zu	  einem	  zwangsläufigen	  Verlust	  zu	  führen.	  Stattdessen	  kann	  Altern	  zu	  einer	  Kompensation	  
von	   Verlusten,	   Kompetenzerweiterung	   und	  Wachstum	   der	   Persönlichkeit	   führen.	   (S.	   166-‐
167)	   	  
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4.8 Altern	  und	  Gesellschaft	  
François	   Höpflinger	   (2007)	  merkt	   an,	   dass	   bis	   ins	   frühe	   20.	   Jahrhundert	   Alter	  weitgehend	  
identisch	  mit	   Gebrechlichkeit	  war.	   Die	   soziale	   Stellung	   älterer	  Menschen	  wurde	   in	   frühin-‐
dustriellen	  Gesellschaften	  einerseits	  von	  der	  körperlichen	  Kraft,	  anderseits	  durch	  ihre	  Positi-‐
on	  im	  Familienverband	  und	  ihren	  Besitzverhältnissen	  bestimmt.	  (¶	  2-‐4)	  Lehr	  (2007)	  betont,	  
dass	  auch	  heute	  noch	  die	  Einstellung	  der	  Gesellschaft	   im	  Bereich	  des	  Altern	  mit	  negativen	  
Bildern	   des	   Verlustes,	   von	   Abbau	   der	   Leistungsfähigkeit,	   Hilfebedürftigkeit	   und	   Vereinsa-‐
mung	   verknüpft	   ist	   (S.	   199).	   Daraus	   folgen	   eine	   Stereotypisierung	   und	   eine	   unreflektierte	  
Übernahme	  von	  Altersbildern.	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  halten	  fest,	  dass	  die	  heutige	  Be-‐
deutsamkeit	  des	  Alters	  als	  eigenständige	  Lebensphase	  erst	  durch	  die	  ausreichende	  finanziel-‐
le	  Absicherung	  und	  die	  Abkehr	  von	  verpflichtender	  Erwerbsarbeit	  erlangt	  wurde	  (S.	  35-‐37).	  

Einen	  weiteren	   Aspekt	   von	   Altern	   in	   der	   Gesellschaft	   stellt	   der	   Strukturwandel	   des	   Alters	  
dar.	  Gemäss	  Lehr	  (2007)	  haben	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahrzehnten	  in	  der	  Lebensphase	  Alter	  sig-‐
nifikante	   Veränderungen	   in	   Bezug	   auf	   die	   Bevölkerungsstruktur	   vollzogen.	   Dieser	  Wandel	  
wird	  einerseits	  durch	  die	  demographische	  Entwicklung	  geprägt.	  Anderseits	  ist	  er	  gleichzeitig	  
in	  gesamtgesellschaftlichen	  Entwicklungen	  von	  sozial	  Strukturen	  wie	  Individualisierungspro-‐
zesse,	   Pluralisierung	   der	   Lebensstile	   oder	   Veränderung	   der	  Generationenbeziehungen	   ein-‐
gebettet.	  Bei	  der	  Ausgestaltung	  und	  Wahrnehmung	  des	  Alternsprozesses	  sind	  die	  genannten	  
gesellschaftlichen	  Bedingungen	  massgeblich	  beteiligt.	  (S.	  198)	  	  

4.9 Fazit	  
Die	   Auseinandersetzung	  mit	   den	  Grundsätzen	   und	  Aspekte	   des	   Alternsprozess	   zeigen	   auf,	  
dass	   Altern	   kein	   homogener	   Prozess	   ist	   und	   als	   biologischer	   und	   sozialer	   Lebensabschnitt	  
unterschiedliche	  Begleiterscheinungen	  mit	  sich	  bringt.	  Altern	  wird	  von	  den	  Betroffenen	  un-‐
terschiedlich	   erlebt.	   Nebst	   objektiven	   Kriterien	   (Lebensalter)	   sind	   stets	   auch	   subjektive	  
Komponenten	  (Zufriedenheit)	  zu	  berücksichtigen.	  

Der	   Alternsprozess	   ist	   stark	   von	   der	   jeweiligen	  Arbeits-‐	   und	   Lebensbiographie	   beeinflusst.	  
Die	   Altersforschung	   richtet	   ihren	   Fokus	   zunehmend	   auf	   eine	   differentielle	   Sichtweise	   des	  
Alters,	  wonach	  im	  Alternsprozess	  Plastizität	  und	  Entwicklungspotential	  vorhanden	  sind.	  Die	  
entwicklungspsychologischen	  Prozesse	  und	  das	  Kompetenzmodell	  zeigen	  auf,	  das	  Wachstum	  
und	   Stabilität	   bis	   ans	   Lebensende	   möglich	   sind.	   Altern	   wird	   aus	   diesem	   Verständnis	   ver-‐
knüpft	  mit	  Weisheit,	   Lebenserfahrung	  und	  kognitiver	   Leistungsfähigkeit.	   Sowohl	  der	  ältere	  
Mensch	  als	  auch	  seine	  Umwelt	  können	  Einfluss	  auf	  die	  Entwicklung	  nehmen.	  
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5 Lebenssituation	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  in	  
der	  Schweiz	  	  

In	   diesem	   Kapitel	   wird	   ein	   Überblick	   über	   die	   Lebenssituation	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  in	  der	  Schweiz	  dargelegt.	  Dazu	  wurde	  zunächst	  die	  vorhandene	  natio-‐
nale	  Datenlage	  (objektives	  Element)	  ausgewertet	  wie	  auch	  Berichte	  und	  qualitative	  Untersu-‐
chungsergebnisse	  (subjektives	  Element)	  konsultiert.	  Zur	  Erklärung	  objektiver	  und	  subjektiver	  
Lebensbedingungen	   werden	   jeweils	   beide	   Elemente	   in	   einen	   Verweisungszusammenhang	  
gestellt.	  

Im	  Kapitel	  5.1	  wird	  aufgezeigt	  wie	  es	  den	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
materiell	  geht.	  Im	  Kapitel	  5.2	  wird	  dargelegt	  wie	  es	  um	  ihre	  Gesundheit	  und	  das	  Wohlbefin-‐
den	   im	  Alter	   steht.	  Nachfolgend	  beleuchtet	  Kapitel	  5.3,	  die	  Wohnsituation	  und	  –form	  und	  
Kapitel	  5.4	  setzt	  sich	  abschliessend	  mit	  den	  sozialen	  Beziehungen	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  
und	   Arbeitsmigranten	   auseinander.	   Im	   Anschluss	   werden	   im	   Kapitel	   5.5	   die	   Erkenntnisse	  
betreffend	   der	   Lebenssituation	   von	   älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	   zu-‐
sammengefasst	  und	  zu	  einander	   in	  Beziehung	  gesetzt.	  Da	  eingebürgerte	  ältere	  Arbeitsmig-‐
rantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   in	   den	   vorhanden	   Datenlagen	   nicht	   einbezogen	   werden,	  
konnte	  bei	  den	  folgenden	  Kapiteln	  trotz	  Spezialauswertung	  die	  konkrete	  Lebenssituation	  der	  
älteren	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	   in	   der	   Schweiz	   nicht	   umfassend	   dargelegt	   werden.	  
Mithin	  werden	  sich	  einige	  Ergebnisse	  auf	  die	  ständige	  ältere	  ausländische	  Wohnbevölkerung	  
beziehen.	  	  

5.1 Wirtschaftliche	  Situation	  
Nach	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  ist	  die	  wirtschaftliche	  Situation	  als	  zentrale	  Dimension	  der	  
Lebenslage	  grundlegende	  Bedingung	   für	  die	   Lebensgestaltung	   im	  Alter.	  Die	  wirtschaftliche	  
Lebenssituation	  resultiert	  massgeblich	  aus	  den	  Entwicklungen	  des	  Lebenslaufs:	   Individuelle	  
Entwicklung,	  wie	  Ausbildung,	  Beruf,	  Umfang	  des	  Einkommens,	  wirken	  sich	  ebenso	  aus	  wie	  
strukturelle	  Bedingungen	  der	  Erwerbsphase.	  Letztere	  umfassen	  die	  in	  dieser	  Zeit	  herrschen-‐
den	  Arbeitsmarktbedingungen	  sowie	  arbeitsrechtliche	  Regelungen.	  (S.	  203)	  

Gemäss	  Hildegard	  Hungerbühler	  (2011)	  differenziert	  sich	  die	  materielle	  Lebenssituation	  älte-‐
rer	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  vorherigen	  Erwerbs-‐
biographie.	   Ältere	  Arbeitsmigrantinnen	   und	  Arbeitsmigranten	   in	   der	   Schweiz	   stellen	   einen	  
besonders	   hohen	   Anteil	   an	   Personen	   ohne	   obligatorische	   oder	   nachobligatorische	   Ausbil-‐
dung.	  Nicht	  zu	  unterschätzen	  ist	  ausserdem	  das	  Vorkommen	  von	  Analphabetismus.	  Als	  Re-‐
sultat	  der	  Rotationspolitik	  waren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  übervertreten	  
in	  Wirtschaftsbranchen,	  die	  sich	  durch	  hohe	  Arbeits-‐	  und	  Gesundheitsbelastung,	  krisenanfäl-‐
lige	  Strukturen,	  tiefes	  Einkommen	  und	  wenig	  beruflichen	  Entwicklungschancen	  auszeichnen	  
(S.	  152).	  Infolgedessen	  sind	  laut	  einer	  Untersuchung	  von	  Claudio	  Bolzman,	  Raffaella	  Poncio-‐
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ni-‐Derigo	   und	  Marie	   Vial	   (2004),	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   in	   der	  
Schweiz	  unter	  den	  krankheits-‐	  und	  invaliditätsbedingten	  Frühpensionierten	  stärker	  vertreten	  
und	  weisen	  eine	  höhere	  Armutsbetroffenheit	  auf	  als	  die	  gleichaltrige	  autochthone	  Bevölke-‐
rung	  (S.203-‐204/	  eigene	  Übersetzung).	  	  

5.1.1 Altersrenten	  
Ein	  wichtiger	  Anteil	  des	  Einkommens	  in	  der	  Bevölkerung	  über	  65	  Jahren	  macht	  die	  Altersren-‐
te	  als	  ein	  Element	  der	  Alters-‐	  und	  Hinterlassenenversicherung	  [AHV]	  aus.	  Die	  Höhe	  der	  Al-‐
tersrente	  wird	  massgeblich	  durch	  die	  Anzahl	  der	  Beitragsjahre	  und	  dem	  Jahreseinkommen	  
beeinflusst.	  Zu	  einer	  Maximalrente	  führen	  nur	  vollständige	  Beiträge	  ab	  dem	  21.	  Lebensjahr.	  
Gemäss	   dem	   Bundesamt	   für	   Sozialversicherung	   [BSV]	   (2014a),	   ist	   die	   Altersrente	   im	   Jahr	  
2014	  für	  eine	  Einzelperson	  höchstens	  Fr.	  28'080	  und	  Fr.	  42'120	  für	  ein	  Ehepaar	  (S.	  7).	  	  

Die	  AHV-‐Statistik	  von	  2013	  zeigt	  auf,	  dass	  die	   in	  der	  Schweiz	   lebenden	  ausländischen	  AHV-‐
Beziehenden	   im	   Durchschnitt	   eine	   monatliche	   Altersrente	   von	   Fr.	   1‘460,	   die	   gleichaltrige	  
autochthone	  Bevölkerung	  dagegen	  Fr.	  1‘835	  erhielten.	  Die	  ausländischen	  AHV-‐Beziehenden	  
erhalten	  aufgrund	  fehlender	  Beitragsjahre	  häufig	  Teilrenten	  (76.5%)	  als	  Vollrenten	  (23.5%),	  
da	  nur	  eine	  Minderheit	  ab	  dem	  21.	  Lebensjahr	  in	  der	  Schweiz	  ununterbrochen	  Beiträge	  ent-‐
richtet	  hat.	  Im	  Gegensatz	  dazu	  beziehen	  Schweizerinnen	  und	  Schweizer	  in	  der	  Regel	  Vollren-‐
ten	  (90.3%).	  (zit.	  in	  Bundesamt	  für	  Statistik	  [BSF],	  2014b,	  S.	  18-‐19)	  	  

Allenfalls	   kommen	   zu	  den	  Altersrenten	  der	  AHV	  auch	  bei	   den	   ausländischen	  Rentenbezie-‐
henden	  Pensionen	  aus	  der	  beruflichen	  wie	  auch	  privaten	  Vorsorge	  sowie	  Renten	  aus	  einer	  
Erwerbstätigkeit	  im	  Ausland	  hinzu.	  In	  einer	  vom	  Bundesamt	  für	  Statistik	  [BSF]	  (2007)	  durch-‐
geführten	  Analyse	  der	  Vorsorgesituation	  der	  Personen	  rund	  um	  das	  Rentenalter,	  wurde	  er-‐
sichtlich,	  dass	  das	  System	  der	  beruflichen	  und	  persönlichen	  Vorsorge	  ausländische	  Renten-‐
beziehende	  benachteiligt.	  Die	  Personengruppe	  weist	  eine	  signifikant	  tiefere	  Quote	  auf.	  Zu-‐
rückzuführen	   sei	   dies	   auf	   den	   tieferen	   sozioprofessionellen	   Status,	   mit	   entsprechendem	  
niedrigem	   Erwerbseinkommen,	   wodurch	   sich	   die	   massiven	   Verteilungsungleichheiten	   der	  
beruflichen	  und	  persönlichen	  Vorsorge	  fortsetzten.	  (S.	  59-‐71)	  

5.1.2 Ergänzungsleistungen	  
Zum	   Bezug	   von	   Ergänzungsleistungen	   [EL]	   sind	   jene	   AHV-‐Beziehenden	   in	   der	   Schweiz	   be-‐
rechtigt,	   deren	   Einnahmen	   (Rente,	  weitere	   Einkünfte)	   nicht	   ausreichen	   um	   die	  minimalen	  
Lebenskosten	  zu	  decken.	  

Die	   AHV-‐Statistik	   2013	   zeigt	   auf,	   dass	   Ende	   2012	   bereits	   25	   von	   100	   ausländischen	   AHV-‐
Beziehenden	  auf	  EL	  angewiesen	  sind.	   Im	  Vergleich	  dazu	  sind	  es	  bei	  den	  autochthone	  AHV-‐
Beziehenden	  10	  von	  100	  Personen	  (BSV,	  2014,	  S.	  27-‐32)	  Das	  Bundesamt	  für	  Sozialversiche-‐
rung	   [BSV]	   (2010)	   hält	   im	   Bericht	   über	   die	   gesamtschweizerische	   Strategie	   zur	   Armutsbe-‐
kämpfung	  fest,	  dass	  der	  oben	  genannte	  Unterschied	  betreffend	  EL-‐Bezug	  vor	  allem	  mit	  dem	  
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geringeren	   Einkommen	   der	   ausländischen	   Bevölkerung	  während	   der	   Erwerbstätigkeit	   und	  
häufiger	  Arbeitslosigkeit	  in	  Zusammenhang	  steht.	  Weiteren	  dürften	  auch	  hier	  die	  fehlenden	  
Beitragsjahre	  einen	  Einfluss	  haben.	  Da	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  zunehmenden	  mehr	  Arbeits-‐
migrantinnen	   und	  Arbeitsmigranten	   das	   Rentenalter	   erreichen,	   dürfte	   auch	   der	   Anteil	   der	  
einkommensschwachen	  bzw.	  von	  der	  EL	  abhängigen	  ausländischen	  AHV-‐Beziehenden	  wach-‐
sen.	  (S.	  86)	  	  

Die	   EL	   ist	   ein	   rechtlicher	  Anspruch,	  welcher	   von	  den	  Berechtigten	  bei	   der	  Wohngemeinde	  
schriftlich	  beantragt	  werden	  muss.	  Dies	   kann	   für	  Betroffene	  eine	  beträchtliche	  Hürde	  dar-‐
stellen.	   Im	   Rahmen	   der	   nationalen	   Armutsstudie	   von	   1997	   konnten	   Robert	   E.	   Leu,	   Stefan	  
Burri	   und	   Tom	   Priester	   (1997)	   festhalten,	   dass	   ausländische	   AHV-‐Beziehende	   häufiger	   auf	  
ihre	  Ansprüche	  verzichten	  als	  Schweizerinnen	  und	  Schweizer.	  Die	  Gründe	  des	  Nichtbezuges	  
sind	  komplex	  und	  gehen	  über	  Probleme	  der	  Informationen	  und	  sprachliche	  Hürde	  hinaus.	  (S.	  
172-‐174)	  In	  ihrer	  Untersuchung	  zeigen	  Bolzman	  et	  al.	  (2004)	  auf,	  dass	  nebst	  dem	  administra-‐
tiven	   Aufwand	   auch	   Stigmatisierungsängste	   und	   Ressentiments	   gegenüber	   Behörden	   eine	  
Rolle	  spielen.	  Sie	  führen	  dieses	  Verhalten	  auf	  die	  Erfahrungen	  und	  Erlebnisse	  der	  rigorosen	  
Einwanderungspolitik	  (vgl.	  Kapitel	  2)	  zurück.	  (S.	  213	  /	  eigene	  Übersetzung)	  

5.1.3 Armutsrisiko	  
François	  Höpflinger	  und	  Astrid	  Stuckelberger	  (2000)	  halten	  als	  Folgerung	  aus	  dem	  Nationa-‐
len	  Forschungsprogramm	  zum	  Schwerpunkt	  Alter	  fest,	  dass	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  
Arbeitsmigranten	  als	  Teil	  einer	  Personengruppe	  betrachtet	  werden,	  welche	  ein	  überdurch-‐
schnittlich	   grosses	   Armutsrisiko	   aufweist	   (S.	   24).	   Gemäss	   Amélie	   Pilgram	   und	   Kurt	   Seifert	  
(2009)	  betrifft	  Altersarmut	  ausländische	  AHV-‐Beziehende	   tendenziell	   stärker.	  Eine	  Auswer-‐
tung	   interne	   Daten	   von	   Pro	   Senectute	   Schweiz	   im	   Jahr	   2009	   zeigt	   auf,	   dass	   ausländische	  
AHV-‐Beziehende	   im	  Verhältnis	   zu	   ihrem	  Bevölkerungsanteil	  überdurchschnittlich	  oft	   indivi-‐
duelle	  Finanzhilfe	  beantragen.	  In	  den	  Zahlen	  der	  individuellen	  Finanzhilfe	  wird	  das	  generell	  
höhere	  Armutsrisiko	  von	  ausländischen	  AHV-‐Beziehenden	  sichtbar.	  (S.	  52)	  	  

5.2 Gesundheit	  
Nach	   Backes	   und	   Clemens	   (2013)	   sind	   neben	   der	   wirtschaftlichen	   Situation	   Gesundheit,	  
Krankheit	   und	   Behinderung	   für	   die	   Lebensqualität	   im	   Alter	   von	   zentraler	   Bedeutung.	   Der	  
Gesundheitszustand	   bestimmt	   zu	   einem	   grossen	   Teil	   die	  Möglichkeiten	   in	   anderen	   Berei-‐
chen	  des	  alltäglichen	  Lebens.	  Insbesondere	  die	  Selbstständig-‐	  und	  Unabhängigkeit	  wie	  auch	  
die	  Entwicklung	  von	  Kompetenzen	  hängen	  entscheidend	  vom	  gesundheitlichen	  Befinden	  ab.	  
Gesundheit	   und	   Krankheit	   können	   jedoch	   nicht	   scharf	   getrennt	   werden,	   sondern	   fliessen	  
ineinander	  über.	  (S.	  214)	  Höpflinger	  und	  Stuckelberger	  (2000)	  folgernd,	  sind	  für	  die	  zuneh-‐
menden	   Krankheiten,	   Beschwerden	   und	   körperlichen	   Einschränkungen	   im	   Alter	   meistens	  
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nicht	   ausschliesslich	   das	   Alter	   in	   Lebensjahre	   ausschlaggebend.	   Ebenso	   spielen	   biographi-‐
sche	  und	  soziale	  Einflüsse	  eine	  bedeutende	  Rolle	  (vgl.	  Kapitel	  3	  &	  Kapitel	  4).	  (S.	  257)	  	  

5.2.1 Gesundheitszustand	  
Nach	   Hungerbühler	   (2004)	   gehören	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   zu	  
denjenigen	   Bevölkerungsgruppen,	   die	   aufgrund	   einer	   besonderen	  Häufung	   gesundheitsge-‐
fährdenden	  Bedingungen	  ein	  hohes	  Erkrankungsrisiko	  im	  Alter	  tragen.	  Als	  überwiegend	  un-‐	  
und	  angelernte	  Arbeitskräfte	  waren	  sie	  zum	  Grossteil	  in	  Berufszweigen	  tätig,	  in	  denen	  meist	  
schwere	   körperliche	   und	   gesundheitsschädigende	   Arbeit	   mit	   hoher	   Stressbelastung	   durch	  
Akkord-‐,	  Schicht-‐	  und	  Nachtarbeit	  geleistet	  wurde	  und	   ferner	  ein	  erhöhtes	  Unfallrisiko	  be-‐
stand.	   Zudem	   verfügten	   viele	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   vor	   allem	   nach	  
erfolgter	  Einreise	  nur	  über	  schlechte	  Wohnbedingungen	  und	  geringe	  Regenerationsmöglich-‐
keiten.	  (S.	  153)	  Hungerbühler	  und	  Bisegger	  (2012)	  merken	  ergänzend	  dazu	  an,	  dass	  das	  (Er-‐
werbs)Leben	  älterer	  Arbeitsmigrantinnen	  von	  starker	  Doppelbelastung	  durch	  Erwerbs-‐	  und	  
Familienarbeit	  geprägt	  war.	  Durch	  das	  arbeitsintensive	  Leben	  verstärkt	  sich	  die	  Wahrschein-‐
lichkeit	  von	  Erkrankungen	  im	  Alter	  zunehmend.	  (S.	  30-‐31)	  

Diese	  durch	  vielfältige	  und	  langjährige	  Belastung	  gekennzeichneten	  Lebens-‐	  und	  Arbeitsbe-‐
dingungen,	   bleiben	   laut	  Hungerbühler	   und	   Bisegger	   (2012)	   nicht	   ohne	   Folgen	   für	   den	  Ge-‐
sundheitszustand.	   Die	   gesundheitsgefährdenden	   Bedingungen	   verstärken	   das	   Risiko	   der	  
Multimorbidität.	   Erstaunlicherweise	   liegt	   die	  Moralitätsrate	   der	   älteren	   Arbeitsmigrations-‐
bevölkerung	   jedoch	  tiefer	  als	  die	  der	  Schweizerinnen	  und	  Schweizer	   im	  gleichen	  Altersseg-‐
ment.	   (S.	   45-‐47)	   Dieser	   Befund	   wird	   gemäss	   Bolzman	   et	   al.	   (2004),	   als	   „healthy	   migrant	  
effect“	   bezeichnet.	   Aufgrund	   der	   strikten	   Gesundheitskontrolle	   an	   der	   schweizerischen	  
Grenzen	  waren	  in	  den	  1950er-‐	  und	  1960er	  Jahren	  gesunde	  und	  junge	  Arbeitskräfte	  gekom-‐
men,	   denn	   nach	   solchen	   verlangte	   die	   damalige	   schweizerische	   Einwanderungspolitik.	   Die	  
jahrzehntelange	   schwere	   körperliche	   Arbeit	   sowie	  migrationsspezifische	   psychische	   Belas-‐
tungen	  -‐	  Trennung	  vom	  familiären	  und	  gewohnten	  kulturellen	  Kontext,	  Ausgrenzungserleb-‐
nisse	  im	  Zusammenhang	  mit	  den	  Überfremdungsinitiativen	  –	  führten	  jedoch	  dazu,	  dass	  Ar-‐
beitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   im	   Rentenalter	   mehr	   physische	   und	   psychische	  
Belastungen	  aufweisen.	  Dieses	  Phänomen	  wird	  als	   „exhausted	  migrant	  effect“	  bezeichnet.	  
(S.	  204-‐205	  /	  eigene	  Übersetzung)	  

Das	  zweite	  Gesundheitsmonitoring	  der	  Migrationsbevölkerung	  vom	  Bundesamt	  für	  Gesund-‐
heit	   [BAG]	   (2012)	  bestätigt	  das	  Bild	  der	  erschöpften	  pensionierten	  Arbeitsmigrationsbevöl-‐
kerung.	  Im	  Rahmen	  der	  Erhebung	  machten	  25%	  der	  befragten	  Personen	  aus	  Italien,	  Portugal	  
und	  Spanien	  im	  Alter	  von	  50	  bis	  70	  Jahre	  geltend,	  dass	  sie	  sich	  gesundheitlich	  schlecht	  oder	  
sehr	  schlecht	  zu	  fühlen.	  Bei	  den	  befragten	  gleichaltrigen	  Schweizerinnen	  und	  Schweizer	  sind	  
es	  5%.	  (S.	  15-‐19)	  Obwohl	  auch	  bezüglich	  des	  Gesundheitszustandes	  zum	  Teil	  erhebliche	  Un-‐
terschiede	  zwischen	  den	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  zu	  berücksichti-‐
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gen	  sind,	   lassen	  vorliegende	  Befunde	  insgesamt	  den	  Schluss	  zu,	  dass	  das	  Alter	  der	  Arbeits-‐
migrationsbevölkerung	   als	   Folge	   überproportionaler	   biographischer	   Beanspruchung	   in	   be-‐
sonderen	   Masse	   von	   vorzeitigen	   gesundheitlichen	   Verschleisserscheinungen	   und	   chroni-‐
schen	  Krankheitsmustern	  geprägt	  ist.	  	  

5.2.2 Wohlbefinden	  im	  Alter	  
Nach	  Höpflinger	   und	   Stuckelberger	   (2000)	   kann	  Wohlbefinden	   im	  Alter	  mit	   Begriffen	  wie:	  
Psychische	  Gesundheit,	  Lebensqualität	  oder	  Zufriedenheit	  umschrieben	  werden.	  Wohlbefin-‐
den	   zählt	   zum	  subjektiven	  Erlebnisraum	  einer	  Person.	   (S.	  207).	  Wie	   im	  Kapitel	  2	  erläutert,	  
hatten	   die	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   zunächst	   nicht	   die	   Absicht	   in	   der	  
Schweiz	   alt	   zu	  werden.	  Nach	  Beendigung	   des	   Erwerbslebens	   und	  Verbleib	   in	   der	   Schweiz,	  
drängt	   sich	  nun	  die	   Frage	   auf,	  wie	   sie	   ihr	  Wohlbefinden	   als	   Rentnerin	   und	  Rentner	   in	   der	  
Schweiz	  einschätzen.	  

Eine	  dahingehende	  Untersuchung	  von	  Claudio	  Bolzman,	  Rosita	  Fibbi	  und	  Marie	  Vial	  (2001),	  
bei	  italienischen	  und	  spanischen	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten,	  im	  Alter	  von	  60	  
bis	   64	   Jahren,	   kam	   zu	   folgendem	   Ergebnis:	   Gut	   60%	   der	   Befragten	   äusserten	   sich	   positiv,	  
20%	  neutral	  oder	  ambivalent.	  Eine	  negative	  Einschätzung	  äusserten	  knapp	  14%	  (S.	  96).	  Eine	  
Erhebung	  vom	  Bundesamt	  für	  Statistik	   [BSF]	   (2012),	  als	  Datenlage	  wurde	  die	  ständige	  aus-‐
ländische	  Wohnbevölkerung	  beigezogen,	  bekräftig	  diese	  Ergebnisse.	  71%	  der	  ständigen	  aus-‐
ländischen	  Wohnbevölkerung	  über	  65	  Jahren	  sind	  sehr	  zufrieden	  mit	  ihrem	  Leben	  im	  Allge-‐
meinen.	  Dieser	  Wert	   ist	  nicht	   viel	   kleiner	  als	  bei	  der	   gleichaltrigen	  autochthonen	  Bevölke-‐
rung,	  bei	  welche	  er	  bei	  75%	  liegt.	  (S.	  25)	  	  

Trotz	  vorhandener	  gesundheitlicher	  Beeinträchtigung	  scheint	  die	  Lebenszufriedenheit	  stabil	  
zu	  sein.	  Hungerbühler	  und	  Bisegger	  (2012)	  merken	  dahingehend	  an,	  dass	  soziale	  Beziehun-‐
gen	   für	   das	  Wohlbefinden	   der	   älteren	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	  massgeblich	   relevant	  
sind.	  Soziale	  Vernetzung	  kann	  gesundheitsfördernd	  wirken	  und	  Einsamkeit	  und	  soziale	  Isola-‐
tion	   vermindern.	   Die	   Lebens-‐	   und	   Freizeitgestaltung	   älterer	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Ar-‐
beitsmigranten	   wird	   besonders	   durch	   die	   Familie,	   Gemeinschaften	   der	   Ausländermission,	  
heimatliche	  Migrantenvereine	  nach	  regionaler	  Herkunft	  als	  auch	  die	  Migrationssekretariate	  
der	   grossen	  Gewerkschaften	   unterstützt.	   (S.	   45)	  Hungerbühler	   und	  Bisegger	   (2012)	   halten	  
weiter	  fest,	  dass	  die	  Migrationserfahrung	  als	  biographische	  Ressource	  für	  das	  Wohlbefinden	  
im	  Alter	  genutzt	  werden	  kann.	  Das	  Leben	  als	  Arbeitsmigrantin	  beziehungsweise	  als	  Arbeits-‐
migrant	  lehrt,	  mit	  Krisen	  und	  unsicheren	  Bedingungen	  umzugehen.	  Die	  entwickelten	  Bewäl-‐
tigungsstrategien	  und	  Kompetenzen	  dienen	  ihnen	  als	  konstruktive	  Handhabung	  des	  Lebens	  
im	  Alter.	  (S.	  31)	   	  
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5.3 Wohnen	  
Nach	   Hungerbühler	   (2011)	   lebt	   die	   Arbeitsmigrationsbevölkerung,	   im	   Alter	   von	   65	   bis	   79	  
Jahren,	  mehrheitlich	  noch	   in	  der	  eigenen	  Wohnung	  beziehungsweise	   im	  eigenen	  Haus.	  Ein	  
geringer	   Anteil	   ist	   auf	   ambulante	   oder	   stationäre	   Altenpflege	   angewiesen.	   Dies	   wird	   sich	  
jedoch	  aufgrund	  des	  demographischen	  Wandels	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  ändern.	  (S.	  154)	  	  

5.3.1 Wohnsituation	  	  
Nach	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  ist	  die	  Wohnung	  der	  Ort,	  wo	  Privatheit	  und	  ein	  hohes	  Mass	  
an	  Autonomie	  gelebt	  werden	  können.	  Die	  Pflege	  von	  Kontakten,	  hängt	  massgebend	  von	  der	  
Wohnsituation	   ab.	   Dies	   ist	   deshalb	   von	   Bedeutung,	   da	   sich	   der	   Aktionsradius	   von	   älteren	  
Menschen	  tendenziell	  verkleinert	  und	  sich	  Kontakte	  nach	  Aussen	  vermindern.	  (S.	  245)	  

Basierend	  auf	  den	  Daten	  der	  Volkszählung	  von	  2000	  haben	  Philippe	  Wanner,	  Claudine	  Sau-‐
vain-‐Dugerdil,	  Edith	  Guilley	  und	  Charles	  Hussy	  (2005)	  den	  Wohnort	  der	  ständigen	  ausländi-‐
schen	  Wohnbevölkerung	  im	  Alter	  von	  65	  bis	  79	  Jahren	  untersucht.	  Als	  Ergebnis	  wird	  festge-‐
halten	   und	   in	   der	   Abbildung	   5	   dargestellt,	   dass	   ein	   grosser	   Anteil	   in	   den	   fünf	   Schweizer	  
Grossstädten	   lebt:	   12%	  der	   65	  bis	   79	   Jährigen,	  welche	   in	   einer	  Grossstadt	   leben,	   besitzen	  
einen	  ausländischen	  Pass.	   In	  Genf	   lebten	   im	   Jahr	  2000	   in	  der	  Altersgruppe	  der	  65-‐	  bis	  79-‐
Jährigen	   25%	   Ausländerinnen	   und	   Ausländer	   (in	   Lausanne:	   15%;	   Zürich:	   10%;	   Basel:	   9%;	  
Bern:	  7%).	  

	  
Abbildung	  5:	  Ausländerinnen	  und	  Ausländer	  unter	  den	  älteren	  Personen	  (Wanner	  et	  al.,	  2005,	  S.	  93)	  
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Bezüglich	  der	  Ausstattungsmerkmalen	  -‐	  wie	  Küche,	  Bad,	  Heizung,	   -‐	  der	  Wohnsituation	  und	  
des	  nähren	  Umfeldes	  (Wohnungsumgebung)	  kann	  bezogen	  auf	  die	  obengenannten	  Untersu-‐
chung	  keine	  Spezialauswertung	  für	  die	  ständige	  ausländische	  Wohnbevölkerung	  der	  65-‐	  bis	  
79	  Jährigen	  abgeleitet	  werden.	  Hungerbühler	  (2011)	  spricht	  jedoch	  von	  prekären	  Wohnver-‐
hältnissen,	  in	  welchen	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  leben	  (S.	  153).	  Ge-‐
mäss	  Bolzman	  et	  al.	  (2004)	  sei	  die	  ältere	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	  mit	  ihrer	  Wohnsitua-‐
tion	   unzufrieden.	   Als	  Hauptursache	  werden	   beengter	  Wohnraum	  und	   überteuerte	  Mieten	  
ausgemacht.	   (S.	   204/	   eigene	  Übersetzung)	   Backes	   und	  Clemens	   (2013)	  merken	  betreffend	  
der	  Wohnsituation	   von	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  die	   in	  deutschen	  
Grossstädten	   leben	   an,	   dass	   diese	   tendenziell	   in	   Stadtgebieten	  mit	   häufig	   unzureichender	  
Infrastruktur	  und	   in	  modernisierungsbedürftigen	  Wohnungen	   leben.	   (S.	  253-‐254)	  Diese	  Er-‐
kenntnis	   kann	   auf	   die	  Wohnverhältnisse	   in	   der	   Schweiz	   übertragen	  werden.	   Nach	   Backes	  
und	  Clemens	  (2013)	  trägt	  die	  Qualität	  der	  Wohnsituation	  massgeblich	  zum	  Erhalt	  von	  Selbst-‐
ständigkeit	   und	   Selbstbestimmung	   bei	   (S.	   246).	   Ungünstige	  Wohnverhältnisse	   können	  mit	  
zunehmend	  Alter	  eine	  Belastung	  darstellen	  und	  die	  Bewahrung	  und	  Aufrechterhaltung	  von	  
Selbstständigkeit	  und	  Selbstbestimmung	  gefährden.	  	  

5.3.2 Wohnform	  	  
Gemäss	  Wanner	  et	  al.	  (2005)	  lebt	  die	  Altersgruppe	  der	  65	  bis	  79	  Jährigen	  der	  ständigen	  aus-‐
ländischen	  Wohnbevölkerung	  häufiger	   in	  einem	  Haushalt	  mit	  Kind(ern)	  als	  vergleichsweise	  
die	  gleichaltrige	  schweizerische	  Wohnungsbevölkerung:	  Nämlich	  12%	  gegenüber	  6.2%.	  Die-‐
ser	   Unterschied	   wird	   auf	   die	   stark	   ausgeprägte	   Familiensolidarität	   zurückgeführt,	   welche	  
kennzeichnend	  sei	  für	  Personen	  aus	  dem	  südeuropäischen	  Raum.	  (S.	  92)	  Ein	  Projektbericht	  
der	  Stadt	  Zürich	  (2005)	  zur	  Situation	  älterer	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  zeigt	  
jedoch	  auf,	  dass	  das	  Modell	  der	  Mehrgenerationenhaushalte	  nur	  noch	  selten	  praktiziert	  wird	  
(zit.	  in	  Andrea	  Früh,	  2009,	  S.	  38).	  	  

Hungerbühler	   (2011)	  merkt	  dahingehend	  an,	  dass	  eine	  differenzierte	  Sicht	  erforderlich	   ist.	  
Die	  Lebensrealität	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  gestaltet	  sich	  auch	  
in	  der	  Wohnform	  vielschichtiger	  als	  geläufige	  Klischees	  dies	  annehmen.	  (S.	  152-‐154)	  	  

5.3.3 Situation	  in	  Alters-‐	  und	  Pflegeheimen	  
Gerlind	  Martin	  weist	  bei	  einer	  Bedürfnisabklärung	  aus	  dem	  Jahr	  2006	  (exemplarisch	  unter-‐
sucht	  an	  60	  bis	  85	  Jährigen	  Italienerinnen	  und	  Italiener)	  darauf	  hin,	  dass	  sich	  ältere	  Arbeits-‐
migrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  bewusst	  mit	  der	  allfälligen	  Notwendigkeit	  und	  den	  Mög-‐
lichkeiten	   eines	   Eintrittes	   in	   ein	   Alters-‐	   und	   Pflegeheim	   auseinandersetzen.	   Die	   Erhebung	  
lässt	  weiter	   erkennen,	   dass	   durch	  den	  Abbau	   von	   Informationsdefiziten	   gegenüber	  Alters-‐	  
und	  Pflegeheimen,	  vorhandene	  Skepsis	  vermindert	  werden	  kann	   (zit.	   in	  Hildegard	  Hunger-‐
bühler,	  2011,	  S.	  154).	  
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Hungerbühler	   (2011)	  merkt	   betreffend	   ambulanter	   und	   stationärer	   Betreuung	   und	   Pflege	  
ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  an,	  dass	  sich	  in	  der	  Fachdiskussion	  haupt-‐
sächlich	   zwei	   Ansätze	   ausmachen	   lassen.	  Während	   der	   eine	   für	   ethnospezifische	   Sonder-‐
dienste	  und	  Angebote	  plädiert,	  verweist	  der	  andere	  auf	  die	  Notwendigkeit	  zur	  Öffnung	  der	  
Regelversorgung	   für	  diese	  Zielgruppe.	  Grundsätzlich	  gehe	  es	  darum,	   für	   ältere	  Arbeitsmig-‐
rantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   Schranken	   abzubauen,	   ihren	   chancengleichen	   Zugang	   zur	  
institutionellen	  Altersbetreuung	  und	  –pflege	  zu	  fördern	  sowie	  deren	  bedürfnisgerecht	  Nut-‐
zung	   zu	  ermöglichen.	  Der	  erste	  Ansatz	  verfolge	  dabei	  eine	   segeregative	  Tendenz,	  mit	  wel-‐
cher	  spezifische	  nach	  ethnischen	  Zugehörigkeitskriterien	  unterteilte	  Zielgruppen	  gesonderte	  
Dienstleistung	   zur	  Verfügung	   gestellt	  werden.	  Der	   zweite	  Ansatz	   visiere	   ältere	  Arbeitsmig-‐
rantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  als	  eine	  Zielgruppe	  an	  und	  integriert	  sie	  in	  die	  Regelversor-‐
gung.	  (S.	  154-‐156)	  	  

Höpflinger	  (2009)	  merkt	  abschliessend	  an,	  dass	  spezifische	  Angebote	  für	  ältere	  Arbeitsmig-‐
rantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   aufgrund	   hirnorganischer	   Veränderungen	   im	   Alter	   ange-‐
bracht	   sind.	  Deutschkenntnisse	   können	   sich	   reduzieren	  und	  eine	  Kommunikation	  wird	  nur	  
noch	  in	  der	  Herkunftssprache	  möglich	  sein.	  (S.	  43)	  

5.4 Soziale	  Beziehungen	  
Gemäss	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  beinhalten	  soziale	  Kontakte	  und	  soziale	  Beziehungen	  für	  
das	  Wohlbefinden,	   die	   psychische	   Gesundheit	   sowie	   die	   Kompetenz	   (vgl.	   Kapitel	   4.6)	   von	  
älteren	  Menschen	   eine	   zentrale	   Funktion.	   Soziale	   Beziehungen	   bieten	   Unterstützung	   und	  
tragen	  dazu	  bei,	   Isolation	  und	  Vereinsamung	  zu	  verhindern.	  Vor	  allem	  bei	  der	  Bewältigung	  
von	  praktischen	  Problemen	  wie	   auch	  bei	   zunehmender	  Hilfe-‐	   und	  Pflegebedürftigkeit	   sind	  
soziale	  Beziehungen	  aufgrund	  ihrer	  Unterstützungsfunktion	  von	  zentraler	  Bedeutung	  für	  die	  
Lebensqualität.	   (S.	   245-‐242)	   Ein	   differenziertes	   soziales	   Netzwerk,	   bestehend	   sowohl	   aus	  
Familienmitgliedern	  als	  auch	  Freunden	  und	  Bekannten,	  ist	  mit	  zunehmenden	  Alter	  von	  gros-‐
sem	  Wert.	  Familiale	  und	  verwandtschaftliche	  Beziehungen	  kommen	  vor	  allem	  bei	  langfristi-‐
gen	  und	  körperlich	  belastenden	  Hilfeleistungen	  zum	  Tragen.	  Freundschaftsbeziehungen	  hin-‐
gegen	   dienen	   tendenziell	   der	   sozialen	   Anerkennung.	   Zudem	   sind	   sie	   von	   zentraler	   Bedeu-‐
tung	  für	  den	  Gefühlsaustausch	  und	  die	  Freizeitgestaltung.	  (Backes	  und	  Clemens,	  2013,	  S.	  90)	  
Die	   Autorenschaft	   wird	   sich	   nachstehend	   auf	   die	   Unterstützungsleistungen	   familialer	   und	  
ausserfamilialer	   Beziehungen	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   fokussie-‐
ren.	  Im	  Zentrum	  stehen	  insbesondere	  die	  erhaltenen	  Unterstützungsleistungen	  und	  der	  da-‐
mit	  verbundene	  Unterstützungsbedarf.	  

5.4.1 Familiale	  Beziehungen	  
Laut	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  zeichnen	  sich	  die	  heutigen	  intergenerationellen	  Beziehun-‐
gen	   durch	   eine	   sogenannte	   „Intimität	   auf	   Distanz“	   aus.	   Dieser	   Begriff	   umschreibt	   das	  Ge-‐
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trenntleben	  in	  je	  eigenen	  Haushalten,	  jedoch	  mit	  vielfach	  intensiven	  und	  engen	  gegenseiti-‐
gen	  Kontakten.	   Familiale	   Beziehungen	   sind	  nach	  wie	   vor	   stark	   und	   tragend.	   Besonders	   im	  
Alter	  wird	  das	  familiäre	  Solidaritätspotential	  als	  wertvoll	  betrachtet.	  (S.	  94)	  

Bezugnehmend	   auf	   das	   familiäre	   Solidaritätspotential	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Ar-‐
beitsmigranten	  in	  der	  Schweiz,	  führte	  Kobi	  2008	  eine	  theoretische	  und	  empirische	  Untersu-‐
chung	  durch.	  Mittels	  zehn	  Einzelinterviews	  mit	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmig-‐
ranten	   und	   Personen	   deren	   Eltern	   einen	   Arbeitsmigrationshintergrund	   haben,	   wurde	   die	  
gegenwärtige	  Situation	  und	  die	  künftige	  Entwicklung	  des	  Bedarfs	  nach	  Hilfe	  und	  Unterstüt-‐
zung	  ermittelt.	  Die	  Intensität	  und	  Formen	  der	  Unterstützung	  werden	  in	  der	  Studie	  aus	  Sicht	  
der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  sowie	  deren	  Angehörigen	  dargelegt.	  
Die	  Ergebnisse	  der	  Untersuchung	  von	  Kobi	   zeigen	  auf,	  wie	  Lebenslage	  und	  sozio-‐kulturelle	  
Lebensbedingungen	   (vgl.	   Kapitel	   2)	   der	   älteren	  Arbeitsmigrantinnen	   und	  Arbeitsmigranten	  
sich	  auf	   konkrete	  Bindungs-‐	  und	  Beziehungsformen	   in	  engen	  persönlichen	  Beziehungskon-‐
texten	  auswirken.	  

Im	  folgenden	  Abschnitt	  werden	  der	  Unterstützungsbedarf	  sowie	  die	  integrativen	  Beziehun-‐
gen,	  anhand	  der	  Untersuchungsergebnisse	  von	  Kobi	  detaillierter	  beschrieben.	  

In	   ihrer	   Studie	   unterscheidet	   Kobi	   (2008)	   intergenerationelle	   Unterstützungsleistungen	   in	  
folgende	   Hilfeformen:	   administrative	   Unterstützung,	   pflegerische	   Unterstützung,	   Hilfe	   bei	  
der	  Alltagsbewältigung	  und	  emotionale	  Unterstützung.	  (S.	  49)	  	  

Gemäss	  Kobi	  (2008)	  weist	  die	  administrative	  Unterstützung,	  welche	  die	  meisten	  älteren	  Ar-‐
beitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  erhalten,	  eine	  hohe	   Intensität	  auf.	  Der	  Unterstüt-‐
zungsbedarf	   	  wird	  in	  diesem	  Bereich	  mehrheitlich	  von	  den	  Kindern	  abgedeckt.	  (S.	  175-‐176)	  
Diese	  Hilfeleistungen	  umfassen	  nach	  Kobi	  (2008),	  schriftliche	  und	  mündliche	  Übersetzungs-‐
arbeiten,	  Beratungen	   in	  Fragen	  der	  sozialen	  Sicherheit,	  Steuererklärung	  ausfüllen	  wie	  auch	  
Termine	  abmachen.	  Teilweise	   leisteten	  die	  Kinder	  diese	  administrative	  Unterstützung	  auch	  
schon	   im	   Kindes-‐	   und	   Jugendalter.	   Die	   zum	   Teil	   fehlenden	   Sprachkenntnisse	   als	   auch	   ein	  
eher	  niedriges	  Bildungsniveau	  führen	  bei	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
zu	   einer	   Abhängigkeit	   in	   verschiedensten	   administrativen	   Fragen	   und	   hohen	   Unterstüt-‐
zungsbedarf.	  Die	  Haltung	  der	  erwachsenen	  Kinder	  gegenüber	  dem	  als	  hoch	  erachteten	  Un-‐
terstützungsbedarf	   weist	   Ambivalenzen	   auf.	   Die	   Eltern	   in	   diesem	  Masse	   zu	   unterstützen,	  
wird	  einerseits	  als	  mühsam	  und	  belastend	  erlebt,	  anderseits	  aber	  auch	  als	  Selbstverständ-‐
lichkeit	  aufgrund	  der	  Unterstützung,	  welche	  die	  erwachsenen	  Kinder	  in	  früheren	  Jahren	  von	  
ihnen	   erhielten.	   Vereinzelt	   kommen	   auch	   externe	   Unterstützende	   (bspw.	   Pro	   Senectute)	  
zum	  Einsatz,	  zum	  Teil	  um	  die	  Belastung	  zu	  mindern,	  zum	  Teil	  da	  spezifische	  Fachkenntnisse	  
fehlen.	  (S.	  202-‐208)	  	  

Da	  eine	  Mehrzahl	  der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  noch	  zu	  Hause	  le-‐
ben	  und	  noch	  keine	  Pflegebedürftigkeit	  angezeigt	  ist,	  richtet	  sich	  die	  Frage	  nach	  innerfamili-‐
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ärer	   pflegerischen	   Unterstützung	   in	   die	   Zukunft.	   Kobi	   (2008)	  merkt	   dahingehend	   an,	   dass	  
Wünsche	  sichtbar	  werden,	  über	  das	  konkrete	  Handeln	  kann	  aber	  nichts	  vorausgesagt	  wer-‐
den,	  falls	  ein	  Bedarf	  nach	  pflegerischer	  Unterstützung	  eintreten	  sollte.	  Ältere	  Arbeitsmigran-‐
tinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  wünschen	   sich	   tendenziell	   eine	  Betreuung	  durch	  die	   Familie,	  
wenn	  möglich	   in	   der	   eignen	  Wohnung	   oder	   im	   eigenen	  Haus.	   Diese	   vorgestellten	   idealen	  
Betreuungssituationen	   weichen	   von	   den	   tatsächlich	   realisierbaren	   Möglichkeiten	   ab,	   wo-‐
rüber	  sich	  die	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  bewusst	  sind.	  Die	  Gründe	  
für	  die	  Nichtrealisierbarkeit	  der	  familiären	  Betreuung	   liegen	   in	  der	  beruflichen	  und	  familiä-‐
ren	  Einbindung	  der	  erwachsenen	  Kinder,	  das	  getrennte	  Wohnen,	  fehlenden	  finanziellen	  Mit-‐
teln	   und	   der	  Unabhängigkeit	   seitens	   ältere	  Arbeitsmigrantinnen	   und	  Arbeitsmigranten.	   (S.	  
176-‐178)	  Kobi	  (2008)	  schlussfolgert	  daraus,	  dass	  sich	  die	  zukünftigen	  Pflegeerwartungen	  an	  
erwachsene	  Kinder	  den	  gegebenen	  Realitäten	  anpassen	  werden	  (S.	  179).	  	  

Nach	  Kobi	   (2008)	   ist	  das	  Verhältnis	  der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
gegenüber	  ihren	  erwachsenen	  Kindern,	  im	  Bereich	  der	  Alltagsbewältigung	  von	  gegenseitiger	  
Hilfestellung	  geprägt.	  Die	  Töchter	  und	  Söhne	  der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeits-‐
migranten	  erhalten	   von	   ihren	  Eltern	  Unterstützung	   im	  Haushalt	   (Wäsche	  waschen,	  Nähar-‐
beiten,	  u.a.),	  Enkelkinderbetreuung	  wie	  auch	   fachliche	  Beratung	   in	  verschiedenen	  Situatio-‐
nen,	  z.B.	  leistet	  der	  Vater	  als	  pensionierter	  Maurer	  fachliche	  Beratung	  beim	  Hausbau.	  In	  um-‐
gekehrter	   Richtung,	   unterstützen	  die	   Kinder	   ihre	   Eltern	   beim	  Einkaufen,	   Fahrdiensten	  und	  
Arbeiten	  im	  Hause.	  (S.	  248)	  

Bezugnehmend	  auf	  die	   emotionale	  Unterstützung	  hält	   Kobi	   (2008)	   fest,	   dass	   trotz	  des	   ge-‐
trennten	  Wohnens	  eine	  grosse	  emotionale	  Verbundenheit	  vorhanden	  ist.	  Die	  erwachsenen	  
Töchter	  und	  Söhne	  schätzen	  den	  Erfahrungsvorsprung,	  den	  ihre	  Eltern	  durch	  den	  Altersun-‐
terschied	  haben	  und	  erhalten	  von	  ihnen	  Rat	  in	  verschiedenen	  Situationen.	  (S.	  201-‐202)	  Kobi	  
(2008)	   führt	   weiter	   aus,	   dass	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   mit	   ihren	  
Kindern	  mehrmals	  pro	  Woche	   in	  persönlichen	  oder	   telefonischen	  Kontakt	   stehen.	  Das	  Be-‐
dürfnis	   nach	  engem	   familiärem	  Kontakt	  hängt	  möglicherweise	  damit	   zusammen,	  dass	   sich	  
ihre	   sozialen	  Beziehungen	  durch	  die	  Rückkehr	   von	  Freunden	   reduziert	  haben.	  Die	  eigenen	  
Rückkehrpläne	  werden	  aufgrund	  der	  Kinder	  und	  Enkelkinder	  mehrheitlich	  aufgegeben.	  Die	  
jüngere	  Generation	  zieht	  eine	  Rückkehr	  in	  das	  Herkunftsland	  der	  Eltern	  nicht	  in	  Betracht	  und	  
da	  die	  Betroffenen	  ihre	  Familie	  nicht	  verlassen	  möchten,	  erfolgt	  die	  definitive	  Entscheidung	  
für	  ein	  Bleiben	   in	  der	  Schweiz.	  Die	  Aufgabe	  der	  Rückkehrorientierung	   fällt	  nicht	   leicht	  und	  
der	  damit	  verbundene	  Entscheidungsprozess	  kann	  zu	  familiären	  Spannungen	  führen.	  (S.	  173-‐
175)	  	  

Betreffend	  der	  Interpretationen	  ihrer	  Ergebnisse,	  erwähnt	  Kobi	  (2008),	  dass	  bisherige	  Unter-‐
suchungen	   zu	   intergenerationellen	  Unterstützungsbeziehungen	   von	   älteren	  Arbeitsmigran-‐
tinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  eher	  deskriptiv	  ausgerichtet	  sind	  und	  vor	  allem	  die	  Bedeutung	  



	   Lebenssituation	  

Gekommen	  -‐	  Geblieben	   	   38	  

der	  Familie	  für	  die	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  hervorheben.	  Die	  dar-‐
aus	  resultierenden	  Konzepte	  verhindern	  den	  Zugang	  zu	  einem	  besseren	  Verständnis	  der	  un-‐
terschiedlichen	   Formen	   und	   Intensitäten	   der	   Unterstützung	   älteren	   Menschen,	   die	   aus-‐
serhalb	   ihrer	   Geburtsländer	   leben.	   (S.	   40)	   In	   ihrer	   Dissertation	   zur	   sozialen	  Unterstützung	  
ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  in	  Deutschland	  kritisiert	  die	  deutsche	  So-‐
ziologin	  Elke	  Obermann	  (2003)	  das	  Bild,	  wonach	  bei	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigran-‐
ten	   alle	   Hilfeleistungen	   im	   Familienverbund	   erbracht	   werden.	   Derartige	   generalisierende	  
Thesen	  werden	  nach	  Ansicht	  der	  Autorin,	  der	  Realität	  nicht	  gerecht.	   (S.	  131-‐133).	   Inge	   Ja-‐
cobs	  Schmid	  (2001)	  kommt	  in	  ihrer	  Spitexstudie	  ebenfalls	  zum	  Schluss,	  dass	  die	  weit	  verbrei-‐
tete	  Annahme,	  die	  Migrationsfamilien	  sorgen	  aufgrund	  des	  traditionellen	  Familienverständ-‐
nisses	  eher	  für	  hilfs-‐	  und	  pflegebedürftige	  Familienmitglieder,	  in	  Frage	  gestellt	  werden	  sollte.	  
Wohnformen	   und	   Lebensumstände	  würden	   es	   oft	   nicht	   erlauben,	   die	   hilfs-‐	   und	   pflegebe-‐
dürftigen	  Familienmitglieder	  zu	  betreuen.	  (zit.	  in	  Kobi	  Sylvie,	  2008,	  S.	  41)	  Die	  Schweizer	  Sozi-‐
alanthropologin	   Soom	   Ammann	   (2011)	   bezweifelt	   ebenfalls,	   dass	   familiäre	   Solidaritätspo-‐
tentiale	   auf	   kulturelle	   Eigenschaften	   der	   Herkunftskultur	   zurückzuführen	   sind.	   Die	   Autorin	  
warnt	  davor,	  Unterschiede	   in	  den	   intergenerationellen	  Beziehungen	  als	   kulturspezifisch	   zu	  
kodieren.	  (S.	  25-‐26)	  	  

5.4.2 Ausserfamiliale	  Beziehungen	  
Wie	  bereits	  erwähnt,	  kommen	  Freundschaftsbeziehungen	  auch	  im	  Alter	  eine	  besondere	  Be-‐
deutung	  zu.	  Nach	  Höpflinger	  und	  Stuckelberger	  (2000)	  haben	  ein	  Freundes-‐	  und	  Bekannten-‐
kreis	  in	  erster	  Linie	  eine	  emotionale	  -‐	  gefühlsbetonte	  Bedeutung,	  können	  aber	  auch	  für	  kon-‐
krete	  praktische	  Hilfen	  bedeutsam	  sein	  (S.	  156).	  	  

Gemäss	  Olbermann	  (2003)	  pflegen	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  insge-‐
samt	  mehr	  innerethnische	  Freundschaftsbeziehungen.	  Sprachliche	  Barrieren	  wie	  auch	  erleb-‐
te	  Diskriminierungs-‐	  und	  Ausgrenzungserfahrungen	  wirken	   sich	  hinderlich	  auf	  die	  Kontakt-‐
aufnahme	   zwischen	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   und	   der	   Aufnahmegesell-‐
schaf	  aus.	  Das	  ausserfamiliäre	  Unterstützungspotential	  wird	  demzufolge	  tendenziell	  mittels	  
nationalen	  oder	  ethnischen	  Netzwerken	  gewährleistet.	  (S.	  139-‐140).	  Nach	  Kobi	  (2008),	  sind	  
die	  gegründeten	  Migrationsvereine	  und	  -‐organisationen	  zu	  unverzichtbaren	  Orten	  des	  sozia-‐
len	  Lebens	  im	  Alter	  geworden.	  Ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  nutzen	  für	  
ihre	   Freizeitgestaltung	   tendenziell	   die	   Angebote	   ihrer	   eigenen	   Vereine.	   Diese	   bilden	   eine	  
Plattform	  für	  den	  Austausch	  von	  Informationen	  und	  Erfahrungen	  und	  können	  die	  Handlungs-‐
fähigkeit	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   stärken.	   (S.	   157)	   Hungerbühler	  
und	   Bisegger	   (2012)	   führen	   weiter	   aus,	   dass	   organisierte	   solidarische	   Netzwerke	   älteren	  
Vereinsmitgliedern	  Unterstützung	  bieten	  und	  Gemeinschaft	   stiften	  und	   somit	   als	  Potential	  
der	  Selbstorganisation	  und	  Identitätsstiftung	  im	  Alter	  wirken.	  Soziale	  Isolation	  im	  Alter	  kann	  
dadurch	  vermindert	  werden.	  (S.	  62-‐63)	  
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Für	   Soom	   Ammann	   (2011)	   bildet	   ethnische	   Vergemeinschaftung	   nur	   ein	   Teil	   der	   sozialen	  
Wirklichkeit	  ab	  und	  lässt	  sich	  nicht	  undifferenziert	  auf	  die	  gesamte	  ältere	  Arbeitsmigrations-‐
bevölkerung	  übertragen.	  Diese	  zeichnet	  sich	  in	  ihrer	  sozialen	  Situation	  und	  ihren	  Handlungs-‐
strategien	  durch	  eine	  hohe	  Vielfalt	  aus,	  wie	  die	  einheimische	  Altersbevölkerung	  auch.	  Ältere	  
Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  zeigen	  keine	  gemeinsamen	  und	  eindeutigen	  Prä-‐
ferenzen	  in	  der	  Art	  ihrer	  sozialen	  Organisation	  im	  Alter.	  Entscheidend	  sind	  vielmehr	  die	  Pra-‐
xis	   in	  den	  vorangehenden	  Lebensphasen	  und	  die	  Anknüpfung	  an	  bisher	  erfolgreiche	  Hand-‐
lungsstrategien.	  Wer	  sich	  bereits	  seit	  der	  Migration	  vor	  allem	  über	  die	  Zugehörigkeit	  zu	  einer	  
ethnischen	  Gruppe	  definiert	  hat,	  partizipiert	  tendenziell	  auch	  im	  Alter	  an	  deren	  Strukturen.	  
Und	   wer	   seine	   sozialen	   Beziehungen	   nach	   anderen	   Kriterien	   pflegte,	   neigt	   auch	   im	   Alter	  
nicht	  zur	  ausschliesslichen	  Orientierung	  an	  der	  eigenen	  (ethnischen)	  Herkunft.	  (S.	  27-‐33)	  

5.5 Fazit	  
Die	  wirtschaftliche	  Lage	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  ist	  im	  Vergleich	  zu	  
der	   gleichaltrigen	   autochthonen	   Bevölkerung	   deutlich	   schlechter.	   Ihre	   durchschnittlichen	  
Altersrenten	  sind	  niedriger	  als	  die	  der	  gleichaltrigen	  einheimischen	  Bevölkerung.	  Dies	  hängt	  
mit	  der	  geringen	  Zahl	  an	  Beitragsjahren,	  dem	  niedrigen	  Verdienst	  in	  schlecht	  bezahlten	  Tä-‐
tigkeiten	  und	  dem	  höheren	  Arbeitslosenrisiko	  während	  des	  Erwerbslebens	  zusammen.	  Älte-‐
re	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  sind	  deshalb	  häufiger	  auf	  Unterstützung	  durch	  
Ergänzungsleistungen	   angewiesen.	   Zu	   der	   gesundheitlichen	   Situation	   lässt	   sich	   Ähnliches	  
feststellen.	   Diesbezügliche	   Untersuchungen	   weisen	   auf	   einen	   durchschnittlich	   deutlich	  
schlechteren	  Gesundheitszustand	  bei	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  im	  
Vergleich	  zu	  der	  gleichaltrigen	  autochthone	  Bevölkerung	  hin.	  Hintergründe	  sind	  besondere	  
gesundheitlich	  Gefährdungen	  während	   des	   Erwerbslebens.	   Aber	   auch	   vielfältige	   physische	  
und	   psychische	  migrationsbedingte	   Anpassungsleistungen	   haben	   sich	   negativ	   auf	   ihre	   Ge-‐
sundheit	   ausgewirkt.	   Betreffend	   der	   räumlichen	   Verteilung	   und	   Wohnsituation	   lässt	   sich	  
festhalten,	  dass	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  im	  Vergleich	  mit	  den	  au-‐
tochthonen	  Gleichaltrigen	  stärker	   in	  Ballungszentren	  leben.	  Die	  Eigentumsquote	   ist	  bei	  der	  
älteren	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	  geringer	  und	  sie	  haben	  deutlich	  weniger	  Wohnfläche	  
zur	  Verfügung.	  Bei	   institutionalisierter	  Unterbringung	  und	  Pflege	  im	  Alter	   lässt	  sich	  festhal-‐
ten,	   dass	   es	   seit	   einigen	   Jahren	   ethnospezifische	   Angebote	   gibt.	   Entsprechende	   Konzepte	  
sollen	  den	  Bedürfnissen	  der	  Zielgruppe	  entsprechen	  und	  den	  chancengleichen	  Zugang	  wie	  
auch	  eine	  bedarfsgerechte	  Nutzung	  fördern.	  Bezüglich	  sozialer	  Unterstützung	  kommen	  fami-‐
lialen	  und	  ausserfamilialen	  Netzwerken	  eine	  grosse	  Bedeutung	  zu.	  Im	  Bereich	  der	  Familie	  ist	  
erkenntlich,	   dass	   diese	   für	   einheimische	   Gleichaltrige	   und	   für	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  von	  zentraler	  Bedeutung	   ist.	  Entspreche	  Untersuchungen	  haben	  we-‐
der	   das	   Bild	   von	   einem	   Auseinanderbrechen	   des	   Familienzusammenhangs,	   noch	   das	   von	  
einem	  besonders	   ausgeprägten	   Familienzusammenhalt	   im	  Arbeitsmigrationskontext	   bestä-‐
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tigt.	  Die	  soziale	  Vernetzung	  kann	  gesundheitsfördernd	  wirken	  und	  Einsamkeit	  und	  sozial	  Iso-‐
lation	   vorbeugen.	   Die	   solidarischen	   Netzwerke	   bieten	   ein	   Unterstützungspotential	   im	   Be-‐
reich	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  eigenen	  Identität	  im	  Alter.	  Wird	  Migration	  als	  zentra-‐
les	   biographisches	   Ereignis	   betrachtet,	   dass	   den	  weiteren	   Lebenslauf	   und	   damit	   auch	   den	  
Alternsprozess	   und	   die	   Alterssituation	   entscheidend	   beeinflusst,	   so	   ist	   gleichzeitig	   davon	  
auszugehen,	  dass	  neben	  Gemeinsamkeiten	  bezüglich	  der	  Lebenssituation	  älterer	  Arbeitsmig-‐
rantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  und	  der	  gleichaltriger	  autochthone	  Bevölkerung	  auch	  einige	  
spezifische	  Faktoren	  zu	  berücksichtigen	  sind,	  die	  das	  Altern	   in	  der	  Migration	   in	  besonderer	  
Weise	  prägen.	  Nachstehendes	  Kapitel	  wird	  sich	  grundsätzlich	  mit	  der	  Reflexion	  auseinander-‐
setzen,	  was	  Altern	  in	  der	  Arbeitsmigration	  heisst	  und	  ob	  es	  sich	  dabei	  überhaupt	  um	  ein	  spe-‐
zifisches	  Altern	  handelt.	  
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6 Altwerden	  in	  der	  Arbeitsmigration	  

Um	  sich	  mit	  der	  Spezifik	  des	  Alterns	  in	  der	  Arbeitsmigration	  auseinander	  zu	  setzten,	  findet	  in	  
diesem	   Kapitel	   eine	   theoretische	   Reflexion	   der	   Forschung	   betreffend	   Alter	   und	  Migration	  
satt.	  

Im	   Kapitel	   6.1	  wird	   ein	   Blick	   auf	   die	   spezifische	   Empirie	   bezogen	   auf	   das	   Feld	   der	   älteren	  
Migrantinnen	  und	  Migranten	  geworfen.	  Dadurch	  soll	   festgehalten	  werden,	  welches	  Bild	   im	  
wissenschaftlichen	   Kontext	   zur	   älteren	  Migrationsbevölkerung	   vorherrscht.	   Im	   Kapitel	   6.2	  
wird	  die	  Rolle	  der	  Ethnizität	  für	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  im	  Alter	  erörtert.	  
Im	  Kapitel	  6.3	  werden	  spezifische	  sozialstrukturelle	  Merkmale	  des	  Alterns	  in	  der	  Arbeitsmig-‐
ration	  anhand	  des	  Konzepts	  der	  Minorität	  erläutert.	   Im	  Kapitel	  6.4.	  wird	  mit	  der	  These	  des	  
Legitimationsverlustes	  bei	  der	  Pensionierung	  ein	   relevantes	   theoretisches	  Referenzkonzept	  
der	  schweizerischen	  Forschung	  aufgeführt.	  Im	  Anschluss	  werden	  im	  Kapitel	  6.5.	  die	  Erkennt-‐
nisse	  aus	  diesem	  Kapitel	  zusammengefasst	  und	  zu	  einander	  in	  Beziehung	  gesetzt.	  

6.1 Spezifische	  Forschung	  betreffend	  Alter	  und	  Migration	  
Hungerbühler	  und	  Bisegger	   (2012)	   führen	  aus,	  dass	  ältere	  Migrantinnen	  und	  Migranten	   in	  
der	  Forschung	  der	  alterswissenschaftlichen	  Disziplin	  bis	  jetzt	  ein	  Randthema	  darstellen.	  Die	  
Migrationsbevölkerung	  wird	   im	  Verständnis	  der	  Gerontologie	  als	   jung	  wahrgenommen	  und	  
der	  Anteil	  älterer	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  als	  gering	  bezeichnet.	  Dennoch	  setzten	  sich	  
Forschende	  in	  den	  letzten	  Jahren	  häufiger	  mit	  der	  Frage	  auseinander,	  wer	  die	  älteren	  Mig-‐
rantinnen	  und	  Migranten	  sind.	  Die	  Forschung	  befasst	  sich	  dabei	  mit	  den	  Lebenssituationen	  
und	  den	  Lebensgeschichten	  der	  älteren	  Migrantinnen	  und	  Migranten.	  Das	  Forschungsinte-‐
resse	  wird	  vor	  allem	  durch	  Praxisorganisationen	  aus	  dem	  Gesundheits-‐	  und	  Sozialwesen	  vo-‐
rangetrieben.	  Die	  Organisationen	  möchten	  wissen,	  wie	  sie	  sich	  Zugang	  zu	  den	  älteren	  Mig-‐
rantinnen	  und	  Migranten	  verschaffen	  können.	  Dies	  aus	  dem	  Hintergrund,	  dass	  älter	  Migran-‐
tinnen	  und	  Migranten	  zukünftige	  Klientinnen	  oder	  Klienten	  von	  stationären	  und	  oder	  ambu-‐
lanten	  Einrichtungen	   im	  Gesundheits-‐	  oder	  Sozialwesen	  werden	  können.	   (S.	  16)	  Soom	  Am-‐
mann	   (2011)	   erklärt,	   dass	   die	   Forschungsausrichtung	   Alter	   und	  Migration	   eine	  Masse	   von	  
Disziplinen	  und	  Forschungsrichtungen	  der	  zwei	   in	  sich	  schon	  sehr	  heterogenen	  Feldern	  der	  
Migrationsforschung	  und	  der	  Gerontologie	  betrifft.	  Die	  Forschung	  sei	  spärlich	  und	  auch	  sehr	  
verschieden	  in	  den	  fachlichen,	  methodischen	  und	  theoretischen	  Zugängen.	  Die	  aktuelle	  For-‐
schung	  stützt	  sich	  vor	  allem	  auf	  Statistiken	  und	  Befragungen	  von	  Expertengruppen	  zur	  Be-‐
dürfnislage	  der	   Zielgruppe.	  Daraus	   resultiert	   eine	  Orientierung	   zu	   klaren	  Problemdefinitio-‐
nen	  und	  daraus	  ableitenden	  konkrete	  umsetzbare	  Massnahmen.	  Eine	  grundsätzliche	  Refle-‐
xion	  was	  Alter	   in	  der	  Migration	  bedeutet	  und	  weshalb	  dieses	  Alter	  ein	   spezielles	  Alter	   ist,	  
sprich	  welche	  Faktoren	  dazu	  führen	  und	  wie	  diese	  zusammen	  wirken,	  wurde	  bis	  anhin	  in	  der	  
Forschung	  zu	  diesem	  Thema	  weitestgehend	  vernachlässigt.	  (S.	  19-‐20)	  Soom	  Ammann	  (2011)	  
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betont,	  dass	  während	  sich	  im	  europäischen	  Raum	  die	  wissenschaftliche	  Auseinandersetzung	  
mit	  Alter	  und	  Migration	  noch	  als	   relativ	   jung	  darstellt,	   in	  den	  USA	  bereits	   seit	  den	  1960er	  
Jahren	  eine	  Forschungstradition	  zum	  ethnischen	  Altern	  besteht.	  Die	  dazu	  verfügbare	  Litera-‐
tur	  konzentriert	  sich	  hauptsächlich	  auf	  zwei	  Kernpunkte.	  (S.	  20)	  Sokolovsky	  (1994)	  benennt	  
einerseits	  die	  These	  der	  „double“	  respektive	  der	  „multiple	  jeopardy“.	  Dieser	  Ansatz	  versucht	  
aufzuzeigen,	  inwieweit	  sich	  die	  Zugehörigkeit	  zu	  einer	  „ethnic	  minority	  gruop“	  in	  einer	  durch	  
Ungleichheit	  strukturierten	  Gesellschaft	  negativ	  auswirken	  kann.	  Andererseits	  wird	  als	  zwei-‐
ter	   Punkt	   der	   US-‐amerikanischen	   Forschung	   im	   Bereich	   Alter	   und	  Migration	   auch	   auf	   die	  
Vorteile	   der	   Zugehörigkeit	   zu	   einer	   ethnischen	   Subkultur	   im	  Alter	   hingewiesen	   (zit.	   in	   Eva	  
Soom	  Ammann,	  2011,	  S.	  20).	  Hungerbühler	  und	  Bisegger	  (2012)	  merken	  an,	  dass	  die	  unter-‐
schiedlichen	  Zugänge	  der	  Forschung	  in	  den	  USA	  und	  Europa	  von	  zwei	  verschiedenen	  migra-‐
tionspolitischen	  Ansätzen	  geprägt	  wurden	  (S.	  17).	  Soom	  Ammann	  (2011)	   führt	  aus,	  dass	   in	  
den	  USA	  die	  Immigration	  als	  permanente	  Vergrösserung	  ihrer	  Bevölkerung	  verstanden	  wird	  
und	  daher	  die	  Personen	  aus	  verschieden	  Herkunftsländer	  darin	  unterstützt	  einen	  integralen	  
Teil	  der	  Nation	  zu	  werden.	  In	  Europa	  wurde	  das	  System	  der	  Arbeitsmigration	  betrieben.	  Die	  
Migration	  wurde	  daher	  als	  temporäres	  Phänomen	  betrachtet.	  Die	  Migrationspolitik	  der	  ein-‐
zelnen	   Staaten	   sind	   generell	   nicht	   darauf	   ausgerichtet,	   die	   dauerhafte	   Niederlassung	   von	  
Migrantinnen	  und	  Migranten	  zu	  unterstützen.	  Diese	  Ausführungen	  zeigen	  auf,	  weshalb	  Alter	  
und	  Migration	  in	  Europa	  im	  direkten	  Vergleich	  mit	  den	  USA	  erst	  viel	  später	  zum	  Thema	  wur-‐
de.	  (S.	  20)	  Bolzman,	  Fibbi	  und	  Guillon	  (2001)	  betonen,	  dass	  in	  den	  europäischen	  Einwande-‐
rungsländern	  das	  Alter	  von	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  stark	  mit	  einer	  tendenziellen	  Rück-‐
kehrorientierung	  dieser	  Menschen	  in	  Verbindung	  gebracht	  wird	  (zit.	   in	  Sylvie	  Kobi,	  2008,	  S.	  
32).	  Gürcan	  Kökgiran	  und	  Anna-‐Lena	  Schmitt	   (2011)	  fassen	  zusammen,	  dass	  sich	  prinzipiell	  
festhalten	  lässt,	  dass	  die	  Situation	  älterer	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  im	  Vergleich	  zu	  den	  
einheimischen	  Älteren	   in	   ihren	  Ausprägungen	  einige	  Besonderheiten	  aufweist	  so	  dass	  eine	  
spezifische	  Fokussierung	  notwendig	   ist	   (S.	  240).	  Nachfolgend	  wird	  auf	  diese	  Spezifik	  einge-‐
gangen.	  	  

6.2 Konzept	  der	  Ethnizität	  
Die	  deutsche	  Erziehungswissenschaftlerin	  Maria	  Dietzel-‐Papakyriakou	  setzt	  sich	  in	  ihren	  Stu-‐
dien	  mit	  der	  Verbindung	  der	  beiden	  Dimensionen	  Alter	  und	  Migration	  beziehungsweise	  Eth-‐
nie	  auseinander.	  Ihre	  Arbeit	  aus	  dem	  Jahre	  1993	  ist	  das	  meist	  zitierte	  und	  damit	  wegweisen-‐
de	  Referenzwerk	  im	  deutschsprachigen	  Forschungskontext.	  	  

Darin	   nimmt	   sie	   die	   Fragestellung	   des	   amerikanischen	   Diskurs	   –	   ob	   sich	   Ethnizität	   für	   die	  
Lebensgestaltung	  im	  Alter	  als	  Ressource	  oder	  Belastung	  erweise	  –	  auf	  und	  diskutiert	  diese	  in	  
Bezug	  auf	  die	  Vergemeinschaftung	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  in	  
eigenen	  Strukturen.	  	  
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Maria	  Dietzel-‐Papakyriakou	  (1993)	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  mit	  dem	  Alter	  -‐	  als	  der	  Phase	  der	  
Beschäftigung	  mit	  der	  Vergangenheit	  -‐	  ein	  verstärkter	  Rückgriff	  auf	  kulturelle	  Traditionen	  als	  
auch	  Werte-‐	  und	  Normvorstellungen	  der	  früheren	  Sozialisation	  im	  Herkunftsland	  verbunden	  
ist.	   Mit	   der	   Berentung	   droht	   den	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   -‐	   wie	   der	  
gleichaltrigen	   Autochthonen	   -‐	   der	   Verlust	   an	   sozialen	   Kontakten.	   Bei	   Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  wird	  dies	  häufig	  durch	  einen	  Rückzug	  in	  die	  "ethnische	  Kolonie"	  kom-‐
pensiert,	   in	   denen	   durch	   Rekurs	   auf	   Religiosität	   und	   Tradition	   der	   Altersstatus	   reklamiert	  
wird.	  Die	  sozialen	  und	  altersbezogenen	  Normen	  der	  eigenen	  ethnischen	  Gruppe	  bestimmen	  
die	  Auseinandersetzung	  des	  Alternsprozesses.	  Für	  die	  soziale	  Eingebundenheit	  und	  die	  Auf-‐
rechterhaltung	  eines	  stabilen	  Selbstwertgefühls	  ist	  die	  Orientierung	  auf	  das	  kulturelle	  Refe-‐
renzsystem	  der	  ethnischen	  Gruppe	  bedeutsam.	  Die	  Reaktivierung	  der	  Ethnizität	  beinhaltet	  
die	  Option,	  aktive	  soziale	  Rollen	  bis	  ins	  hohe	  Alter	  hinein	  zu	  halten.	  (S.	  11-‐14)	  	  

Nach	  Dietzel-‐Papakyriakou	  (1993)	  bedeutet	  das	  Phänomen	  des	  "ethnischen	  Rückzugs",	  dass	  
die	  sozialen	  Beziehungen	  interethnischen	  Charakters	  eingeschränkt,	  die	  familiären	  und	  inne-‐
rethnischen	  hingegen	   ausgeweitet	  werden.	   Im	   Sinne	  eines	   gerontologisch	   konzipierten	  Di-‐
sengagements	  von	  der	  Mehrheitsgesellschaft	  bezeichnet	  Dietzel-‐Papakyriakou	  die	  Rückzugt-‐
endenz	   älterer	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   in	   ihren	   eigenen	   ethnischen	  
Gruppen.	  (S.	  120)	  

Gemäss	  Dietzel-‐Papakyriakou	  (1993)	  erzeugt	  die	  Ballung	  alterstypischer	  und	  migrationsspe-‐
zifischer	  Merkmale	  nicht	  nur	  dysfunktionale	  Effekte.	  Auf	  Seiten	  der	  älteren	  Arbeitsmigran-‐
tinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  führt	  der	  Rückzug	  in	  "ethnische	  Kolonien"	  zur	  interpersonalen	  
Bündelung	   von	   Ressourcen.	   Nicht	   nur	   der	   altersbedingte	   Verlust	   von	   sozialen	   Rollen	   und	  
Kontakten	   wird	   abgefangen,	   sondern	   auch	   allenfalls	   auftretende	   psychosoziale	   Probleme	  
können	  besser	  bewältigt	  werden.	  Ethnizität	  kann	  auf	  Seiten	  der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  
und	   Arbeitsmigranten	   als	   Hilfe	   zur	   Selbsthilfe	   betrachtet	   werden.	   (S.	   20)	   Dietzel-‐
Papakyriakou	  (1993)	  führt	  weiter	  aus,	  dass	  nebst	  konkreten	  Selbsthilfepotentialen	  in	  „ethni-‐
schen	  Kolonien“	  weitere	  immaterielle	  Ressourcen	  an	  zu	  nehmen	  sind,	  welche	  auf	  die	  Förde-‐
rung	  und	  den	  Erhalt	  von	  im	  Lebensverlauf	  erworbenen	  Kompetenzen	  zielen.	  Ältere	  Arbeits-‐
migrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  haben	  im	  Zuge	  ihrer	  Migration	  spezifische	  Kompetenzen	  
entwickelt.	  Die	  dabei	  ausgebildeten	  Fähigkeiten	  sind	  für	  die	  Bewältigung	  von	  kritischen	  Le-‐
bensereignissen	   ein	   wichtiges	   Fundament.	   Die	   Migrationserfahrung	   fördert	   die	   Überzeu-‐
gung,	  sein	  Leben	  gestalten	  zu	  können.	  Für	  den	  Erhalt	  und	  die	  Nutzbarmachung	  dieser	  Kom-‐
petenz	   bedarf	   es	   einen	   sozialen	   Kontext,	   der	   die	   Leistungen	   und	  Migrationserfolge	   aner-‐
kennt.	  Diese	  Rahmenbedingungen	  sind	  in	  erster	  Linie	  in	  „ethnischen	  Kolonien“	  gegeben.	  (S.	  
125-‐127)	  

Gestützt	   auf	   die	   Erkenntnisse	   von	   Dietzel-‐Papakyriakou	  merkt	   Olbermann	   (2003)	   an,	   dass	  
sich	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Migrationsform	  der	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten,	  die	  
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Wiederbelebung	   von	   Ethnizität	   im	   Alter	   als	   bedeutsame	   Erscheinung	   erweist.	   Die	   Bezug-‐
nahme	  auf	  die	  Kultur	  des	  Herkunftslandes	  könnte	  der	  Kompensation	  der	  verschobenen	  oder	  
nicht	   realisierten	  Rückkehr	  dienen.	  Die	  als	  Provisorium	  gedachte	  Migration	  stellt	   sich	  nach	  
der	   Berentung	   als	   Dauerzustand	   heraus.	   Die	   eigentliche	   Legitimation	   der	  Migration	   -‐	   das	  
Erwerbsleben	   -‐	   fällt	   weg.	   Mögliche	   Loyalitätskonflikte	   gegenüber	   dem	   Herkunftsland	   und	  
eine	  Verletzung	  des	  Selbstkonzeptes	  können	  durch	  den	  "ethnischen	  Rückzug"	  kompensiert	  
werden.	  (S.	  108-‐111)	  	  

Hungerbühler	  und	  Bisegger	  (2012)	  konstatieren,	  dass	  Dietzel-‐Papakyriakou	  den	  Begriff	  Eth-‐
nizität	  inhaltlich	  äusserst	  vage	  definiert.	  Mit	  dem	  Begriff	  des	  "Ethnischen"	  werde	  recht	  vor-‐
behaltlos	   umgegangen.	   Die	   ältere	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	   werde	   durchweg	   als	   die	  
"ethnischen	  Alten"	  benannt,	  ohne	  einen	  konkretisierenden	  Hinweis	  dazu	  zu	  geben,	  mit	  wel-‐
cher	  Begründung	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  Ethnizität	   zuzuweisen	  
sei,	  gleichaltrigen	  Personen	  ohne	  Migrationshintergrund	  dementgegen	  nicht.	   (S.	  16-‐18)	  Ka-‐
thrin	  Hahn	   (2011)	  merkt	  bezüglich	  der	  dominanten	  Fokussierung	  von	  Ethnizität	   im	  Alter	   in	  
der	  Arbeit	  von	  Dietzel-‐Papakyriakou	  an,	  dass	  die	  „ethnische	  Gruppe“	  tendenziell	  essentialis-‐
tisch,	  sprich	  kaum	  veränderbar	  und	  in	  sich	  abgeschlossen	  definiert	  wird.	  Weiter	  bemängelt	  
sie,	   dass	   in	  diesem	  Sinne	  als	   einzige	  Orientierungs-‐	  und	  Handlungsoption	   im	  Alter	  nur	  der	  
Rückgriff	  auf	  kulturelle	  Leitmotive	  und	  Bewältigungsstrategien	  erhalten	  bleibt.	  (S.	  64)	  

Friedhelm	  Vahsen	  bezieht	  sich	   in	  seinen	  Publikationen	  zu	  "Altern	   in	  der	  Fremde"	  ebenfalls	  
auf	  dieses	  zu	  beobachtende	  Phänomen	  des	  "ethnischen	  Alters".	  Gemäss	  Friedhelm	  Vahsen	  
(2000),	  müssen	  die	   Erörterungen	   von	  Dietzel-‐Papakyriakou	   jedoch	  differenziert	   und	   relati-‐
viert	  werden.	  Ansonsten	  würden	  sie	  der	  Pluralisierung	  der	  Lebensläufe	  von	  älteren	  Arbeits-‐
migrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  nicht	   gerecht	  werden.	  Das	  Bedeutungssystem	  von	  Ar-‐
beitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  hat	  sich	  mittels	  der	  Entwicklung	  der	  Aufnahmege-‐
sellschaft	  und	   in	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  der	   gesellschaftlichen	  Realität	   verändert.	   Le-‐
benserfahrungen-‐	  und	  vorstellungen	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
müssen	  vielmehr	  nachgezeichnet	  anstatt	   vorgezeichnet	  werden.	   In	  diesem	  Sinne	  wird	  erst	  
die	   Binnendifferenzierung	   von	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   ersicht-‐
lich.	  (S.	  11)	  Vahsen	  (2000)	  wendet	  sich	  gegen	  eine	  statische	  Sichtweise	  auf	  die	  Lebenssitua-‐
tion	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten.	  Ihre	  Biographie	  unterliegt	  steti-‐
gen	  Veränderungsprozessen	  und	  variiere	  auch	  im	  Alter.	  (S.	  14-‐15)	  	  

6.3 Konzept	  der	  Minorität	  
Während	  das	  Konzept	  der	  Ethnizität	  auf	  kulturelle	  Unterschiede	  verweist,	  bezieht	   sich	  das	  
Konzept	  der	  Minorität	  auf	  Unterschiede,	  die	  aus	  Diskriminierung	  und	  Benachteiligung	  resul-‐
tieren.	   Nach	  Olbermann	   (2003)	   impliziert	   der	  Minoritätenstatus	   Ausschluss	   und	   ungleiche	  
Chancen	   des	   Zuganges	   zu	   verfügbaren	   gesellschaftlichen	  Gütern.	  Minoritäten	   sind	   folglich	  
diskriminierte,	  stigmatisierte,	  marginalisierte	  und	  benachteiligte	  Gruppen	  innerhalb	  der	  Ge-‐
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samtgesellschaft.	   (S.	   111)	   Gemäss	   Friedrich	   Heckmann	   (1992)	   stellen	   Arbeitsmigrantinnen	  
und	   Arbeitsmigranten	   einen	   bestimmten	   Typ	   von	   Einwandererminderheiten	   dar:	   "Arbeits-‐
migranten	   [sic!]	   sind	   Bevölkerungsgruppen	   zumeist	   ländlicher	   Herkunft,	   die	   im	   Einwande-‐
rungsland	  überwiegend	  als	  unterste	  Schicht	  der	  industriellen	  Lohnarbeit	  beschäftigt	  sind	  und	  
sich	   in	  diskriminierenden	  Lebensverhältnissen	   reproduzieren	  müssen"	   (S.	  68).	  Diese	  Bedin-‐
gungen	  und	  Merkmale	  stellen	  auch	  die	  Situation	  des	  Grossteils	  der	  eingewanderten	  Arbeits-‐
kräfte	  in	  den	  1950er	  und	  1960er	  Jahren	  dar.	  Heckmann	  (1992)	  hält	  fest,	  dass	  die	  Arbeitskräf-‐
teanwerbung	   erheblich	   zur	  Minoritätenbildung	   beigetragen	   hat	   wobei	   :	   "die	   Ungleichheit	  
schaffenden	  Bedingungen	  (.	  .	  .)	  bereits	  im	  Zuwanderungs-‐	  und	  Ansiedlungsprozess	  in	  der	  für	  
die	   importierten	   Arbeitskräfte	   vorgesehenen	   Arbeitsmarktposition	   enthalten	   sind"	   (S.	   92).	  
Olbermann	  (2003)	  führt	  weiter	  aus,	  dass	  neben	  diesen	  mit	  der	  schwachen	  Arbeitsmarkstel-‐
lung	   verbundenen	   geringen	   sozioökonomischen	   Chancen	   auch	   soziale	   Benachteiligung	   in	  
Form	  von	  Fremdenfeindlichkeit,	  Vorurteilen	  und	  Diskriminierung	  die	  Situation	  von	  Arbeits-‐
migrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  beeinflussen.	  Der	  Minoritätenstatus	  der	  Arbeitsmigrati-‐
onsbevölkerung	   war	   und	   ist	   insofern	   geprägt	   durch	   Benachteiligung	   im	   Hinblick	   auf	   ver-‐
schiedenen	   Dimensionen	   sozialer	   Ungleichheit.	   Der	   Minoritätenstatus	   und	   die	   damit	   zu-‐
sammenhängenden	   Machtungleichheiten	   und	   Diskriminierung	   setzten	   sich	   auch	   im	   Alter	  
fort	   und	   schlagen	   sich	   in	   Lebenssituationen	   nieder,	   welche	   durch	   bescheidene	  materielle	  
Mittel	  und	  spezifische	  Beeinträchtigungen	  charakterisiert	  sind.	  (S.	  112)	  (vgl.	  Kapitel	  5)	  

Aus	  diesem	  Grundverständnis	  greift	  Vahsen	  (2000)	  den	  Ansatz	  des	  "multipel	   jeopardy"	  auf	  
und	  betont,	  dass	  Zuschreibungen	  der	  Aufnahmegesellschaft	  als	  Kriterien	  ungleicher	  gesell-‐
schaftlicher	  Zugangschancen	  herangezogen	  werden.	  Die	  These	  des	  "multiple	  jeopardy"	  stellt	  
jedoch	  nur	  eine,	  wenn	  auch	  gewichtige,	  stets	  präsente	  Achse	  im	  Lebensverlauf	  dar.	  Auf	  einer	  
zweiten	  Achse	  stellt	  sich	  die	  These	  einer	  Bilanzierung	  des	  Migrationsprojektes	  heraus.	  Diese	  
fällt	   in	   Vahsens	   Studien	   trotz	   tiefgreifender	  Marginalisierungserfahrungen	   und	   von	   aussen	  
betrachtet	  geringer	  Aufstiegsmobilität	  durchwegs	  positiv	  aus.	  (S.	  42-‐46)	  	  

Nach	  Christoph	  Reinprecht	  (2006)	  ist	  die	  Besonderheit	  des	  Alterns	  in	  der	  Migration	  nicht	  mit	  
dem	  Herkunftskontext	  zu	  erklären,	  sondern	  vielmehr	  spielen	  die	  Bedingungen	  der	  Aufnah-‐
megesellschaft	  eine	  Rolle.	  Die	  Lebensphase	  Alter,	  ist	  geprägt	  von	  Fragen	  des	  Umganges	  mit	  
Unsicherheitserfahrungen,	   denen	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   rückführend	  
auf	  ihrer	  sozialen	  Position	  häufig	  ausgesetzt	  sind.	  (S.	  58)	  Reinprecht	  (2006)	  führt	  weiter	  aus,	  
dass	   sich	   in	   dieser	   Perspektive,	   der	   „ethnische	   Rückzug“	   im	   Alter	   als	   eine	   von	   mehreren	  
Handlungsvarianten	   zur	   Bewältigung	   von	   instabiler	   soziale	   Positionierung	   und	   möglichen	  
Identitätskrisen	  zeigt.	  Die	  Vergemeinschaftung	  in	  ethnisch	  definierten	  Gruppen	  stellt	  eben-‐
falls	   eine	  mögliche	   Handlungsstrategie	   dar,	   um	   auf	   gesellschaftliche	   Benachteiligungen	   zu	  
reagieren	  und	  die	  eigene	  Lebenssituation	  zu	  verbessern.	  Ob	  und	  inwiefern	  im	  Alter	  auf	  eth-‐
nische	  Kategorien	  zurückgegriffen	  wird	  hängt	  vom	  Typus	  der	  Bewältigungsstrategien	  ab	  (vgl.	  
Kapitel	  4.5)	  ,	  die	  sich	  im	  Verlaufe	  der	  Migrationsbiographie	  bewährt	  haben.	  (S.	  122-‐125)	  
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6.4 Konzept	  des	  Legitimationsverlustes	  
Gemäss	   Hungerbühler	   und	   Bisegger	   (2012)	   konzentriert	   sich	   die	   Forschung	   zu	   alternden	  
Migrantinnen	  und	  Migranten	  in	  der	  Schweiz	  in	  erster	  Linie	  auf	  Personen,	  die	  im	  Rahmen	  der	  
Arbeitsmigration	  in	  die	  Schweiz	  immigriert	  sind	  (S.	  18-‐19).	  Das	  wegweisende	  wissenschaftli-‐
che	  Referenzwerk	  für	  den	  Schweizer	  Forschungskontext	   ist	  eine	  Studie	  die	   im	  Rahmen	  des	  
Nationalen	  Forschungsprogramm	  32	  (Alter)	  durchgeführt	  wurde.	  Im	  Fokus	  dieser	  Studie	  ste-‐
hen	   die	   Auswirkungen	   des	   Rotationsmodells	   der	   schweizerischen	   Arbeitsmarktpolitik	   auf	  
den	  Alternsprozess	  der	  angeworbenen	  Arbeitskräfte.	  	  

Bolzman	  et	  al.	  (2001)	  vertreten	  darin	  die	  These	  der	  Koppelung	  von	  Pensionierung,	  Bilanzie-‐
rung	  des	  eigenen	  Migrationserfolgs	  oder	  -‐misserfolgs	  und	  des	  entstehenden	  Legitimations-‐
drucks	  für	  einen	  weiteren	  Aufenthalt	  in	  der	  Schweiz.	  Mit	  der	  Pensionierung	  fehlt	  einerseits	  
die	  strukturelle	  Rechtfertigung,	  anderseits	  wird	  der	  Sinn	  des	  persönlichen	  Migrationsprojek-‐
tes	   in	   Frage	   gestellt.	   (zit.	   in	   Eva	   Soom	  Ammann,	   2011,	   S.	   29)	  Bolzman	  et	   al.	   (2001)	   gehen	  
davon	  aus,	  dass	  die	  Pensionierung	  nach	  einer	  Neulegitimation	  des	  Aufenthalts	  verlangt.	  Die	  
"Ersatz-‐Legimitation"	  wird	  oft	  in	  der	  Nähe	  zu	  Familienangehörigen	  gefunden.	  In	  diesem	  Zu-‐
sammenhang	   drängt	   sich	   zunehmend	   die	   Frage	   auf,	   wo	   das	   Alter	   verbracht	   wird:	   In	   der	  
Schweiz	  oder	   im	  Herkunftsland.	  Als	  wesentlich	   im	  Hinblick	  auf	  das	  Altern	   in	  der	  Migration	  
wird	  das	  Abwägen	  zwischen	  der	  ursprünglich	  geplanten	  Rückkehr	  und	  dem	  Verbleib	  bei	  den	  
Kindern,	   die	   sich	   zu	  einem	  Leben	   in	  der	   Schweiz	   entschlossen	  haben,	   erachtet.	  Die	   Studie	  
benennt	  bezogen	  auf	  die	  Rückkehrorientierung	  geschlechterspezifische	  Unterschiede.	  Wäh-‐
rend	  Männer	  eher	  zu	  einer	  Rückkehr	  an	  den	  Herkunftsort	  neigen,	  umso	  den	  sozialen	  Funkti-‐
onsverlust	  nach	  der	  Pensionierung	  auszugleichen,	   tendieren	   Frauen	   zu	  einem	  Verbleib	  bei	  
den	  Kindern	  und	  Enkelkindern.	  (zit.	  in	  Eva	  Soom	  Ammann,	  2011,	  S.	  29-‐30)	  	  

Gemäss	  Soom	  Ammann	  (2011),	  lassen	  die	  Ergebnisse	  der	  Studie	  zwar	  auf	  einen	  engen	  fami-‐
liären	   Zusammenhalt	   unter	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   schliessen,	   jedoch	  
sind	   die	   Unterschiede	   zu	   familiären	   Beziehungen	   in	   der	  Mehrheitsgesellschaft	   gering.	   Die	  
verbreitete	  Auffassung	   der	   innerfamiliären	   Solidarität	   (vgl.	   Kapitel	   5)	   scheint	   sich	   dement-‐
sprechend	  nicht	  zu	  bestätigen.	  (S.	  30)	  

	   	  



	   	   Altwerden	  in	  der	  Arbeitsmigration	  

Gekommen	  -‐	  Geblieben	   	   47	  

6.5 Fazit	  
Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  sind	  in	  der	  gerontologischen	  Forschung	  als	  auch	  
in	  der	  Migrations-‐	  und	  Integrationsforschung	  in	  Europa	  bislang	  erst	  ein	  Randthema.	  Geprägt	  
von	  der	  amerikanischen	  Ethnizitätsforschung,	  setzte	  sich	  auch	   in	  europäischen	  Staaten	  der	  
Fokus	  auf	  die	  Herkunft	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  und	  deren	  Bedeu-‐
tung	  für	  den	  Alternsprozess	  durch.	  	  

"Ethnisches	   Alter"	   verweist	   auf	   spezielle	   Bedingungen	   und	   auf	   eine	   bestimmte	   Form	   des	  
Alterns.	   Diese	   Form	   kann	   in	   einen	   direkten	   oder	   indirekten	   Zusammenhang	   zu	   einer	   kol-‐
lektiven	  oder	  persönlichen	  Migrationserfahrung	  gebracht	  werden,	  welche	  durch	  einen	  eth-‐
nischen	   Bezug	   gekennzeichnet	   ist.	   Ethnischer	   Bezug	   umfasst	   in	   diese	   Sinne	   Aspekte	   wie	  
Sprache,	  Tradition	  und	  Kultur,	  die	  als	  sinnstiftende	  Grundlage	  für	  Lebensgewohnheiten	  her-‐
angezogen	  werden	  können.	  

Insgesamt	  ist	  ein	  eher	  defizitorientierter	  Blickwinkel	  der	  Forschung	  auf	  ältere	  Arbeitsmigran-‐
tinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   festzustellen.	   Ressourcenorientierte	   Ansätze	   kommen	   kaum	  
zum	  Tragen.	  Ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  werden	  noch	   zu	  oft	   als	  ho-‐
mogene	   Gruppe	   wahrgenommen,	   der	   pauschalisierende	   bis	   stereotype	   Merkmale	   zuge-‐
schrieben	  wird.	   Die	   beschriebene	   Besinnung	   auf	   die	   eigene	   Herkunft	   und	   die	   Vergemein-‐
schaftung	  mit	   Landsleuten	   wird	   tendenziell	   als	   Rückzug	   und	   Ergebnis	   einer	  mangelhaften	  
Integration	   aufgefasst.	  Dagegen	   kann	   sie	   auch	   als	   Ressource	  wahrgenommen	  werden,	   um	  
am	  gesellschaftlichen	  Umfeld	  teilzunehmen.	  	  
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7 Soziale	  Arbeit	  in	  der	  Altenarbeit	  

Ausgehend	  von	  den	  beschriebenen	  theoretischen	  Ansätzen	  des	  Alters	  und	  des	  Alterns	  geht	  
das	   folgende	  Kapitel	   der	   Frage	  nach,	  welche	  Altersleitbilder	   die	   Soziale	  Arbeit	   prägen	  und	  
wie	  sich	  ein	  reflexiver	  und	  professioneller	  Umgang	  mit	  diesen	  gestalten	  kann.	  

Im	  Kapitel	   7.1	  werden	  Definitionen	  und	   Ziele	   der	   Sozialen	  Arbeit	   erläutert,	  wobei	   sich	  die	  
Autorenschaft	  auf	  den	  Berufskodex	  von	  AvenirSocial	  stützt.	  Anschliessend	  werden	  im	  Kapitel	  
7.2	  die	  Ziele	  und	  der	  Auftrag	  der	  Altenarbeit	  erörtert.	  Nachfolgend	  befasst	  sich	  Kapitel	  7.3	  
mit	   den	   Altersleitbildern	   in	   der	   Sozialen	   Arbeit.	   Im	   Kapitel	   7.4	  werden	   abschliessend	   eine	  
Reihe	  von	  sozialarbeiterischen	  Grundorientierungen	  diskutiert,	  die	  im	  Hinblick	  auf	  den	  Bera-‐
tungskontext	  bedeutend	  sind.	  	  

7.1 Definition,	  Grundsätze	  und	  Ziele	  der	  Sozialen	  Arbeit	  
Die	   Autorenschaft	   vertritt	   die	   Meinung,	   dass	   das	   Erleben	   von	   Stigmatisierungen	   bezie-‐
hungsweise	  Etikettierungen	  oder	  das	  Gefühl,	  solchen	  ausgesetzt	  zu	  sein,	  sich	  negativ	  auf	  das	  
Wohlbefinden	  der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  auswirken	  kann.	  (vgl.	  
Kapitel	  2	  &	  Kapitel	  5)	  Das	  Wohlbefinden	  der	  Menschen	  zu	  fördern	  ist	  Aufgabe	  der	  Sozialen	  
Arbeit.	  

7.1.1 Definition	  der	  Sozialen	  Arbeit	  
Nach	  der	  Definition	  der	  International	  Federation	  of	  Social	  Workers	  [IFSW]	  (2000),	  fördert	  die	  
Soziale	  Arbeit	  als	  Profession:	  

Den	  sozialen	  Wandel,	  Problemlösungen	   in	  menschlichen	  Beziehungen	  sowie	  die	  Er-‐

mächtigung	   und	   Befreiung	   von	   Menschen,	   um	   ihr	   Wohlbefinden	   zu	   heben.	   Unter	  

Nutzung	  von	  Theorien	  menschlichen	  Verhaltens	  und	  sozialer	  Systeme	  vermittelt	  So-‐

ziale	  Arbeit	  am	  Punkt,	  wo	  Menschen	  und	  ihre	  sozialen	  Umfelder	  aufeinander	  einwir-‐

ken.	  Dabei	  sind	  die	  Prinzipien	  der	  Menschenrechte	  und	  sozialer	  Gerechtigkeit	  für	  die	  

Soziale	  Arbeit	  fundamental.	  (IFSW,	  2000,	  S.1)	  

Der	  Berufskodex	  von	  AvenirSocial	  (2010)	  benennt	  die	  ethnischen	  Richtlinien	  für	  das	  morali-‐
sche	  Handeln	  in	  der	  Praxis.	  Der	  Kodex	  des	  Berufsverbands	  dient	  den	  Professionellen	  der	  So-‐
zialen	  Arbeit	   in	  der	  Schweiz	  als	  Orientierungshilfe.	  Die	  im	  Kodex	  benannten	  Richtlinien	  die-‐
nen	  der	  ethischen	  Begründung	   jedes	  professionellen	  Handelns.	  Der	  Berufskodex	   leitet	  sich	  
aus	  den	  internationalen	  ethnischen	  Prinzipien	  der	  Sozialen	  Arbeit	  des	  IFSW	  ab.	  Weiter	  stützt	  
sich	  der	  Kodex	  unter	  anderem	  auf	  die	  allgemeine	  Erklärung	  der	  Menschenrechte,	  die	  Euro-‐
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päische	   Menschenrechtskonvention	   und	   die	   Europäische	   Sozialcharta.	   Dem	   Kontextbezug	  
zur	  Schweiz	  wird	  der	  Kodex	  gerecht,	  indem	  er	  sich	  analog	  der	  in	  Bundesverfassung	  veranker-‐
ten	  Prinzipien	  der	  Wohlfahrt	  des	  ganzen	  Volkes	  und	  der	  gegenseitigen	  Rücksichtnahme	  ori-‐
entiert.	  Die	  Wohlfahrt	  des	  Volkes	  wird	  am	  Wohle	  des	  Schwächsten	  bemessen.	  (S.	  4-‐5)	  

7.1.2 Grundsätze	  der	  Sozialen	  Arbeit	  
AvenirSocial	   (2010)	  benennt	  das	  Anrecht	   auf	  die	  Befriedigung	   von	   lebensnotwendigen	  Be-‐
dürfnissen	  sowie	  den	  Anspruch	  auf	  Integrität	  und	  Integration	  in	  ein	  soziales	  Umfeld	  als	  Leit-‐
idee	   der	   Sozialen	   Arbeit.	   Jeder	   Mensch	   soll	   diesen	   Anspruch	   geltend	   machen	   können.	  
Gleichzeitig	  haben	  alle	  Menschen	  die	  Pflicht,	  andere	  Menschen	  bei	  der	  Verwirklichung	  die-‐
ses	   Anrechtes	   zu	   unterstützen.	   Professionellen	   der	   Sozialen	   Arbeit	   versuchen	   Menschen	  	  
oder	   Gruppen	  welche	   vorübergehend	   oder	   dauerhaft	   illegitim	   in	   der	   Verwirklichung	   ihres	  
Lebens	  eingeschränkt	  sind	  oder	  deren	  Zugang	  zu	  wichtigen	  Ressourcen	  verwehrt	  und	  oder	  
gefährdet	  ist	  zu	  unterstützen.	  (S.	  6)	  	  

Nach	   Silvia	   Staub-‐Bernasconi	   (2007),	   hat	   die	   Soziale	  Arbeit	   die	   Verhinderung	   und	  Bewälti-‐
gung	  sozialer	  Probleme	  als	  Gegenstand.	  Soziale	  Probleme	  sind	  gesellschaftlich	  und	  professi-‐
onell	  als	  relevant	  angesehene	  Zustände,	  die	  sich	  auf	  konkrete	  soziale	  Bedingungen,	  Struktu-‐
ren,	  Prozesse	  oder	  Situationen	  beziehen	  und	  als	  Störung	  der	  Gesellschaft	  analysiert	  und	  de-‐
finiert	  werden.	  Dabei	  versteht	  sich	  die	  Soziale	  Arbeit	  als	  Profession	  und	  Disziplin,	  welche	  an	  
der	  Schnittstelle	  von	  Mensch	  und	  Gesellschaft	  interveniert,	  soziale	  Probleme	  biopsychosozi-‐
al	   beschreibt	   und	   erklärt	   sowie	   bei	   der	   Intervention	   alle	   Bereiche	   adressiert.	   (S.	   133-‐134)	  
AvenirSocial	   (2010)	  bestätigt	  diese	  Aussage	  und	  führt	   im	  Berufskodex	  aus,	  dass	  die	  Soziale	  
Arbeit	   Lösungen	   für	   soziale	  Probleme	  sucht,	  welche	  den	  betroffenen	  Menschen	  ein	  eigen-‐
ständiges	  Leben	  ermöglicht.	  Dadurch	  fördert	  die	  Profession	  der	  Sozialen	  Arbeit	  den	  sozialen	  
Wandel.	   Soziale	  Arbeit	   vermittelt	  dort,	  wo	   Individuen	  und	   ihr	   soziales	  Umfeld	  aufeinander	  
einwirken.	   Fundamental	   für	   die	   Ethik	   der	   Sozialen	  Arbeit	   sind	   die	   vorhergehenden	  Kapitel	  
benannten	  Prinzipien	  Menschenrechte	  und	  der	  sozialen	  Gerechtigkeit.	  (S.	  8)	  

7.1.3 Ziele	  der	  Sozialen	  Arbeit	  
Nach	  AvenirSocial	   lassen	  sich	  aus	  dem	  vorgängig	  beschrieben	  Verständnis	  der	  Sozialen	  Ar-‐
beit	  fünf	  Grundsätze	  für	  das	  Handeln	  von	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  ableiten.	  	  

• Der	  Grundsatz	  der	  Selbstbestimmung	  besagt,	  dass	  alle	  Menschen	  ein	  Anrecht	  haben,	  
bezüglich	  ihres	  Wohlbefindens	  ihre	  eigene	  Wahl	  und	  Entscheidung	  zu	  treffen.	  Solan-‐
ge	  diese	  Entscheidung	  weder	  sie	  noch	  andere	  gefährdet.	  

• Der	   Grundsatz	   der	   Partizipation	   setzt	   voraus,	   dass	   alle	   Menschen	   ein	   Anrecht	   auf	  
Teilhabe	   am	  gesellschaftlichen	   Leben	  haben.	   Ihre	   Entscheidungs-‐	   und	  Handlungsfä-‐
higkeit	  muss	  gewährleistet	  sein.	  
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• Der	  Grundsatz	  der	  Gleichbehandlung	  beinhaltet,	  dass	  Menschenrechte	  jeder	  Person	  
zu	  gewährleisten	  sind.	  Unabhängig	  vom	  Verhalten,	  dem	  moralischen	  Verhalten	  oder	  
strukturellen	  Zugangsbedingungen.	  

• Der	  Grundsatz	  der	  Integration	  besagt,	  dass	  es	  zur	  Verwirklichung	  des	  Menschseins	  in	  
der	  Gesellschaft	  die	  Achtung	  der	  physischen,	  psychischen,	  spirituellen,	  sozialen	  und	  
kulturellen	  Bedürfnisse	  des	  Individuums	  benötigt.	  Die	  Bedürfnisse	  müssen	  jeweils	  im	  
natürlichen,	  sozialen	  und	  kulturellen	  Umfeld	  berücksichtigt	  werden.	  

• Der	   Grundsatz	   der	   Ermächtigung	   befasst	   sich	   damit,	   dass	   Individuen	   und	   Gruppen	  
durch	  autonome	  Mitwirkung	  an	  der	   Sozialstruktur,	   in	   ihre	  Stärken	  befähigt	  und	  er-‐
mächtigt	  werden.	  

(AvenirSocial,	  2010,	  S.	  8-‐9).	  

Diese	  Ausführungen	  zeigen	  auf,	  dass	  die	  Soziale	  Arbeit	  einen	  klaren	  Auftrag	  zur	  Förderung	  
von	  Chancengleichheit	  hat.	  Die	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  streben	  für	   ihre	  Klientel	  
die	  grösstmögliche	  Autonomie	  bezogen	  auf	  die	  Selbstbestimmung	  und	  die	  Selbstständigkeit	  
an.	   Die	   gewonnene	   Autonomie	   ermöglicht	   es	   den	  Menschen	  wieder	   an	   gesellschaftlichen	  
Prozessen	   teilzuhaben.	  Dadurch	   verbessern	   sich	  die	   Integration	  und	  die	   Entwicklungsmög-‐
lichkeiten.	  Damit	  wird	  erreicht,	  dass	  die	  Menschen	  ihre	  Bedürfnisse	  befriedigen	  und	  dadurch	  
die	  Handlungsautonomie	  über	  sich	  und	  in	  Bezug	  auf	  die	  Austauschbeziehungen	  mit	  anderen	  
Menschen	  zurückerhalten.	  Die	  professionelle	  Begleitung	  unterstützt	  und	  aktiviert	  in	  diesem	  
Prozess	  solange	  die	  psychischen	  und	  sozialen	  Ressourcen,	  bis	  die	  Menschen	  wieder	  an	  den	  
kulturellen	  und	  materiellen	  Ressourcen	  der	  Gesellschaft	  partizipieren	  können.	  	  

7.2 Ziele	  und	  Auftrag	  der	  Altenarbeit	  
Gemäss	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  lassen	  sich	  die	  Ziele	  und	  Leistungen	  von	  Altenarbeit	  vor	  
dem	  Hintergrund	  des	  Strukturwandels	   sowie	  angesichts	  der	  Heterogenität	  des	  Alters,	  wel-‐
ches	   sich	   insbesondere	   in	   Unterschieden	   bezüglich	   wirtschaftlicher	   Lage,	   gesundheitlicher	  
Situation	  sowie	  Höhe	  des	  Alters	  manifestiert,	  in	  folgende	  Hauptbereiche	  unterteilen:	  

• Hilfen	  zur	  Förderung	  von	  Aktivtäten	  und	  sozialer	  Integration	  

• Hilfen	  zur	  Förderung	  psychischer	  und	  physischer	  Kompetenz	  

• Hilfen	  für	  die	  Grundversorgung	  

• Hilfen	  bei	  Krankheit	  und	  Pflegebedürftigkeit	  (S.	  312-‐313)	  

Backes	   und	   Clemens	   (2013)	   führen	   weiter	   aus,	   dass	   Altenarbeit	   ableitend	   von	   diesem	  
Grundverständnis	   formelle	   Unterstützungshilfe	   leiste.	   Die	   Trägerschaften	   von	   Altenarbeit	  
sind	   oft	   staatlich	   oder	  wohlfahrtsverbandlich	   organisiert.	   (S.	   312)	  Diese	  Ausführungen	   zei-‐
gen,	  dass	  es	  nicht	  die	  Altenarbeit	  geben	  kann,	  sondern	  dass	  diese	  sich	  je	  nach	  Lebenssituati-‐
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on	  der	  Betroffenen,	  deren	  Bedürfnissen	  und	  Ressourcen	  anpassen	  muss.	  Zugleich	  wird	  deut-‐
lich,	  dass	  die	  soziale	   Integration	  und	  der	  Erhalt	  der	  Selbstständigkeit	  bedeutende	  Ziele	  der	  
Altenarbeit	  sind.	  Cornelia	  Schweppe	  (2005)	  betont	  in	  diesem	  Zusammenhang,	  dass	  die	  Sozia-‐
le	  Arbeit	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Prozesshaftigkeit	  des	  Alterns	  nicht	  nur	  reaktiv	  und	  punktuell	  auf	  
Notfallsituationen	  und	  Krisen	  reagieren	  sollte.	  Vielmehr	  sollte	  Soziale	  Arbeit	  den	  im	  Verlauf	  
des	  Alternsprozesses	  wechselnden	  Bedürfnissen,	  Herausforderungen	  und	   Interessen	  durch	  
unterschiedliche	  Formen	  der	  Begleitung	  und	  Unterstützung	  Rechnung	  tragen.	  (S.	  56)	  Sybille	  
Kraus	  (2003)	  erachtet	  es	  als	  zentral,	  dass	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  Bescheid	  wissen	  
über	  die	  verschiedenartigen	  Gefährdungen	  der	  Selbstständigkeit	  und	  der	  sozialen	  Integrati-‐
on	   von	   älteren	  Menschen.	  Weiter	   unterstreicht	   sie	   die	  Notwendigkeit,	   dass	   Professionelle	  
der	  Sozialen	  Arbeit	  die	  Fähigkeiten,	  Kompetenzen	  und	  Bedürfnisse	  ältere	  Menschen	  kennen,	  
gleichzeitig	  sich	  aber	  auch	  über	  die	   Interessen	  und	  Hindernisse	  der	  Gesellschaft	  gegenüber	  
älteren	  Menschen	  bewusst	  sind.	  (S.	  39)	  Kraus	  (2003)	  schliesst	  daraus,	  dass	  es	  ein	  zentraler	  
Auftrag	  von	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  ist,	  sich	  für	  die	  Erhaltung	  der	  Selbstständig-‐
keit,	  der	  Selbstbestimmung	  und	  für	  die	  Integration	  von	  älteren	  Menschen	  einzusetzen.	  Kon-‐
kret	   bedeutet	   dies,	   dass	   Professionelle	   der	   Sozialen	   Arbeit	   Massnahmen	   zur	   Bearbeitung	  
einleiten	   oder	   selbst,	   in	   Kooperation	  mit	   älteren	  Menschen	   durchführen.	   (S.	   38-‐39)	   Diese	  
Ausführungen	   weisen	   auf,	   dass	   die	   beschriebenen	   Grundsätze	   der	   Sozialen	   Arbeit	   in	   der	  
Altenarbeit	  von	  zentraler	  Bedeutung	  sind.	  Es	  wird	  deutlich,	  dass	  der	  Erhalt	  der	  Selbststän-‐
digkeit	  und	  die	  soziale	  Integration	  zentrale	  Ziele	  der	  Altenarbeit	  darstellen.	  	  

7.3 Altersleitbilder	  in	  der	  Sozialen	  Arbeit	  
Ausgehend	   von	   der	  Annahme,	   dass	   die	  Haltungen	   von	   Professionellen	   der	   Sozialen	  Arbeit	  
nebst	   wissenschaftlichen	   Erkenntnissen	   der	   Gerontologie	   ebenfalls	   von	   gesellschaftlichen	  
und	  persönlichen	  Vorstellungen	  und	  Leitbildern	  in	  Bezug	  auf	  das	  Alter	  gekennzeichnet	  sind,	  
geht	  das	  folgende	  Kapitel	  der	  Frage	  nach,	  wie	  sich	  die	  führenden	  Altersleitbilder	  darstellen	  
und	  welche	   Bedeutung	   sich	   für	   die	   Soziale	   Arbeit	   daraus	   ergeben.	  Hahn	   (2011)	  merkt	   an,	  
dass	  die	  gesellschaftlichen	  Bilder	  des	  Alters	  auch	  die	  Entwicklung	  der	  Altersleitbilder	   inner-‐
halb	   von	   professionellen	   Dienstleistungen	   der	   Sozialen	   Arbeit	   prägen.	   In	   der	   Altenarbeit	  
können	  drei	  vorherrschende	  Leitbilder	  ausgemacht	  werden.	  (S.	  84)	  

7.3.1 Leitbild	  des	  betreuten	  Alters	  
Gemäss	  Hahn	   (2011)	  hält	   sich	  das	  Verständnis	  des	  betreuten	  Alters	   schon	  seit	  den	  1960er	  
beziehungsweise	  1970er	  Jahren	  als	  Leitbild	  von	  Altenarbeit.	   Inhaltlich	  orientiert	  sich	  dieses	  
Leitbild	  an	  der	  Überzeugung,	  dass	  die	  Lebensphase	  Alter	  von	  körperlichem,	  seelischen	  und	  
geistigen	  Zerfall	  geprägt	   ist.	  Altenarbeit	  mit	  diesem	  Grundverständnis	   ist	  darauf	  ausgerich-‐
tet,	  ältere	  Menschen	  zu	  umsorgen	  und	  konzipiert	  daher	  ein	  unterhaltendes	  und	  unterstüt-‐
zendes	  Angebot.	  Präsent	  ist	  dieses	  Leitbild	  in	  traditionellen	  Begegnungsstätten	  oder	  in	  Clubs	  
und	  Vereinen	  für	  ältere	  Menschen.	  Die	  Ausgestaltung	  dieser	  Altenarbeit	  beschränkt	  sich	  auf	  
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gemeinsame	  Aktivitäten	  wie	   zum	  Beispiel	  einem	  Kaffeetreff	  oder	  Präsentation	  von	  Vorträ-‐
gen.	  Das	  Beratungsverständnis	   von	  Altenarbeit	  mit	  diesem	  Leitbild	  orientiert	   sich	  an	  Hilfe,	  
Betreuung	  und	  Versorgung	  von	  älteren	  Menschen.	  (S.	  84)	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  erklä-‐
ren,	  dass	  dieses	  Leitbild	  aus	  einer	  gerontologischen	  Diskussion	  entstand	  und	  den	  absichtli-‐
chen	  und	  selbst	  gewählten	  individuellen	  und	  gesellschaftlichen	  Rückzug	  als	  Ergebnis	  der	  Le-‐
bensphase	  Alter	  versteht	  (S.	  335).	  	  

Aus	  Sicht	  der	  Sozialen	  Arbeit	  ist	  dieses	  Leitbild	  kritisch	  zu	  hinterfragen,	  da	  dieser	  Ansatz	  ne-‐
ben	  der	  fehlenden	  Produktivität	  auch	  die	  Pluralität	  der	  Lebensphase	  Alter	  nicht	  beachtet.	  In	  
Sinne	  des	  betreuten	  Alters	  werden	  ältere	  Menschen	  tendenziell	  als	  passive	  zur	  Dankbarkeit	  
verpflichtete	  Empfänger	  einer	  wohltätigen	  Hilfe	  gesehen.	  

7.3.2 Leitbild	  der	  aktiven	  Seniorin	  und	  des	  aktiven	  Seniors	  
Hahn	  (2011)	  führt	  als	  zweites	  Leitbild	  das	  der	  aktiven	  Seniorinnen	  und	  Senioren	  aus.	  Dieses	  
Verständnis	  entwickelte	   sich	   in	  den	  1970er	  bis	  1980er	   Jahren.	  Das	   Leitbild	   ist	   als	  Kompro-‐
misslösung	  zwischen	  der	  Disengagement-‐Theorie	  und	  der	  Aktivitätstheorie	  (vgl.	  Kapitel	  4.4)	  
entstanden.	   Leitgedanke	   dieser	   Altenarbeit	   ist,	   dass	   versucht	  wird	   durch	   ständige	   Aktivie-‐
rung	  und	  Tätigkeit	  die	  Abbauerscheinungen	  und	  Rückzugstendenzen	  älterer	  Menschen	  auf-‐
zuhalten.	   (S.	   84)	  Kraus	   (2003)	   führt	  weiter	   aus,	  dass	  aufgrund	  des	   vollzogenen	  Perspektiv-‐
wechsels,	   von	  defizitorientierten	  Altersstereotyp	   zum	  aktiven	  Alter	  und	  bedingt	  durch	  den	  
demographischen	  Wandel	  der	  Gesellschaft	  das	  Alter	  und	  seine	  Auswirkungen	  nicht	  mehr	  als	  
Schicksal	  der	  Einzelperson	  gesehen	  werden.	  Viel	  mehr	  als	  Themenfeld	  welches	  die	  Massen	  
betrifft.	   Altenarbeit	  wurde	   dadurch	   vom	  Randthema	   zu	   einem	   Kernthema	   sozialpolitscher	  
Entscheidungen.	  (S.	  33-‐34)	  	  

Hahn	   (2011)	   schreibt	  bezogen	  auf	  dieses	  Leitbild,	  dass	  Altenarbeit	  mit	  diesem	  Verständnis	  
nur	  in	  speziellen	  altershomogenen	  Nischen	  praktiziert	  wird.	  Die	  Ausgestaltung	  dieser	  Alten-‐
arbeit	  bezieht	   sich	  auf	  vermeintliche	  Bedürfnisse	  von	  älteren	  Menschen,	  welche	  durch	  die	  
Altenarbeit	  selbst	  altershomogen	  ausgewählt	  werden.	  (S.	  84-‐85)	  	  

Aus	   Sicht	   der	   Sozialen	   Arbeit	   ist	   dieses	   Leitbild	   kritisch	   zu	   hinterfragen,	   da	   dieser	   Ansatz	  
durch	   seine	   standardisierte	   Ausführungen	   und	  Angeboten	   der	   Vielfalt	   des	   Alters	   nicht	   ge-‐
recht	  wird.	  Mittels	  des	   „ständige	  Aktivismus“	  wird	  eine	  bewusste	  Wahrnehmung	  und	  per-‐
sönliche	  Auseinandersetzung	  mit	   der	  Gestaltung	  des	   eignen	  Alters	  behindert.	   So	   finden	   in	  
diesem	   bevormundeten	   Altersleitbild	   die	   Selbstverwirklichung	   und	   die	   Leistungsfähigkeit	  
von	  älteren	  Menschen	  wenig	  Beachtung.	  	  

7.3.3 Leitbild	  des	  gestaltenden	  Alters	  
Hahn	  (2011)	  führt	  als	  drittes	  Leitbild	  der	  Altenarbeit	  das	  Verständnis	  des	  gestaltbaren	  Alters	  
aus.	  Dieses	  Altersleitbild	   ist	   geprägt	   von	  der	   Pluralisierung	  der	   Lebensläufe	  und	  der	   damit	  
verbundenen	  Diversifizierung	  der	  Lebensphase	  Alter.	  Diese	  Vielfalt	  bedingt	  eine	  Altenarbeit	  
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welche	  den	  heterogenen	  Bedürfnissen	  älterer	  Menschen	  gerecht	  wird	  und	   ihre	  Ansprüche	  
als	   Angebote	   aufnehmen	   kann.	   Altenarbeit	   kann	   nicht	  mehr	   erwartbare	   Lebensentwürfen	  
ihrer	  Klientel	  voraussetzen,	  sondern	  reagiert	   flexibel	  auf	  die	   jeweiligen	  Bedürfnisse.	   (S.	  85)	  
Peter	  Zeman	  (1996)	  merkt	  an,	  dass	  diese	  Altersleitbild	  von	  Schlüsselbegriffen	  wie	  Eigenver-‐
antwortung,	  Selbsthilfe	  und	  Eigeninitiative	  geleitet	  wird	  (S.	  43).	  

Schweppe	  (2005)	  führt	  dazu	  aus,	  dass	  die	  Hauptaufgabe	  von	  Altenarbeit	   in	  diesem	  Zusam-‐
menhang	   in	   der	   Förderung	   und	   Unterstützung	   von	   tätigkeitsorientierten	   Sinnstrukturen	  
liegt.	  Als	  Ziel	  wird	  infolge	  die	  Findung	  eines	  persönlich	  zufriedenstellenden	  und	  sinnvoll	  er-‐
fahrenden	  Lebensentwurfs	   für	  die	  Lebensphase	  Alter	  angepeilt.	  Die	  Lebensphase	  Alter	   soll	  
selbstverantwortlich	  entworfen	  werden.	   (S.	  334)	  Kraus	   (2003)	  betont,	  dass	  die	   individuelle	  
Biographie	  einen	  wichtigen	  Punkt	  bei	  der	  Entscheidungsfindung	  und	  der	  Gestaltung	  der	  Le-‐
bensphase	   Alter	   darstellt.	   Die	   Frage	   wie	   sich	   die	   Lebensbedingungen	   im	   Alter	   möglichst	  
günstig	  entsprechend	  den	  eigenen	  Vorstellungen	  gestaltet	  ist	  eng	  mit	  der	  individuellen	  Bio-‐
graphie	  eines	  Menschen	  verbunden.	  (S.	  35)	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  bestätigen,	  dass	  für	  
ältere	  Menschen	  die	  Frage	  nach	  Selbständigkeit	  und	  Selbstversorgung	  zentral	  für	  die	  Lebens-‐
führung	  im	  Alter	  steht.	  Unabhängigkeit	  wird	  als	  zentrales	  Gut	  erachtet,	  welches	  so	  lange	  wie	  
möglich	  aufrecht	  zu	  erhalten	  gilt.	  (S.	  306)	  Backes	  und	  Clemens	  (2003)	  merken	  ergänzend	  an,	  
dass	   soziale	   und	   gesellschaftliche	   Einbindungen	   der	   Menschen	   in	   kommunikativen	   Aus-‐
tauschbeziehungen	   und	   Strukturen	   sowie	   die	   körperliche	  Mobilität	   wichtig	   für	   die	   Selbst-‐
ständigkeit	  sind.	  Zusammenfassend	  wird	  die	  Selbstständigkeit	  im	  Alter	  durch	  die	  psychische	  
und	  physische	  Gesundheit	  auf	  der	  einen	  Seite	  und	  der	  damit	  verbunden	  Mobilität	  sowie	  der	  
jeweiligen	  materiellen	  Versorgung	  auf	  der	  anderen	  Seite	  hergestellt.	  (zit.	  in	  Backes	  und	  Cle-‐
mens	  2013,	  S.	  306)	  Gemäss	  Backes	  und	  Clemens	  (2013)	  orientiert	  sich	  die	  heutige	  Altenar-‐
beit	  am	  Leitbild	  des	  gestaltenden	  Alters	  (S.	  312).	  	  

Aus	  Sicht	  der	  Sozialen	  Arbeit	  gilt	  es	  ergänzend	  zu	  den	  Ausführungen	  anzumerken,	  dass	  die	  
Chancen,	  welche	   zum	  Erleben	  der	   angesprochenen	  Vielfallt	   der	   Lebensgestaltung	   im	  Alter	  
führen	  können,	  sozial	  ungleich	  verteilt	  sind.	  Diesem	  Umstand	  muss	  die	  Altenarbeit	  aus	  der	  
Sicht	  der	  Sozialen	  Arbeit	  gerecht	  werden,	   indem	  sie	  mit	  den	  älteren	  Menschen	  situativ	  an-‐
gemessene	  von	  deren	  Lebensumständen	  ausgehende	  Vorstellungen	  und	  Ziele	  des	  gestalten-‐
den	  Alters	  entwickelt.	  Das	  im	  Kapitel	  4.6	  vorgestellte	  Kompetenzmodell	  des	  Alterns	  erlaubt	  
es	  einer	  Person	  so	  zu	  handeln,	  dass	  sie	  sich	  in	  ihre	  Lebenssituation	  wohlfühlt	  indem	  sie	  ihre	  
vorhandenen	  Ressourcen	  nutzt	  und	  effizient	  einsetzt.	   	  
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7.3.4 Grundorientierung	  der	  sozialarbeiterischen	  Altenarbeit:	  
Trotz	  der	  zentralen	  Bedeutung	  des	  gestaltenden	  Alters	  als	  Altersleitbild	  für	  die	  Professionel-‐
len	  der	  Sozialen	  Arbeit,	  ist	  eine	  fachliche	  Reflexivität	  des	  Altersleitbildes	  für	  die	  professionel-‐
le	  Arbeit	  von	  grosser	  Bedeutung.	  Zeman	  (1996)	  betont,	  dass	  die	  Soziale	  Arbeit	  nicht	  an	  ei-‐
nem	  als	  einmal	  für	  gut	  befundenen	  Altersleitbild	  festhalten	  soll	  und	  dieses	  pauschalisierend	  
älteren	  Menschen	  überstülpt.	  Soziale	  Arbeit	  sollte	  einem	  reflexiven	  Umgang	  mit	  alltagswelt-‐
lichen	  Altersleitbildern	  Bedeutung	  beimessen	  um	  somit	  situationsadäquate	  Ziele	  und	  Vorge-‐
hen	  gemeinsam	  mit	  den	  Betroffenen	  zu	  erarbeiten.	  (S.	  47)	  	  

Als	   Ergänzung	   und	   Unterstützung	   der	   fachlichen	   Reflexivität	   lassen	   sich	   für	   Professionelle	  
der	  Sozialen	  Arbeit	  grundsätzliche	  Orientierungen	  für	  die	  Altenarbeit	  definieren.	  Backes	  und	  
Clemens	  beschreiben	  folgende	  Grundorientierungen	  für	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit:	  

Autonomieorientierung:	  Von	  ihrem	  Habitus	  her	  orientieren	  sich	  Professionelle	  der	  Sozialen	  
Arbeit	   an	   der	  Maxime	  der	   Selbstbestimmung,	  was	   sich	   in	   der	  Altenarbeit	   vor	   allem	  durch	  
den	  sorgfältigen	  Umgang	  mit	  der	  (Fremd)	  Zuschreibung	  von	  Lebensbedürfnissen	  und	  Prob-‐
lemen	  im	  Alter	  sowie	  beim	  Aufzeigen	  tatsächlicher	  Problemlösungen	  darstellt.	  Die	  Autono-‐
mieorientierung	   dient	   daher	   auch	   als	   Gegenentwurf	   zu	   Versuchen	   der	   Entmündigung	   und	  
Infantilisierung	  des	  Alters.	  Diskrepanzen	  zwischen	  dem	  subjektiven	  Wohlbefinden	  und	  dem	  
gegenständlichen	  Lebensbedingungen	  eines	  älteren	  Menschen,	  können	  indes	  zu	  einem	  Wi-‐
derspruch	  zwischen	  der	  Autonomieorientierung	  und	  der	  sozialen	  Verantwortung	  von	  Profes-‐
sionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  führen.	  Ausgehend	  von	  diesem	  Spannungsfeld	  müssen	  Profes-‐
sionelle	   der	   Sozialen	   Arbeit,	   das	   Gleichgewicht	   zwischen	   Intervention	   und	   Zurückhaltung	  
finden.	  (Backes	  und	  Clemens,	  2013,	  S.	  337-‐338)	  

Lebensweltorientierung:	  Die	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  orientieren	  sich	  an	  der	  Le-‐
benswelt	  und	  der	  Lebensrealität	  ältere	  Menschen.	  Die	  Handlungsziele	  der	  Altenarbeit	  wer-‐
den	  im	  Dialog	  erarbeitet	  und	  knüpfen	  an	  den	  Selbst-‐	  und	  Altersbilder	  der	  älteren	  Menschen	  
an.	  Der	   Zugang	  über	   die	   Lebenswelt	   führt	   dazu,	   dass	   Interventionen	   als	   überzeugend	  und	  
handlungsrelevant	  erlebt	  werden.	  (Backes	  und	  Clemens,	  2013,	  S.	  338)	  

Biographieorientierung:	  Die	  Altersphase	   ist	  gekennzeichnet	  von	  Pluralisierung	  und	  Hetero-‐
genisierung.	  Die	  aktuelle	  demographische	  und	  gesellschaftliche	  Entwicklung	  beeinflusst	  als	  
Rahmenbedingungen	   die	   Lebenssituation	   und	   Lebensgestaltung	   von	   älteren	   Menschen.	  
Durch	   die	   Unzulänglichkeit	   an	   Ressourcen	   wird	   dem	   Individuum	   immer	   mehr	   abverlangt.	  
Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  müssen	  nebst	  der	  Berücksichtigung	  der	  Lebensbedingun-‐
gen	   insbesondere	   die	   Lebensläufe	   der	   älteren	  Menschen	  mit	   einbeziehen.	   Somit	  wird	   der	  
Biographie	  der	  einzelnen	  Menschen	  durch	  die	  Betrachtung	  des	  Lebenslaufes	  als	  Resultat	  des	  
gelebten	  Lebens	  Geltung	  verschafft.	  Durch	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  Biographie	   las-‐
sen	  sich	  für	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  oft	  Anknüpfungspunkte	  für	  neue	  Perspektiven	  
und	  Entwicklungen	  finden.	  (Backes	  und	  Clemens,	  2013,	  S.	  338)	  
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Kompetenzorientierung:	  Kompetenzorientierung	  weist	  darauf	  hin,	  dass	   Interventionen	  sei-‐
tens	   der	   Sozialen	   Arbeit	   auf	   die	   vorhandenen	   Handlungskompetenzen	   aufbauen	   und	   zu-‐
gleich	  zum	  Ziel	  haben,	  diese	  zu	  stärken.	  Kompetenz	  wird	  sowohl	  durch	  die	  Fertigkeiten	  und	  
Fähigkeiten	   einer	   Person	   als	   auch	   die	   Umweltbedingungen	   bestimmt.	   Demzufolge	   setzt	  
Kompetenzorientierung	   bei	   älteren	   Menschen	   als	   auch	   bei	   ihrer	   Umwelt	   an,	   wobei	   die	  
Wechselwirkung	  stets	  zu	  beachten	  ist.	  Ältere	  Menschen	  sollen,	  aufbauend	  zu	  den	  vorhanden	  
Ressourcen,	  wirksame	  Formen	   im	  Umgang	  mit	  altersbezogenen	  Ansprüchen	  und	  Belastun-‐
gen	   finden.	  Durch	  diese	  Auseinandersetzungen	  können	   sich	  neue	  Perspektiven	  und	  Optio-‐
nen	  in	  der	  Lebensgestaltung	  entwickeln.	  Die	  damit	  verbundene	  Reflexion	  macht	  Ressourcen	  
sichtbar	  und	  der	  Auftrag	  an	  die	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  kristallisiert	  sich	  zuneh-‐
mend	  heraus.	  (Backes	  und	  Clemens,	  2013,	  S.338)	  

Produktivitätsstrategie:	   Produktivität	   als	  Orientierung	  der	  Altenarbeit	   impliziert	  nicht	  öko-‐
nomische	   oder	   gesellschaftliche	  Werterzeugung.	   Produktivität	   ist	   als	   Ergebnis	   eines	   Tätig-‐
werdens	  zu	  verstehen.	  Eines	  Tätigwerdens,	  das	  in	  einer	  Wechselwirkung	  stehend,	  den	  han-‐
delnden	  älteren	  Menschen	  und	  seine	  Umwelt	  verändert	  und	  so	  als	  Bekräftigung	  von	  sozialer	  
Identität	  und	   Integration	  dienen	   kann.	   Professionelle	  der	   Sozialen	  Arbeit	  müssen	  dahinge-‐
hend	   berücksichtigen,	   dass	   ältere	  Menschen	   unterschiedliche	   Bedürfnisse	   nach	   Entfaltung	  
und	  Stabilisierung	  ihrer	  Lebenssituation	  haben.	  Daraus	  ergeben	  sich	  verschiedenartige	  Pro-‐
duktivitätsformen	  und	  -‐niveaus.	  (Backes	  und	  Clemens,	  2013,	  S.	  338)	  

Normalisierung	  des	  Alters:	  Bei	  dieser	  Strategie	  geht	  es	  darum,	  Unterschiede	  und	  Gemein-‐
samkeiten	  der	   verschiedenen	   gesellschaftlichen	  Altersgruppen	   festzustellen.	  Die	   Professio-‐
nellen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  haben	  dabei	  die	  Aufgabe,	  einerseits	  für	   ihre	  jeweilige	  Zielgruppe	  
wenn	   es	   gewünscht	   oder	   als	   notwendig	   erachtet	   wird,	   spezielle	   Angebote	   zu	   entwickeln.	  
Anderseits	  aber	  auch	  übergreifende	  Aktivitätsfelder	  zu	  schaffen,	  welche	  die	  Integration	  un-‐
terschiedlicher	  Altersgruppen	  fördern.	  (Backes	  und	  Clemens,	  2013,	  S.	  338)	  

Peter	  Zeman	  (1998)	  merkt	  an,	  dass	  die	  beschriebenen	  Orientierungen	  aufzeigen,	  wie	  sich	  die	  
alternde	  Gesellschaft	  mit	  ihren	  eigenen	  Alternsprozess	  auseinandersetzt	  und	  versucht	  durch	  
den	  Einsatz	  ihrer	  Kompetenzen	  eine	  Bestandsicherung	  oder	  eine	  Entwicklung	  zu	  realisieren	  
(S.	  242).	  	   	  
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7.4 Fazit	  
Zusammenfassend	  kann	   festgehalten	  werden,	  dass	  die	  erörterten	  Grundorientierungen	   für	  
die	  Soziale	  Arbeit	  in	  allen	  Bereichen	  des	  Alters	  bedeutsam	  sind.	  Autonomie	  stellt	  ein	  mass-‐
gebender	  Wert	  für	  ältere	  Menschen	  dar,	  welcher	  durch	  die	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Ar-‐
beit	   zu	   respektieren	   ist.	   Die	   Ausführungen	   zur	   Lebensweltorientierung	  weisen	   darauf	   hin,	  
dass	  ein	  Bezug	  zur	  Lebensgeschichte	   in	  vielen	  Bereichen	  des	  Alters	  von	  grosser	  Bedeutung	  
ist.	  Die	  Biographie	  bietet	  Stabilität	  und	  Sicherheit.	  Für	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  bie-‐
tet	  die	  Lebensgeschichte	  im	  Hinblick	  auf	  Ressourcen	  eine	  wichtige	  Referenz.	  Betreffend	  der	  
Kompetenzorientierung	  ist	  ersichtlich	  geworden,	  dass	  Kompetenzen	  in	  der	  Alltagsgestaltung	  
im	  Alter	  von	  wesentlicher	  Bedeutung	  sind	  und	  das	  dem	  Erhalt	  derselben	  für	  Professionelle	  
der	  Sozialen	  Arbeit	  von	  Wichtigkeit	   ist.	  Die	  Ausführungen	  zur	  Produktivitätsstrategie	  haben	  
insbesondere	  aufgezeigt,	  dass	  es	  im	  Alltag	  vielfältige	  Möglichkeiten	  gibt,	  bei	  welchen	  ältere	  
Menschen	   gestaltend	   auf	   die	   soziale	   Umwelt	   einwirken	   können.	   Infolgedessen	   haben	   bei	  
Interventionen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  prinzipiell	  verschiedene	  Formen	  von	  Produktivität	  Platz.	  
Schliesslich	  zeigt	  die	  Normalisierung	  des	  Alters	  auf,	  dass	  je	  nach	  Bedürfnis	  der	  älteren	  Men-‐
schen	  altershomogene	  beziehungsweise	  altersheterogene	  Angebote	  angezeigt	  sind.	  	  

Aktuelle	   Konzeptionen	   von	   Professionellen	   der	   Sozialen	   Arbeit,	   stellen	   dahingehend	   die	  
Kompetenz	  und	  Produktivität	   von	  älteren	  Menschen	   in	  den	  Mittelpunkt.	   Sie	  beziehen	   sich	  
auf	  verhandelnde,	  absprechende	  und	  ressourcenerschliessende	  Aufgaben.	  Die	  dazu	  benötig-‐
ten	  beruflichen	  Kompetenzen	  sollten	  sich	  daher	  an	  der	  Lebenswelt	  der	  älteren	  Menschen,	  
ihren	  Ressourcen	  und	  ihren	  Lebensentwürfen	  für	  das	  Alter	  orientieren.	  	  

Ausgehend	   von	   den	   beschriebenen	   Grundorientierungen	   wird	   nachfolgend	   auf	   die	   Bera-‐
tungsarbeit	  mit	  älteren	  Menschen	  näher	  eingegangen	  und	  auf	  entsprechende	  Konzeptuali-‐
sierungen	  speziell	  für	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  hingewiesen.	  	  
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8 Sozialberatung	  von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  	  

Dieses	  Kapitel	  setzt	  sich	  mit	  den	  Herausforderungen	  für	  die	  Beratung	  älterer	  Menschen	  aus-‐
einander	   und	   fokussiert	   sich	   dabei	   auf	   einen	   spezifischen	   Beratungsansatz	   für	   ältere	   Ar-‐
beitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten.	  

Im	  Kapitel	   8.1	  wird	  der	  Beratungsbegriff	   vorerst	   in	   seiner	   sozialarbeiterischen	  Ausrichtung	  
näher	   charakterisiert.	   Anschliessend	   wird	   im	   Kapitel	   8.2	   Sozialberatung	   als	   Grundlage	   für	  
diese	  Bachelor-‐Arbeit	  definiert.	  Im	  Kapitel	  8.3	  wird	  gestützt	  auf	  fachliche	  Grundlagen	  erläu-‐
tert	  wann	   und	  warum	  die	   Sozialberatung	   von	   älteren	  Menschen	   notwendig	   ist.	   Abschlies-‐
send	  wird	   im	  Kapitel	  8.4	  ein	  fachlicher	  Ansatz	  für	  eine	  Beratungsarbeit	  mit	  älteren	  Arbeits-‐
migrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   aufgezeigt.	   Schliesslich	   werden	   im	   Kapitel	   8.5	   die	   Er-‐
kenntnisse	  zusammengefasst	  und	  zu	  einander	  in	  Beziehung	  gesetzt.	  

8.1 Begriffsdefinition	  der	  Beratung	  
Schweppe	   (2005)	  konstatiert,	  dass	  es	  kein	  spezifisches	  Begriffsverständnis	   für	  die	  berateri-‐
schen	  Hilfen	  in	  der	  Altenarbeit	  gibt.	  Vielmehr	  fällt	  beim	  Blick	  auf	  die	  Beratung	  in	  der	  Alten-‐
arbeit	  auf,	  dass	  sich	  der	  Beratungsbegriff	  am	  jeweils	  vorherrschenden	  Altersleitbild	  des	  Re-‐
gelsystems	   orientiert.	   (S.	   39-‐42)	   Gestützt	   durch	   die	   Grundorientierung	   der	   gestaltenden	  
Altenarbeit	  (vgl.	  Kapitel	  7.3)	  wird	  der	  Beratungsbegriff	  nachfolgend	  in	  seiner	  sozialarbeiteri-‐
schen	  Ausrichtung	  näher	  charakterisiert.	  	  

Ursel	  Sieckendiek,	  Frank	  Engel	  und	  Frank	  Nestmann	  (2008),	  deren	  Begriffsverständnis	  inner-‐
halb	  der	  Sozialen	  Arbeit	  breite	  Rezeption	  erfährt,	  definieren	  Beratung	  als:	  „eine	  Interaktion	  
zwischen	  zumindest	   zwei	  Beteiligten,	  bei	  der	  die	  beratende(n)	  Persone(en)	  die	  Ratsuchen-‐
de(n)	  -‐	  mit	  Einsatz	  von	  kommunikativen	  Mitteln-‐	  dabei	  unterstützen,	  in	  Bezug	  auf	  eine	  Frage	  
oder	  auf	  ein	  Problem	  mehr	  Wissen,	  Orientierung	  oder	  Lösungskompetenzen	  zu	  gewinnen“	  
(S.	  13).	  Sieckendiek	  et	  al.	  (2008)	  zufolge,	  handelt	  es	  sich	  bei	  dieser	  allgemeinen	  Bestimmung	  
um	  einen	  kommunikativen	  und	  interaktiven	  Prozess,	  bei	  dem	  zum	  einen	  die	  Beratungsfähig-‐
keit	  der	  Ratsuchenden	  notwendige	  Voraussetzung	   ist	  und	  zum	  anderen	  die	  Gestaltung	  der	  
Beratungsbeziehung	  einen	  zentralen	  Stellenwert	  einnimmt.	  (S.	  42)	  Sieckendiek	  et	  al.	  (2008)	  
halten	  fest,	  dass	  die	  Gestaltung	  der	  Beratungsbeziehung	  als	  wichtigste	  Dimension	  einer	  Be-‐
ratung	  überhaupt	  gilt,	  da	  sie	  im	  erheblichen	  Masse	  über	  den	  Erfolg	  eines	  Beratungsprozes-‐
ses	  mitentscheidet.	  (S.	  129-‐133)	  Nach	  Frank	  Nestmann	  und	  Ursel	  Sieckendiek	  (2011)	  liegt	  ein	  
weiteres	  zentrales	  Merkmal	  von	  Beratung	  in	  ihrem	  Bestreben	  nach	  Achtung	  der	  Autonomie	  
der	  Ratsuchenden.	  Nebst	  dem	  Leisten	  konkreter	  Hilfen,	  wie	  der	  Organisation	  sozialer	  Diens-‐
te	  oder	  der	  Erschliessung	  von	  sozialrechtlichen	  Ansprüchen,	  zielt	  Beratung	  im	  sozialarbeite-‐
rischen	  Kontext	  auch	  auf	  die	  Befähigung	  ihrer	  Ratsuchenden,	  Probleme	  selbstverantwortlich	  
zu	  bewältigen.	  (S.	  109)	  Nach	  Sieckendiek	  et	  al.	  (2008)	  basiert	  Beratung	  im	  Idealfall	  auf	  Frei-‐
willigkeit	  (S.	  42).	  	  
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Gemäss	  Nestmann	  und	  Sieckendiek	  (2011)	  besteht	  für	  die	  Soziale	  Arbeit	  die	  kennzeichnende	  
Orientierung	   in	  der	  Beratung	  darin,	  die	  Komplexität	  von	  Problemlagen	  einzufangen,	   indem	  
sie	  deren	  gesellschaftsstrukturellen,	   soziale	  und	   individuelle	  Anteile	  gleichermassen	  beach-‐
tet	  und	  dabei	  die	  alltägliche	  Lebenswelt	  der	  Ratsuchenden	  zum	  zentralen	  Bezug	  ihres	  Han-‐
delns	  erklärt	  (S.	  118).	  	  

Nach	  Peter	  Lüssi	   (2001)	  handelt	  es	  sich	  bei	  Sozialberatung	  um	  die	  Gesamtheit	  aller	  Dienst-‐
leistungen,	  die	  soziale	  Probleme	  adressieren	  und	  durch	  die	  Soziale	  Arbeit	  erbracht	  werden	  
(S.	  393-‐395).	  Sieckendiek	  et	  al.	   (2008)	   führen	  ergänzend	  aus,	  dass	  Sozialberatung	  eine	  Un-‐
terstützung	  in	  Problemfeldern	  ist,	  die	  sich	  auf	  Schwierigkeiten	  von	  Individuen	  oder	  Gruppen	  
in	  und	  mit	  ihrer	  sozialen	  Umwelt	  beziehen.	  Unter	  sozialer	  Umwelt	  sind	  sowohl	  nähere	  sozia-‐
le	  Kontakte	  wie	  auch	  übergreifende	  gesellschaftliche	  Bedingungen	  zu	  verstehen.	  Sozialbera-‐
tung	  bezieht	  sich	  auf	  materielle,	   rechtliche	  und	   institutionelle	  Strukturen	  der	  sozialen	  Um-‐
welt.	  Es	  sind	  Interventionen	  von	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit,	  welche	  sich	  primär	  an	  
kleinere	  Systeme	  (Individuen,	  Paare	  und	  Familien)	  richten	  und	  als	  Beratung	  einsetzen.	  (S.	  17)	  
Sieckendiek	  et	  al.	  (2008)	  merken	  an,	  dass	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Deutung	  der	  Beratungsproble-‐
me	  entscheidend	  ist,	  dass	  diese	  zum	  einen	  als	   in	  der	  Lebenswelt	  auftretende	  und	  dement-‐
sprechend	  alltagsnah	  zu	  behandelnde	  befunden	  werden	  und	  das	  sie	  zum	  anderen	  nicht	  aus-‐
geschlossen	  als	  Schwierigkeiten	  einzelner	  Individuen	  gelten.	  In	  der	  Sozialberatung	  wird	  viel-‐
mehr	  vom	  Scheitern	  einer	  Problembearbeitung	  ausgegangen,	  wenn	  der	  soziale	  und	  gesell-‐
schaftliche	  Bedingungskontext	  des	  Problems	  nicht	  eingebunden	  werden.	  (S.	  83)	  Mit	  Verweis	  
auf	  Hans	  Thiersch,	  der	  den	   Lebenswelt-‐Begriff	   zur	   theorie-‐	  und	  praxisleitenden	  Maxime	   in	  
der	  Sozialen	  Arbeit	  entwickelt	  hat,	  sprechen	  Sieckendiek	  et	  al.	  (2008)	  auch	  von	  „lebenswelt-‐
orientierter	  Beratung“	  (S.	  18).	  

Nach	  Nestmann	   und	   Sieckendiek	   (2011)	   ist	   Lebenswelt	   dabei:	   „jener	   Ausschnitt	   der	  Wirk-‐
lichkeit,	  der	  unmittelbar	  erlebt	  und	  unter	  Beteiligung	  des	  Subjekts	  fortwährend	  neu	  in	  Aus-‐
handlung	  mit	   der	   sozialen	   Umwelt	   konstruiert	   wird“	   (S.	   116).	   Nestmann	   und	   Sieckendiek	  
(2011)	  führen	  weiter	  aus,	  dass	  diese	  erfahrene	  Wirklichkeit	  Einfluss	  auf	  Handeln,	  Sinngebung	  
und	  Wahrnehmung	  der	  Menschen	  nehme	  und	  auch	  über	  ihre	  Bedürfnisse	  bestimme.	  Sozial-‐
beratung,	   als	   Handlungsmethode,	   verfolgt	   von	   ihrer	   konzeptionellen	   Ausrichtung	   her	   das	  
Ziel,	  (alltags-‐)kulturelle	  und	  strukturelle	  Komponenten	  von	  Beratungsproblemen	  zu	  integrie-‐
ren.	   (S.	   109)	  Dieses	   Verständnis	   bildet	   die	  Hintergrundfolie	   für	   die	   nachfolgenden	   Kapitel,	  
welche	  sich	  mit	  der	  Sozialberatung	  mit	  älteren	  Menschen	  und	  der	  spezifische	  Sozialberatung	  
von	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  auseinander	  setzen.	  	   	  
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8.2 Sozialberatung	  von	  ältere	  Menschen	  
Die	   Sozialberatung	   ältere	  Menschen	   stützt	   sich	   in	   der	   Schweiz	   auf	   die	   gesetzliche	   Bestim-‐
mung	  und	  die	  Ausführungen	  zu	  den	  Zielgruppen,	  Leistungen,	  Qualität	  und	  fachlichen	  Anfor-‐
derungen	  von	  Art.	  101	  bis	  AHVG.	  Dieses	  Dokument	  befindet	  sich	  im	  Anhang	  dieser	  Bachelor-‐
Arbeit.	  

Die	  Pro	  Senectute	   ist	  eine	  der	   führenden	  Organisationen	   im	  Bereich	  der	  Altenarbeit	   in	  der	  
Schweiz.	   Ergebnisse	  und	  Kennzahlen	  des	   letztjährigen	   Leistungsberichtes	  der	   Pro	   Senctute	  
werden	  in	  diesem	  Kapitel	  als	  praxisrelevant	  herbeigezogen.	  	  

8.2.1 Beratungsthemen	  	  
Ingeborg	  Pressel	  (1982)	  hält	  fest,	  dass	  resultierend	  aus	  materiellen,	  sozialen	  und	  psychischen	  
Notlagen	  und	  Problemen,	  welche	  mit	  der	  Lebenssituation	  Alter	  als	  solche	  verbunden	  seien,	  
die	  Sozialberatung	  ältere	  Menschen	  ein	  spezialisiertes	  Angebot	  der	  Sozialen	  Arbeit	  darstellt	  
(zit.	  in	  Fred	  Karl,	  2013,	  S.	  41).	  Zum	  Problem	  werden	  und	  ratlos	  machen	  können	  zum	  Beispiel	  
folgende	  Sachverhalte	  und	  Phänomene:	  

• Das	  Ausscheiden	  aus	  dem	  Berufsleben	  

• Der	  Verlust	  an	  gesellschaftlichen,	  sozialen	  Aufgaben	  

• Der	  Tod	  des	  (Ehe-‐)Partners	  

• Das	  Bewusstwerden	  der	  Endlichkeit	  des	  eigenen	  Lebens	  

• Die	  Angst	  im	  Alter	  auf	  andere	  angewiesen	  zu	  sein	  oder	  über	  keine	  ausreichend	  finan-‐
ziellen	  Rücklagen	  zu	  verfügen	  

• Die	  Gefahr	  sozialer	  Verluste	  aufgrund	  Krankheit	  und	  Mobilitätseinschränkungen	  	  

• Die	  Erfahrung	  einer	  gezielten	  Herabsetzung	  der	  eigenen	  Person	  aufgrund	  des	  höhe-‐
ren	  Lebensalters	  und	  die	  daraus	  resultierte	  unangemessene	  Behandlung	  und	  vorbe-‐
dachte	  Benachteiligung	  älterer	  Menschen	  gegenüber	  jüngeren	  Personen	  	  

(Pro	  Senectute	  Schweiz,	  2013,	  S.	  11-‐14)	  

Die	   geschilderten	   Auslöser,	   Empfindungen	   und	   Zustände	   von	   Sorge,	   Angst,	   Missbefinden	  
und	  Ratlosigkeit	  können	  subjektiv	  als	  mehr	  oder	  weniger	  belastend	  empfunden	  werden	  und	  
weisen	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  beziehungsweise	  von	  Person	  zu	  Person	  unterschiedliche	   Intensität,	  
Bedeutung	  und	  Auswirkungen	  auf.	  

Nach	  Meinolf	  Peters	  (2014)	   ist	  ein	  verbindendes	  und	  daher	  charakteristisches	  Merkmal	  für	  
die	  genannten	  Problemlagen	  und	  Krisensituationen	  der	  Tatbestand,	  dass	  sie	  durch	  den	  älte-‐
ren	  Menschen	  allein	  oft	  nicht	  mehr	  gelöst,	  überstanden	  und	  überwunden	  werden	  können	  (S.	  
45).	  Harald	  Blonski	  (2013)	  merkt	  ergänzend	  dazu	  an,	  dass	  selbst	  im	  Falle	  vorhandener	  Laien-‐
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hilfe	   und	  Unterstützung	   durch	   nahestehenden	  Menschen,	   die	   Lösungen	  und	  Auswege	  nur	  
selten	  dauerhaft,	  zielführend	  und	  für	  die	  Beteiligten	  befriedigend	  sind.	  Bei	  gegebener	  oder	  
empfundener	   Ausweglosigkeit	   und	   Beeinträchtigung	   reichen	   Laienhilfe	   einfach	   nicht	  mehr	  
aus	  und	  sie	  müssen	  durch	   fachliche	  Beratung	  ergänzt	  beziehungsweise	  ersetzt	  werden.	   (S.	  
63-‐66)	  Peters	  (2014)	  hält	  ebenfalls	  fest,	  dass	  die	  Beratungsthemen	  in	  der	  Praxis	  durch	  Ambi-‐
valenz	  gefärbt	  sind	  (S.	  45).	  Der	  Begriff	  Ambivalenz	  wird	  als	  „eine	  nicht	  ohne	  weiteres	  auflös-‐
bare	  Gegensätzlichkeit	  mit	   dem	  Gefühl	   des	  Hin-‐	   und	  Hergerissen	   seins	   zwischen	   einander	  
polar	  entgegen	  gesetzten	  Kräften“	  definiert	  (S.	  39).	  Daraus	  lässt	  sich	  ableiten,	  dass	  sich	  die	  
Wohnberatung	  beispielsweise	  nicht	  nur	  auf	  die	  Informationsweitergabe	  von	  Wohnmöglich-‐
keiten	  im	  Alter	  bezieht	  sondern	  auch	  der	  subjektiven	  höchst	  ambivalenten	  Bedeutung	  Rech-‐
nung	  zu	  tragen	  hat,	  mit	  welcher	  ältere	  Menschen	   ihr	  Wohnumfeld	  wahrnehmen.	  Nach	  Pe-‐
ters	   (2014)	   indizieren	   ambivalente	  Beratungsinhalte	   einen	  psychosozialen	  Beratungsansatz	  
(S.	  39).	  

8.2.2 Fachliche	  Grundlagen	  
Nach	  Christian	  Leopold,	  Paula	  Heinecker	  und	  Stefan	  Pohlmann	  (2013)	  ist	  die	  Frage,	  auf	  wel-‐
che	  Weise	  die	  Beratung	  ältere	  Menschen	  erfolgen	  sollte,	  von	  zu	  vielen	  Variablen	  und	  Kom-‐
ponenten	  abhängig	  ist,	  als	  dass	  eine	  generelle	  Aussage	  dazu	  gemacht	  oder	  eine	  einzige,	  spe-‐
zielle	  Methode	   benannt	  werden	   kann.	   Forschungsbeiträge	   zur	   Sozialberatung	   ältere	  Men-‐
schen	   lassen	   jedoch	   darauf	   schliessen,	   dass	   Sozialarbeitende	   in	   der	   Praxis	   in	   erster	   Linie	  
Grundlagen	   psychosozialer	   Beratung	   anwenden	   und	   eine	   personenzentrierte	   Haltung	   ein-‐
nehmen.	  (S.	  121)	  	  

Psychosoziale	   Beratung:	  Als	  Wesensmerkmal	  psychosozialer	  Beratung	  hebt	  Heike	  Schnoor	  
(2006)	   hervor,	   dass	   diese	   darauf	   abzielt,	   einer	   belasteten	   ratsuchenden	   Person	   Orientie-‐
rungs-‐,	  Planungs-‐,	  Entscheidungs-‐	  und	  Bewältigungshilfen	  zu	  vermitteln.	  Im	  Sinne	  einer	  Hilfe	  
zur	  Selbsthilfe	  soll	  die	  Handlungssicherheit	  der	  ratsuchenden	  Person	  erhöht	  werden.	  Neben	  
Informationsvermittlung	   sind	   damit	   auch	   eine	   Reflexion	   der	  Ursachen	   der	   aktuellen	   Prob-‐
lemlage	   sowie	   eine	   Neustrukturierung	   der	   Situation	   verbunden.	   Vor	   diesem	   Hintergrund	  
sollen	  neue	  Problemlösungen	  ermöglicht	  werden.	  Dabei	   geht	  es	  wesentlich	  darum,	  die	  Ei-‐
genbemühungen	  der	   ratsuchenden	  Person	   zu	  unterstützen	  und	   ihre	  Kompetenzen	   zur	  Be-‐
wältigung	  der	  anstehenden	  Aufgaben	  zu	  erhöhen.	  (zit.	  in	  Meinolf	  Peters,	  2014,	  S.	  38)	  	  

Peters	  (2011)	  merkt	  an,	  dass	  psychosoziale	  Beratung	  jeweils	  die	  psychische	  und	  soziale	  Wirk-‐
lichkeitsebene	  eines	  Menschen	  bei	   der	   erfolgreichen	  Bewältigung	  unterstützt	   (S.	   109).	   Pe-‐
ters	   (2014)	   folgernd,	   fokussiert	   sich	   psychosoziale	   Beratung	   in	   der	   Lebensphase	   Alter,	   auf	  
das	   Zusammenspiel	   von	   sozialen	   Lebensverhältnissen	   und	   psychischen	   Kapazitäten.	   Zum	  
einen	   ist	   damit	   die	   Entwicklungspsychologie	   des	   Alterns	   angesprochen,	   zum	   anderen	   die	  
lebensweltlichen	  Bezüge	  und	  die	  damit	  verbundenen	  sozialen	  Problemlagen.	  Während	  sich	  
die	  Entwicklungspsychologie	  (vgl.	  Kapitel	  4.5.2)	  gewissermassen	  auf	  die	  subjektive	  Innenan-‐
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sicht	   fokussiert,	   betonen	   die	   lebensweltlichen	   Bezüge,	   hinsichtlich	   der	   Individualisierung-‐	  
und	   Pluralisierungsprozesse,	   eine	   zunehmende	  Binnendifferenzierung	   der	   Lebensphase	  Al-‐
ter.	  (S.	  39-‐41)	  Psychosoziale	  Beratung	  fokussiert	  sich	  damit	  auf	  die	  Bewältigung	  von	  psychi-‐
schen	  und	  sozialen	  Problemen,	  welche	  mit	  der	  Lebenssituation	  Alter	  als	   solche	  verbunden	  
sind.	  

Ressourcenorientierte	  Bewältigung:	  Stefan	  Pohlmann	  (2013)	  merkt	  an,	  dass	  sich	  die	  Sozial-‐
beratung	  ältere	  Menschen	  nicht	  alleine	  auf	  die	  Bewältigung	  bereits	  eingetretener	  Probleme	  
beschränken	  kann.	  Es	  gilt	   vielmehr	  die	  Ressourcen	  und	  Potentiale	  ältere	  Menschen	   in	  den	  
Vordergrund	  zu	  rücken.	   (S.	  26)	  Pohlmann	   (2013)	  betont	  vor	  allem	  die	  sozialen	  und	  psychi-‐
schen	  Ressourcen	  der	  Älteren,	  die	  es	  zu	  entdecken,	  zu	  aktivieren	  und	  zu	  sichern	  gilt.	  Beson-‐
dere	  Stärken	  der	  älteren	  Menschen	  liegen	  in	  ihrem	  allgemeinen	  Lebens-‐	  und	  Erfahrungswis-‐
sen.	  Kreativität	  und	   Innovationsfähigkeit	   sind	  demnach	  kein	  Monopol	  der	   Jugend.	  Oftmals	  
unterschätzen	  ältere	  Menschen	  diese	  Ressourcen	  und	  setzen	  sie	  im	  Alltag	  nicht	  optimal	  ein.	  
Sie	   sind	   sich	  nicht	   darüber	   im	  Klaren	  über	  welchen	  Wissensschatz	   sie	   verfügen.	   (S.	   26-‐30)	  
Das	  Wohlbefinden	  und	  die	  Lebensqualität	  eines	  Menschen,	  seine	  Alltagsgestaltung	  und	  sein	  
Umgang	  mit	  alterstypischen	  und	  individuellen	  Belastungsfaktoren	  sind	  somit	  von	  verfügba-‐
ren	   Ressourcen	   und	   oder	   zu	   erschliessenden	   Ressourcen	   abhängig.	   Nach	   Frank	  Nestmann	  
(2007)	  sind	  Menschen	  dann	  belastet,	  wenn	  Ressourcen	   fehlen,	  Ressourcen	  verloren	  gehen	  
oder	   ein	   Ressourcenverlust	   befürchtet	   wird	   (S.	   728).	   Ressourcenorientierte	   Bewältigung	  
heisst	  deshalb,	  sensibilisieren	  und	  die	  Menschen	  befähigen,	  mit	  Belastungen	  und	  Problemen	  
umzugehen	  und	  den	  Alltag	  zu	  gestalten.	  	  

Gemäss	  Thomas	  Möbius	   (2010)	  kann	  die	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  von	  Menschen	  gelingen,	  
wenn	  die	  Prinzipen	  der	  Selbstorganisation	  und	  Selbstregulation	  respektiert	  werden	  und	  es	  in	  
einem	  gemeinsamen	  Aushandlungsprozess	  mit	  den	  Betroffenen	  gelingt,	  alte	  Ressourcen	  zu	  
erschliessen,	  neue	  Ressourcen	   zu	  entdecken,	  Ressourcenverlust	   zu	   verhindern	  und	  die	   zur	  
Verfügung	  stehenden	  Ressourcen	  für	  die	  Bewältigung	  zu	  nutzen	  (S.	  14-‐16).	  

Nach	  Möbius	  (2010,	  S.15)	  bedeutet	  in	  der	  Sozialberatung	  Ressourcenorientierung:	  

• Veränderung	  des	  Fokus	  auf	  die	  Klientinnen	  und	  Klienten	  
Stärken	   und	   Potenziale	   der	   Klientel	   und	   ihres	   Umfeldes,	   die	   zur	   Bewältigung	   der	  
Probleme	  aktiviert	  werden	  können	  werden	  zur	  Bezugsgrössen	  für	  die	  Problembear-‐
beitung.	  

• Die	  Klientinnen	  und	  Klienten	  verändern	  sich	  von	  den	  passiven	  Hilfeempfangenden	  
zum	  „Co-‐Produzierenden“	  der	  Hilfe	  
Die	  Klientinnen	  und	  Klienten	  sind	  Expertinnen	  und	  Experten	  ihres	  Lebens	  und	  können	  
benennen,	  was	  sie	  brauchen	  um	  dieses	  Ziel	  zu	  verfolgen.	   	  
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• Die	  Bedeutung	  der	  Beziehung	  zur	  Fachperson	  reduziert	  sich	  zu	  Gunsten	  von	  Bezie-‐
hungen	  im	  sozialen	  Netzwerk	  
Das	  Ziel	  der	  Beratung	  ist	  es,	  belastbare,	  positive	  und	  tragende	  Beziehungen	  im	  sozia-‐
len	  Umfeld	  der	  Klientel	  aufzubauen	  und	  die	  Klientinnen	  und	  Klienten	  von	  den	  profes-‐
sionellen	  Hilfebeziehungen	  unabhängiger	  zu	  machen.	  

• Soziale	  Beziehungen	  und	  soziale	  Netzwerke	  gewinnen	  an	  Bedeutung	  
Durch	  die	  Absicht,	  die	  Klientinnen	  und	  Klienten	  zur	  gelingenden	  Bewältigung	  zu	  be-‐
fähigen	  und	  zu	  ermächtigen,	  werden	  soziale	  Beziehungen	  und	  die	  soziale	  Vernetzung	  
sowie	  die	  soziale	  Teilhabe	  zum	  vermehrten	  Interventionsbereich	  der	  Sozialberatung.	  

• Die	  Perspektive	  erweitert	  sich	  auf	  die	  sozialen	  Makrobedingungen	  
Mit	   der	   Ressourcenorientierung	   engagiert	   sich	   die	   Sozialberatung	   verstärkt	   für	   för-‐
derliche	  soziale	  Umfeldbedingungen.	  Diese	  ermöglichen	  überhaupt	  eine	  ressourcen-‐
orientierte	  Beratung.	  Dies	  weil	  Ressourcen	  nur	  aktiviert	  werden,	  wenn	  sie	  im	  sozialen	  
System	  vorhanden	  sind.	  	  

Frank	  Nestmann	  (2007)	  merkt	  an,	  dass	  die	  Ressourcenorientierung	  den	  Blick	  auf	  die	  Stärken	  
und	   Potenziale	   der	  Menschen	  wendet.	   Daraus	   lässt	   sich	   schliessen,	   dass	   bei	   der	   Ressour-‐
cenorientierung	   die	   professionelle	   Haltung	   von	   besonderer	   Bedeutung	   ist:	   Eine	   fehlende	  
Ressourcenorientierung	  z.B.	  durch	  „besser	  wissen“	  über	  einen	  „sinnvollen“	  Umgang	  mit	  dem	  
Prozess	  des	  Alterns	  kann	  zur	  Entmündigung	  und	  Ressourcendestabilisierung	  von	  Menschen	  
führen.	  (S.	  730-‐733)	  	  

Personenzentrierte	   Haltung:	  Wie	  vorhergehende	  Kapitel	   aufzeigen,	   stellt	   die	   Lebensphase	  
Alter	   für	   jeden	   Menschen	   eine	   ganz	   neue,	   einmalige	   und	   andere	   Erfahrung	   dar.	   Marlis	  
Pörtner	  (2005)	  merkt	  dahingehend	  an,	  dass	  dieser	  individuelle	  Spannungsbogen	  mit	  seinen	  
vielfältigen	  Schattierungen	  und	  Gegensätzlichkeit,	  zunehmend	  auch	  die	  Beratungspraxis	  be-‐
stimmt.	  Sensibilität	  für	  die	  Vielseitigkeit	  des	  individuellen	  Erlebens	  ist	  deshalb	  eine	  Grundvo-‐
raussetzung	   für	   eine	   umfassende	   und	   ressourcenorientierte	   Sozialberatung	   älterer	   Men-‐
schen.	  (S.	  27-‐28)	  Pörtner	  (2005)	  führt	  weiter	  aus,	  dass	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	   in	  
der	  Praxis	  dieser	  Aufgabe	  nur	  dann	  gerecht	  werden	  können,	  wenn	  sie	  sich	  am	  subjektiven	  
Erleben	  der	  älteren	  Menschen	  orientieren.	  Die	  personenzentrierte	  Arbeitsweise	  entspricht	  
von	  ihren	  Grundlagen	  her	  und	  in	   ihren	  methodischen	  Ansätzen	  diesen	  Anforderungen.	  Aus	  
diesem	  Grunde	  ist	  sie	  für	  die	  Sozialberatung	  von	  älteren	  Menschen	  besonders	  geeignet.	  (S.	  
28-‐29)	  

Nach	  Mechthild	   Seithe	   (2008)	   sind	  das	  Persönlichkeitsmodell	   und	  die	  Grundhaltungen	  des	  
amerikanischen	   Humanpsychologen	   Carl	   Rogers,	   die	   entscheidenden	   Kernmerkmale	   der	  
personenzentrierten	  Arbeitsweise	  (S.	  69).	  	  

Gemäss	   Blonski	   (2013)	   basiert	   das	   humanistische	   Menschenbild	   von	   Carl	   Rogers	   auf	   der	  
Überzeugung,	  dass	   jeder	  Mensch	  grundsätzlich	  darauf	  ausgerichtet	   ist,	   sich	  weiterzuentwi-‐
ckeln	   und	   seine	   persönlichen	   Ressourcen	   zu	   nutzen,	   um	   die	   Realität	   zu	   bewältigen.	   Diese	  
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Tendenz	   wird	   angeregt	   und	   gestützt	   durch	   zwischenmenschliche	   Erfahrungen,	   besonders	  
dann,	   wenn	   die	   Begegnung	   durch	   Respekt	   vor	   individueller	   Verschiedenartigkeit	   gekenn-‐
zeichnet	   ist,	   um	  dessen	  Erkenntnis	   und	  Verständnis	   sich	  das	  Gegenüber	  bemüht.	  Der	   ent-‐
scheidende	  Faktor	  zur	  Unterstützung	  dieses	  Bemühen	  ist	  die	  personenzentrierte	  Haltung.	  (S.	  
57-‐59)	  

In	  Anlehnung	  an	  Carl	  Rogers	  (1961),	  wird	  die	  personenzentrierte	  Haltung	  durch	  drei	  Elemen-‐
te	  charakterisiert:	  

• Empathie	  

Darunter	  wird	   die	   Fähigkeit	   verstanden,	   das	   Erleben	   und	   die	  Gefühle	   andere	  Men-‐
schen	  genau	  und	  sensibel	  zu	  erfassen.	  Den	  Versuch,	  sich	  möglichst	  genau	  in	  ihr	  Erle-‐
ben	  und	  in	  ihre	  Welt	  zu	  versetzen.	  	  

• Wertschätzung	  

Darunter	  wird	  die	  Fähigkeit	  verstanden,	  eine	  Person	  so	  zu	  akzeptieren,	  wie	  sie	  im	  Au-‐
genblick	   ist,	   mit	   all	   ihren	   Schwierigkeiten	   und	  Möglichkeiten,	   ohne	   sie	   zu	   werten.	  
Nicht	   werten	   bedeutet	   nicht,	   selber	   keine	  Werte	   zu	   haben,	   sondern	   im	   Gegenteil,	  
sich	  der	  eigenen	  Wertehaltungen	  klar	  bewusst	  zu	  sein,	  diese	  aber	  nicht	  dem	  Gegen-‐
über	  überstülpen	  zu	  wollen.	  Alte	  Menschen	  haben	  oft	  ganz	  andere	  Wertehaltungen	  
als	  die	  Jüngeren,	  von	  denen	  sie	  beraten	  werden.	  Das	  muss	  in	  der	  Praxis	  berücksichtig	  
und	  respektiert	  werden.	  	  

• Kongruenz	  

Darunter	  wird	   die	   Fähigkeit	   verstanden,	   dem	  anderen	  Menschen	   als	   Person	   zu	   be-‐
gegnen	  und	  sich	  nicht	  hinter	  einer	  professionellen	  Maske	  zu	  verstecken.	  Das	  bedingt,	  
sich	  der	  eigenen	  Gefühle,	  Impulse	  und	  Eindrücke	  bewusst	  zu	  sein.	  In	  der	  Beratungs-‐
praxis	   müssen	   Professionelle	   der	   Sozialen	   Arbeit	   abschätzen	   können,	   wann	   es	   im	  
Rahmen	  ihrer	  Aufgaben	  sinnvoll	  ist	  ihre	  Gefühle	  zu	  äussern	  und	  wann	  nicht.	  

(zit.	  in	  Marlis	  Pörtner,	  2005,	  S.	  31)	  

Ein	   vertieftes	   Verständnis	   der	   Bedeutung	   von	   Empathie,	   Wertschätzung	   und	   Kongruenz,	  
vermittelt	  Rogers	  Theorie	  vom	  Selbstkonzept.	  Nach	  Pörtner	  (2005)	  stellt	  das	  Selbstkonzept	  
ein	  wichtiges	  Element	  der	  personenzentrierten	  Haltung	  dar,	  welches	  ausserordentlich	  hilf-‐
reich	  ist,	  um	  andere	  Menschen	  besser	  verstehen	  zu	  können.	  (S.	  32-‐33).	  Pörtner	  (2005)	  defi-‐
niert	  Selbstkonzept	  als	  das	  Bild,	  das	  ein	  Mensch	  von	  sich	  hat	  und	  wie	  er	  es	  bewertet.	  Dieses	  
Bild	  ist	  kein	  starres	  Konstrukt	  sondern	  wandelt	  sich	  fortlaufend.	  Dies	  aufgrund	  der	  Erfahrun-‐
gen,	  welche	  ein	  Mensch	  im	  Laufe	  seines	  Lebens	  macht.	  Massgeblich	  für	  die	  Entwicklung	  des	  
Selbstkonzeptes	   ist	   die	   individuelle	   Bewertung	   von	   Erfahrungen.	  Mit	   zunehmendem	   Alter	  
verlangsamt	  sich	  die	  Flexibilität	  des	  Selbstkonzeptes.	  Ältere	  Menschen	  brauchen	  länger,	  um	  
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neue	  und	  nicht	  immer	  willkommene	  Erfahrungen	  in	  ihr	  Selbstkonzept	  zu	  integrieren.	  Dies	  ist	  
teilweise	  nur	  in	  ganz	  kleinen	  Schritten	  umsetzbar.	  (S.	  33)	  

Pörtner	  (2005)	  führt	  aus,	  dass	  wenn	  sich	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  an	  das	  oben	  be-‐
schrieben	   Verständnis	   in	   ihrer	   Beratungspraxis	   vor	   Augen	   halten,	   es	   ihnen	   leichter	   fallen	  
wird,	  Geduld	   für	   ältere	  Menschen	   aufzubringen,	  welche	   an	   liebgewordenen	  Vorstellungen	  
von	  sich	  selber	  festhalten.	  Auch	  wenn	  diese	  nicht	  mehr	  ganz	  der	  Wirklichkeit	  entsprechen.	  
(S.	  34)	  Pörtner	  (2005)	  merkt	  weiter	  an,	  dass	  es	  aber	  auch	  ältere	  Menschen	  gibt,	  sie	  sich	  mit	  
dem	  negativen	  Bewertungen,	  welche	  von	  aussen	  auf	  sie	  kommen,	   identifizieren.	  In	  diesem	  
Fall	  müssen	  Professionelle	  der	   Sozialen	  Arbeit	   in	  der	  Beratungspraxis	  darauf	  bedacht	   sein,	  
dieses	   negative	   Selbstkonzept	   nicht	   unabsichtlich	   zu	   verstärken,	   sondern	   entgegengesetzt	  
die	   Ressourcen	   hervorheben,	   die	   bei	   jedem	  Menschen,	   vielleicht	   ganz	   unscheinbar,	   noch	  
immer	  vorhanden	  sind.	  (S.	  35)	  	  

Gemäss	  Pörtner	  (2005,	  S.	  41-‐56)	  ergeben	  sich	  aus	  der	  personenzentrierten	  Sichtweise	  einige	  
Handlungsgrundsätze,	  die	  für	  die	  Sozialberatung	  von	  älteren	  Menschen	  von	  Bedeutung	  sind:	  	  

1. Klarheit	  schafft	  Sicherheit	  und	  Vertrauen	  

2. Das	  Erleben	  ist	  der	  Schlüssel	  zum	  Verstehen	  und	  Handeln	  

3. Entscheidend	  ist	  nicht	  was	  fehlt,	  sondern	  was	  da	  ist	  

4. Entwicklung	  ist	  ein	  lebenslanger	  Prozess	  

5. Selbstverantwortung	  hat	  existentielle	  Bedeutung	  

6. Die	  Person	  ist	  mehr	  als	  ihr	  gegenwärtiger	  Zustand	  

7. Es	  gibt	  nicht	  nur	  (m)eine	  Realität	  

	  

Laut	   Pörtner	   (2005,	   S.	   57-‐81)	   lassen	   sich	   aus	   den	   obengenannten	   Grundsätzen	   konkrete	  
Richtlinien	  für	  die	  Beratungspraxis	  ableiten:	  	  

• Auf	  das	  Erleben	  eingehen	  
Wie	   die	   ratsuchenden	   älteren	  Menschen	   die	   jeweilige	   Situation	   erleben,	   wird	   ver-‐
standen	  und	  berücksichtigt.	  	  

• Eigenständigkeit	  unterstützen	  
Der	  persönliche	  Rhythmus	  von	  älteren	  ratsuchenden	  Menschen	  wird	  respektiert	  und	  
sie	  werden	  in	  Selbstverantwortung	  unterstützt.	   	  
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• Wahlmöglichkeiten	  bieten	  
Den	  ratsuchenden	  älteren	  Menschen	  werden	  überschaubare	  Wahlmöglichkeiten	  ge-‐
boten,	  welche	  sie	  nutzen	  können	  und	  die	  sie	  nicht	  überfordern.	  

• Stützen	  für	  selbstständiges	  Handeln	  geben	  
Die	   von	   den	   ratsuchenden	   älteren	   Menschen	   benannte	   Schwierigkeit	   wird	   mittels	  
angemessen	   Stützten	   überbrückt,	   die	   ein	   situationsadäquates	   selbstständiges	   Han-‐
deln	  ermöglichen.	  

• Kleine	  Schritte	  beachten	  und	  ermutigen	  
Die	   im	   Verlaufe	   des	   Beratungsprozess	   gelingenden	   Entwicklungsschritte	   werden	  
wahrgenommen	  und	   anerkennt.	   Ältere	   ratsuchende	  Menschen	  werden	  darauf	   auf-‐
merksam	  gemacht	  und	  ermutigt.	  

• Den	  eigenen	  Anteil	  anerkennen	  
Im	  Beratungsprozess	  sind	  Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	   fähig	  und	  bereit	  das	  ei-‐
gene	  Handeln	  zu	  reflektieren.	  

• Zuhören	  /	  Erstnehmen	  /	  Die	  Sprache	  des	  Gegenübers	  finden	  
In	  der	  Interaktion	  mit	  älteren	  ratsuchenden	  Menschen	  sind	  Professionelle	  der	  Sozia-‐
len	  Arbeit	  fähig	  und	  bereit,	  eigene	  Vorstellungen	  beiseite	  zu	  stellen	  und	  sich	  auf	  die	  
Welt	   des	  Gegenübers	   einzulassen.	   Professionelle	   der	   Sozialen	  Arbeit	   hören	   älteren	  
ratsuchenden	  Menschen	  genau	  zu	  und	  vermischen	  das	  was	  sie	  hören	  nicht	  mit	  eige-‐
nen	  Ansichten.	  

Beratungsbeziehung:	  Kirsten	  Aner	  (2010)	  stellt	  in	  ihrer	  Studie,	  über	  die	  Sozialberatung	  älte-‐
rer	   Menschen	   fest,	   dass	   die	   Beratenden	   die	   Bedeutung	   der	   Beratungsbeziehung	   als	   sehr	  
hoch	  einschätzen,	  jedoch	  sich	  keineswegs	  immer	  der	  Bedeutung	  der	  Altersdifferenz	  für	  diese	  
Beziehung	  bewusst	  sind.	  Sie	  geht	  davon	  aus,	  dass	  die	  Beteiligten	  in	  der	  Beratungskonstella-‐
tion	  wechselseitig	   ihr	  Alter	  anzeigen	  und	  damit	  mit	  Bedeutungen	  verbundenen	  Prioritäten	  
oder	  auch	  Auslassungen	  erzeugen.	  Alter	  wird	   im	  Prozess	  der	   sprachlichen	   Interaktion	  kon-‐
struiert	  wobei	   dies	   kein	   bewusster	   Prozess	   ist.	   Vielmehr	   reflektieren	   Sozialarbeitende	   ihre	  
Umgangsweisen	  mit	   der	   Klientel,	   die	   ihnen	   in	   der	   Zahlung	   und	   Besonderheit	   gelebter	   Le-‐
bensjahre	   „voraus“	   sind,	   nicht	   bewusst.	   (S.	   12)	   Im	  Umgang	   von	   Sozialarbeitenden	  mit	   der	  
Altersdifferenz	  lassen	  sich	  folgende	  drei	  Typen	  ausmachen:	  

• Typus	  1	  „De-‐Thematisierung“	  
Die	   Sozialarbeitenden	   wenden	   ein	   allgemeingültiges	   Beratungskonzept	   situations-‐	  
und	  altersunabhängiger	  Problemlösung	  an,	  statt	  Alter	  als	  Bestandteil	  der	  Beratungs-‐
kommunikation	  und	  als	  Aspekt	  der	  Bewältigungssituation	  zu	  berücksichtigen.	   	  
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• Typus	  2	  „Pragmatische	  Berücksichtigung	  des	  Alters“	  
Die	  Sozialarbeitenden	  erkennen	  zwar	  in	  Ansätzen	  die	  lebenszeitliche	  Prägung	  der	  Be-‐
ratungsthemen	  und	  problematischen	  Lebenslagen,	  doch	  bleiben	  die	  Ambivalenz	  der	  
Altersdifferenz	  unberücksichtigt.	  	  

• Typus	  3	  „Generationenbeziehungen	  als	  Bestandteil	  beruflichen	  Rollenhandelns“	  
Die	   Sozialarbeitenden	   lassen	   sich	   auf	   die	   biographische	   Situation	   und	   Lebensge-‐
schichte	  der	  Klientel	  ein	  und	  die	  Ressourcen	  und	  Einschränkungen	  in	  der	  Lebenslage	  
des	  älteren	  Menschen	  werden	  wirklichkeitsnah	  wahrgenommen.	  Sowohl	  das	  eigenen	  
Alter	   als	   auch	   das	   der	   Klientel	  wird	   in	   den	   lebensgeschichtlichen	   und	   lebensweltli-‐
chen	  Kontext	  eingeordnet.	  	  

(Aner,	  2010,	  S.	  127-‐133)	  

Vor	  diesem	  Hintergrund	  rücken	  nebst	  der	  Dimension	  Alter	  beispielshalber	  Themen	  wie	  so-‐
ziale	  Ungleichheit	   oder	  Migration	   ins	   Blickfeld.	  Mithin	   Themen,	   die	   eng	  mit	   einem	   spezifi-‐
schen	   Beratungsbedarf	   verknüpft	   sind.	   Nachfolgend	  wird	   auf	   einen	   entsprechenden	   Bera-‐
tungsansatz	   für	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten,	   der	   sich	   auf	   die	   ausge-‐
führten	  fachlichen	  Grundlagen	  stützt,	  näher	  eingegangen.	  

8.3 Fachlicher	  Beratungsansatz	   für	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeits-‐
migranten	  

Prinzipiell	   lässt	   sich	   festhalten,	  dass	  die	   Situation	  älterer	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeits-‐
migranten	  im	  Vergleich	  zu	  den	  einheimischen	  Älteren	  in	  ihren	  Ausprägungen	  einige	  Beson-‐
derheiten	   aufweist	   (vgl.	   Kapitel	   2	   &	   Kapitel	   5).	   Bei	   praktischen	   Konzeptualisierungen	   sind	  
somit	  migrationsspezifische	  Wissensinhalte	  zu	  berücksichtigten.	  Im	  Folgenden	  wird	  auf	  diese	  
eingegangen	  und	  die	  Notwendigkeit	  speziell	  auf	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmig-‐
ranten	  ausgerichtete	  Kompetenzen	  von	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit	   in	  der	  Sozialbe-‐
ratung	  erörtert.	  	  

Nach	  Norbert	  Kunze	  (2014)	   liegt	  die	  Besonderheit	  der	  Lebenssituation	  von	  älteren	  Arbeits-‐
migrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  darin	  begründet,	  dass	  diese	  zugleich	  von	  alterstypischen	  
und	  migrationsspezifischen	  Herausforderungen	  bestimmt	   ist	   (S.	  53).	  Einerseits	  sind	  gemäss	  
Michael	  Vogt	  (2004)	  der	  Übertritt	  in	  das	  Rentenalter,	  durch	  das	  Alter	  ausgelöste	  gesundheit-‐
liche	  Veränderungen	  und	  die	  Konfrontation	  mit	  dem	  Verlust	  eines	  (Ehe-‐)	  Partners	  als	  alters-‐
typische	  Herausforderungen	  auszumachen	  (zit.	  in	  Kunze,	  2004,	  S.	  53).	  Anderseits	  findet	  nach	  
Kunze	  (2014)	  geleichzeitig	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  ursprünglichen	  Migrationszielen	  
statt.	  Die	  Frage	  nach	  Rückkehr	   ins	  Herkunftsland	  oder	  Verbleib	   im	  Aufnahmeland	  wird	   im-‐
mer	  wieder	  gestellt.	  (S.	  53)	  Gemäss	  Kökgiran	  und	  Schmitt	  (2011)	  trifft	  die	  Konfrontation	  mit	  
alterstypischen	   Problematiken	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   oftmals	  
vollkommen	   unvorbereitet.	   Da	   sie	   als	   junge	  Arbeitskräfte	   das	  Herkunftsland	   verlassen	   ha-‐
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ben,	  fehlt	  ihnen	  der	  direkte	  Bezug	  zur	  älteren	  Generation.	  Das	  Älterwerden	  der	  eigenen	  El-‐
tern	  wurde	  vielfach	  aus	  der	  Ferne	  wahrgenommen,	  die	  alltäglichen	  Problematiken	  nicht	  mit-‐
erlebt.	  Daraus	  resultiert	  eine	  untergeordnete	  Rolle	   für	  die	  Bedeutung	  des	  eigenen	  Alterns-‐
prozesses	  wie	  auch	   für	  die	  Auseinandersetzung	  eines	  möglichen	  zukünftigen	  erhöhten	  Un-‐
terstützungsbedarfs	   in	   der	   eigenen	   Lebenswelt.	   (S.	   244)	   Um	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  eine	  adäquate	  bedürfnis-‐	  und	   ressourcenorientierte	  Beratungsstruk-‐
turen	  zu	  bieten,	   ist	  es	   in	  diesem	  Sinne	  unumgänglich,	  die	  Migrationsgeschichte	  als	  biogra-‐
phisches	  Schlüsselerlebnis	  mit	  weit	  reichenden	  Auswirkungen	  für	  das	  gesamte	  Leben	  zu	  er-‐
kennen.	  

Dahingehend	  hält	  Salman	  Akhtar	  (2014)	  fest,	  dass	  die	  psychosoziale	  Situation	  durch	  die	  Mig-‐
rationserfahrung	  und	  die	  Lebensbedingungen	  beeinflusst	  wird.	  Migration	   ist	  ein	  komplexer	  
psychologischer	   Prozess	   mit	   Auswirkungen	   auf	   die	   individuelle	   Identität.	   (S.	   63)	   Jürgen	  
Hohmeier	   (2000)	   führt	  weiter	   aus,	   dass	   der	   biographische	   und	   kulturelle	   Bruch,	   die	   Tren-‐
nung	  von	  Familie	  und	  gewohnter	  Umwelt	  durch	  die	  Migration,	  Diskriminierungserfahrungen,	  
niedriges	   Einkommen	   und	   schlechte	  Wohnstandards	   zu	   einem	   erhöhten	   Beratungsbedarf	  
führen	  können	  (vgl.	  Kapitel	  2	  &	  Kapitel	  5).	  Dieser	  psychosoziale	  Bedarf	  an	  Beratung	  und	  Be-‐
treuung	  potenziert	  sich	  im	  Alter.	  (S.	  44-‐45)	  Kunze	  (2009)	  hält	  fest,	  dass	  bezogen	  auf	  migrati-‐
onsspezifische	  Beratung	  die	  bereits	  erwähnten	  Themen	  und	  die	  Beratungsbeziehung	   in	   je-‐
weiligen	  psychologischen,	  kulturellen	  und	  gesellschaftlichen	  Verständnis-‐	  und	  Handlungsho-‐
rizonten	  bewertet	  und	  für	  die	  Sozialberatung	  nutzbar	  gemacht	  werden	  müssen	  (zit.	  in	  Kunze,	  
2014,	  S.	  63).	  

8.3.1 Kultur-‐	  und	  migrantensensible	  Orientierung	  
Kobi	   (2008)	   führt	  aus,	  dass	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	   schlechte	  Erfahrun-‐
gen	   im	  Umgang	  mit	  den	  Behörden	   im	  Aufnahmeland	  gemacht	  haben.	   Sie	   fühlten	   sich	  oft-‐
mals	   unverstanden	   und	   suchten	   daher	   nicht	   aktiv	   den	   Kontakt	   zu	   öffentlichen	   Beratungs-‐	  
und	  Informationsstellen.	  Ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  nutzen	  vor	  allem	  
Beratungsangebote	   ihrer	   eigenen	   Vereine	   sowie	   Dienstleistungen	   der	   Konsulate.	   Zuneh-‐
mend	  werden	  aber	  auch	  Beratungsstellen	  in	  Anspruch	  genommen,	  die	  sich	  generell	  an	  älte-‐
re	  Menschen	   richten.	  Die	   ältere	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	   ist	   jedoch	  noch	   zu	  ungenü-‐
gend	   über	   Versorgungsangebote	   und	   Leistungsansprüche	   informiert.	   Dieser	   Informations-‐
mangel	   führt	   auf	   Seiten	  der	   älteren	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	   zu	  Hemmungen	  bei	   der	  
Inanspruchnahme	   von	   Ergänzungsleistungen	   und	  weiteren	   finanziellen	   Unterstützungsleis-‐
tungen.	  (S.	  154-‐157)	  Kunze	  (2014)	  führt	  weiter	  aus,	  dass	  auf	  Seite	  der	  Dienstleister	  und	  Insti-‐
tutionen,	  welche	  in	  diesem	  Sektor	  tätig	  sind,	  ebenfalls	  Zugangsbarrieren	  bestehen.	  Oft	  fehlt,	  
bedingt	  durch	  Unkenntnis	  eine	  spezifische	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  sprachlichen,	  religiö-‐
sen	   oder	   kulturellen	   Bedürfnissen	   der	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten.	  
(S.60)	  
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Für	  die	  praktische	  Konzeptualisierung	  bedeutet	  dies,	  die	  Berücksichtigung	  etwaiger	   kultur-‐	  
oder	   migrationsspezifischer	   Bedürfnislagen	   und	   eine	   Anpassung	   an	   die	   migrantische	   Le-‐
benswelt,	   ohne	   dass	   dies	   zu	   segregierenden	   oder	   kulturalisierenden	   Angebotsstrukturen	  
führt.	  Die	  Sensibilisierung	  von	  Beratungsangeboten	  bezogen	  auf	  eine	  kultur-‐	  und	  migranten-‐
sensible	  Beratungsarbeit	  soll	  mit	  dem	  nachfolgenden	  Modell,	  welches	  in	  Abbildung	  6	  ersicht-‐
lich	  ist,	  sichergestellt	  und	  vorangetrieben	  werden.	  

	  
Abbildung	  6:	  Schaubild	  zur	  interkulturellen	  psychologischen	  Beratung	  mit	  älteren	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  als	  mehr-‐
dimensionales	  Verstehens-‐	  und	  Handlungsmodell	  (Kunze,	  2014,	  S.	  71)	  
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Das	  Schaubild	  verdeutlicht,	  dass	  die	  Beziehung	  zwischen	  beratenden	  und	  ratsuchenden	  Per-‐
son	   im	   Zentrum	   steht,	   zugleich	   aber	   auch	   psychologische,	   kulturelle	   und	   gesellschaftliche	  
Bedeutungskontexte	  einbezogen	  werden.	  Diese	  Kontexte	  unterstützen	  um	  bislang	  eher	  aus-‐
geblendete	  Wirklichkeitsbereiche	  besser	  erfassen	  zu	  können.	  

Psychologischer	  Bedeutungskontext:	  In	  diesem	  Kontext	  wird	  gemäss	  Kunze	  (2014)	  das	  psy-‐
chologische	   Verständnis	   der	   älteren	   ratsuchenden	   Personen	   genauer	   betrachtet.	   Es	   geht	  
darum,	  das	  systemische	  Verständnis	  im	  Sinn	  einer	  Diagnostik	  herauszufiltern.	  Welche	  Sicht-‐
weise	   hat	   die	   Person	   auf	   die	   von	   ihr	   geschilderten	   Problemlage	   und	  wie	   fliesst	   diese	   An-‐
sichtsweise	  in	  die	  Beziehung	  zwischen	  ratsuchender	  und	  beratender	  Person	  ein.	  Im	  psycho-‐
logischen	  Bedeutungskontext	  setzt	  sich	  die	  beratende	  Person	  mit	  Befremdung	  auseinander.	  
Diese	   tritt	   sowohl	   in	  der	  Kommunikation	  als	   auch	  den	  geschilderten	  Problemlagen	  auf.	   (S.	  
64)	  Hahn	  (2011)	  merkt	  dahingehend	  an,	  dass	  die	  beratende	  Personen,	  im	  Sinne	  der	  Selbst-‐
wahrnehmung,	  Irritationen	  erkennt	  und	  diese	  in	  Bezug	  zu	  eigenen	  und	  fremden	  Positionen	  
einordnet	   (S.	   79-‐81).	   Kunze	   (2014)	   führt	   weiter	   aus,	   dass	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	  
Arbeitsmigranten	   zusätzlich	   noch	   mit	   kulturellen	   und	   gesellschaftlichen	   Befremdung	   kon-‐
frontiert	  sind.	  Der	  psychologische	  Veränderungsprozess	  innerhalb	  der	  Beratung	  vollzieht	  sich	  
daher	  in	  mehreren	  Schritten.	  Relevant	  in	  der	  Beratung	  mit	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  
Arbeitsmigranten	  sind	  biographisch	  bedingte	  Trennungserfahrungen.	  Die	  beratende	  Person	  
setzt	   sich	   im	   psychologischen	   Bedeutungskontext	   vertieft	  mit	   der	   Diagnostik	   auseinander.	  
Dies,	   damit	   daraus	   gezielt	   die	   Fähigkeiten	   und	   Fertigkeiten	   der	   ratsuchenden	   älteren	   Ar-‐
beitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   gestärkt	   werden	   können.	   Im	   Fokus	   stehen	   dabei	  
Ressourcen,	  welche	   sich	  die	  Personen	  durch	  die	  Migration	  angeeignet	  haben.	   So	   zum	  Bei-‐
spiel	   im	   Bereich	   der	   Sprache	   oder	   der	  Mobilität	   sowie	   der	   kulturellen	   Flexibilität	   und	   der	  
Offenheit.	  (S.	  64-‐65)	  

Kultureller	  Bedeutungskontext:	  In	  diesem	  Kontext	  geht	  es	  nach	  Kunze	  (2014)	  um	  die	  kultu-‐
rellen	   Unterschiede	   und	   ihre	   Auswirkungen	   bezogen	   auf	   die	   Sprache,	   Werteorientierung,	  
Religion	  und	  kulturellen	  Lernprozessen	  in	  der	  Beziehung	  zwischen	  den	  beratenden	  Personen	  
und	  den	  ratsuchenden	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten.	  Bei	  der	  Sprache	  
werden	  in	  diesem	  Teilbereich	  sowohl	  die	  nicht	  gesprochene	  Sprache	  oder	  Fremdsprache	  des	  
Aufnahmelandes	  als	  auch	  um	  die	  Muttersprache	  des	  Herkunftslandes	  und	   ihre	  Auswirkun-‐
gen	   auf	   die	  Beratung	   thematisiert.	   (S.	   67)	  Hahn	   (2011)	  merkt	   an,	   dass	   die	   kommunikative	  
Dimension	   im	  Kontext	  der	  Sozialberatung	  von	  Menschen	  mit	   fehlenden	  Sprachkenntnissen	  
eine	  besondere	  Beachtung	  verdient.	  Dies	   insoweit	  die	  beratende	  als	  auch	  die	   ratsuchende	  
Person	  nicht	  über	  dieselben	  kommunikativen	  Möglichkeiten	   in	  einer	  Sprache	  verfügen	  und	  
gegebenenfalls	  vermittelt	  über	  dolmetschende	  Personen	  kommunizieren.	  Diese	  Konstellati-‐
on	  wirkt	  sich	  auf	  die	  Beratungsbeziehung	  aus	  und	  damit	  auf	  das	  Gelingen	  einer	  Beratung.	  (S.	  
79)	  Kunze	  (2014)	  führt	  weiter	  aus,	  dass	  es	  darum	  geht,	  kulturelle	  Unterschiede	  und	  die	  dar-‐
aus	  resultierenden	  Auswirkungen	  auf	  die	  beratende	  und	  ratsuchende	  Person	  wahrnehmen	  
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zu	  können.	  Diese	  Fähigkeit	  beinhaltet	  auch	  das	  Aushalten	  und	  die	  Klärung	  von	  ängstigenden	  
und	   kränkenden	   (Vor)	   Urteilen	   aufgrund	   von	   kulturellen	   Zuschreibungen.	   Dies	   setzt	   eine	  
Selbstreflexion	  der	  Werte-‐,	  Denk-‐,	  und	  Handlungsmuster	   im	  Kontext	  von	  Migration	  voraus.	  
In	  der	  Sozialberatung	  mit	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	   ist	  es	   zentral,	  
dass	  die	  Klientel	  dazu	  eingeladen	  wird,	   ihre	  kulturelle	  Sichtweise	  zur	  Bedeutung	  des	  Alters,	  
der	   Position	   innerhalb	   der	   Familie	   oder	   zum	  Familienzusammenhalt	   benennen	   zu	   können,	  
um	  dadurch	  ihre	  Sichtweise	  darzulegen.	  Diese	  kultursensible	  Ausgestaltung	  führt	  dazu,	  dass	  
die	  Selbstbeachtung	  und	  Selbstwirksamkeit	  der	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmig-‐
ranten	  gefördert	  wird	  (vgl.	  Kapitel	  3.2.4,	  Kapitel	  4.6	  &	  Kapitel	  7.1).	  Daraus	  resultieren	  Lern-‐
prozesse	  wie	  die	  Neuorientierung	  oder	  der	  die	  Relativierung	  von	  Wertevorstellungen.	  (S.	  67)	  

Gesellschaftlicher	  Bedeutungskontext:	  Kunze	   (2014)	  merkt	  an,	  dass	  sich	  der	  gesellschaftli-‐
che	   Bedeutungskontext	   der	   Ausgestaltung	   der	   Beziehungen	   zwischen	  Mehr-‐	   und	  Minder-‐
heitsbevölkerungen	  in	  der	  Sozialberatung	  verdichtet.	  Rassismus,	  Ausgrenzung	  und	  Diskrimi-‐
nierung	  sind	  Erfahrungen,	  welche	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  im	  Aus-‐
tausch	  mit	  der	  Aufnahmebevölkerung	  erlebt	  haben.	  Diese	  Erfahrungen	  müssen	  in	  der	  Bera-‐
tung	  durch	  einen	  reflexiven	  Prozess	  geklärt	  und	  die	  jeweilige	  Sichtweise	  der	  beratenden	  so-‐
wie	  ratsuchenden	  Person	  dargelegt	  werden.	  Durch	  diesen	  Schritt	  werden	  Bilder	  und	  Selbst-‐
kompetenzen	   der	   jeweiligen	   Zugehörigkeit	   aufgespürt.	   Die	   Sozialberatung	   von	   älteren	   Ar-‐
beitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  erfolgt	  oft	  als	  Folge	  der	  Zuschreibungen	  der	  Mehr-‐
heitsgesellschaft.	   (S.	   69)	   Hahn	   (2011)	   merkt	   an,	   dass	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Ar-‐
beitsmigranten	   nicht	   als	   reine	   „Problemklientel“	   wahrgenommen	   werden	   darf.	   Ethnizität,	  
Kultur	  und	  Religion	  übernehmen	   im	  Alter	  wichtige	  altersintegrative	  und	  kompensatorische	  
Funktionen.	   Diese	   dürfen	   nicht	   als	   einzig	   dysfunktionale	   und	   desintegrative	   Elemente	   be-‐
trachtet	  werden.	  (S.	  90-‐92)	  Kunze	  (2014)	  hält	  dahingehend	  fest,	  dass	  die	  beratende	  Person	  
eine	   offene	   und	   zugewandte	  Haltung	   einnehmen	  muss.	   Sie	   ist	  weiter	   der	   Lage,	   komplexe	  
Situationen	  angemessen	  einzuschätzen	  und	  Sicherheit	  zu	  vermitteln.	  (S.	  69)	  

8.4 Fazit	  
Unter	  Beratung	  wird	  eine	  strukturierte	  Interventionsform	  zwischen	  mindestens	  zwei	  Indivi-‐
duen	  verstanden,	  die	  sich	  auf	  reflektierte	  professionelle	  Werte	  und	  Haltungen	  bezieht:	  Die	  
Würde	  des	  Menschen	  bildet	  die	  Grundlage	  des	  Handelns.	  Die	  ratsuchende	  Person	  erhält	   in	  
der	   Beratung	   durch	   die	   beratende	   Person	   Unterstützungsleistungen.	   Für	   den	   Verlauf	   der	  
Beratung	  entscheiden	  ist	  die	  Beziehungsgestaltung	  in	  dieser	  Interaktion.	  	  

Das	   Begriffsverständnis	   für	   die	   Sozialberatung	   ältere	  Menschen	   orientiert	   sich	   am	   jeweils	  
vorherrschenden	  Altersleitbild.	  Die	  vorliegende	  Bachelor-‐Arbeit	  nimmt	  Bezug	  auf	  die	  Grund-‐
orientierungen	  der	  gestaltenden	  Altenarbeit	  und	  betont	  den	  ressourcenorientierten	  Bewäl-‐
tigungsaspekt.	  In	  der	  Schweiz	  stützt	  sich	  die	  Beratung	  von	  älteren	  Menschen	  auf	  die	  Richtli-‐
nien	  des	  Bundesamtes	  für	  Sozialversicherungen.	  Herausforderungen	  im	  Alter	  und	  damit	  ver-‐
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bundene	  Beratungsinhalte	  sind	  das	  Ausscheiden	  aus	  der	  Erwerbsarbeit,	  der	  Verlust	  von	  ge-‐
sellschaftlichen	  und	  sozialen	  Aufgaben	  oder	  der	  Todes	  des	   (Ehe-‐)	  Partners.	  Die	  angerufene	  
professionelle	  Unterstützung	  orientiert	  sich	  an	  einer	  psychosozialen	  Beratung	  mit	  einer	  per-‐
sonenzentrierten	   und	   ressourcenorientierten	   Sichtweise.	   Die	   psychosoziale	   Sozialberatung	  
versteht	   sich	   als	   Hilfe	   zur	   Selbsthilfe.	   Die	   Professionellen	   der	   Sozialen	   Arbeit	   unterstützen	  
ratsuchende	   ältere	   Person	   in	   ihren	   Eigenbemühungen	   zur	   Problemlösung.	   Dadurch	   unter-‐
stützt	  dieser	  Ansatz	  die	  psychische	  und	  soziale	  Wirklichkeitsebene.	  Die	  Orientierung	  erfolgt	  
anhand	  der	  Entwicklungsansätze	  und	  Lebenswelten	  der	  Klientel.	  

Der	  demographische	  Wandel	  verändert	  nicht	  nur	  das	  Verständnis	  des	  Alters	   sondern	  auch	  
das	   der	   Beratungsangebote	   für	   ältere	  Menschen.	   Das	  mehrdimensionale	   Verstehens-‐	   und	  
Handlungsmodell	  für	  die	  kultur-‐	  und	  migrantensensible	  Beratung	  von	  älteren	  Arbeitsmigran-‐
tinnen	   und	   Arbeitsmigranten,	   berücksichtigt	   die	   Migrationsgeschichte	   als	   biographisches	  
Schlüsselerlebnis	  mit	  weitreichenden	  Auswirkungen	  für	  das	  gesamte	  Leben	  und	  bietet	  adä-‐
quate	  bedürfnis-‐	  und	   ressourcenorientierte	  Beratungsstrukturen.	  Ohne	  dass	  dies	   zu	   segre-‐
gierenden	  oder	  kulturalisierenden	  Angebotsstrukturen	  führt.	  	  
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9 Abschluss	  und	  Ausblick	  

Im	  letzten	  Teil	  dieser	  Bachelor-‐Arbeit	  beantwortet	  die	  Autorenschaft	  im	  Kapitel	  9.1	  die	  Fra-‐
gestellungen	  und	  zeigt	  weiter	   im	  Kapitel	  9.2	  auf,	  welche	  Schlüsse	  daraus	  für	  die	  berufliche	  
Praxis	   gezogen	   werden.	   Abschliessend	   werden	   im	   Kapitel	   9.3	   Hinweise	   auf	   den	   künftige	  
Handlungs-‐	  und	  Forschungsbedarf	  in	  diesem	  Feld	  dargelegt.	  

9.1 Beantwortung	  der	  Fragestellung	  
Die	  Autorenschaft	   hat	   einleitend	   eine	  Hauptfragestellung	  mit	   vier	   dazugehörenden	  Unter-‐
fragen	  formuliert.	  Ziel	  war	  es	  handlungsleitende	  Erkenntnisse	  für	  die	  Sozialberatung	  mit	  äl-‐
teren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  zu	  erörtern	  und	  das	  professionelle	  sozial-‐
arbeiterische	  Handeln	   in	   diesem	  Kontext	   aufzuzeigen.	  Um	  handlungsleitende	   Erkenntnisse	  
zu	  gewinnen,	  werden	  zunächst	  die	  vier	  Unterfragen	  beantwortet.	  

Was	  wird	  unter	  Alter	  und	  Altern	  verstanden?	  

Diese	  Unterfragestellung	  wird	  in	  den	  Kapitel	  3	  und	  4	  beleuchtet.	  Alter	  bezieht	  sich	  auf	  eine	  
Lebensspanne	   im	   Lebenslauf,	   die	   sich	   in	   ein	   drittes	   (60	  bis	   80	   Jahre)	   und	   viertes	   (über	   80	  
Jahre)	   Lebensalter	   differenzieren	   lässt.	   Altern	   beschreibt	   einen	   vielschichtigen	   Verände-‐
rungsprozess,	   der	   von	   den	   betroffenen	  Menschen	   subjektiv	   unterschiedlich	   erfahren	   und	  
gedeutet	  wird.	  Der	  Alternsprozess	  beschränkt	  sich	  nicht	  auf	  biologische	  Vorgänge,	  sondern	  
umfasst	  soziale,	  politische	  und	  kulturelle	  Dimensionen	  des	  gesellschaftlichen	  Lebens	  und	  ist	  
veränder-‐	  und	  beeinflussbar.	  Altern	  ist	  nicht	  zwangsläufig	  mit	  einem	  Abbauprozess	  gleichzu-‐
setzen,	   sondern	   es	   kann	   auch	   zu	   Kompetenzerweiterungen,	  Wachstum	   der	   Persönlichkeit	  
oder	  zur	  Kompensation	  von	  Verlusten	  kommen.	  In	  der	  Lebensspanne	  Alter	  können	  weiterhin	  
Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  trainiert	  und	  ausgebaut	  werden.	  Für	  eine	  selbstbestimmte	  Le-‐
bensführung	  ist	  der	  Erhalt	  von	  Kompetenzen	  für	  ältere	  Menschen	  von	  zentraler	  Bedeutung.	  
Ein	  „erfolgreicher“	  Alternsprozess	  und	  ein	  zufriedenstellendes	  Alter	  sind	  individuell	  geprägt.	  
Deshalb	  werden	  pauschalisierende	  Annahmen	  über	  das	  Alter	  der	  vorhandenen	  Vielfalt	  von	  
Lebensläufen	  und	  individuellen	  Persönlichkeiten	  nicht	  gerecht.	  Die	  persönliche	  Lebenserfah-‐
rung,	  der	  Lebenslauf	  und	  die	  subjektive	  Rückschau	  auf	  das	  bereits	  Geschehene	  sind	  wichtige	  
Faktoren	  zum	  Verständnis	  des	  jeweiligen	  Alternsprozesses.	  	  

Die	  aktuelle	  gesellschaftliche	  Entwicklung	  und	  das	  damit	  verbunden	  Verständnis	  von	  Altern	  
und	  Alter	  ist	  durch	  Individualisierung	  und	  Pluralisierung	  gekennzeichnet.	  Dieser	  Wandel	  lässt	  
das	  Alter	   immer	   stärker	   als	   dynamischer	   und	   zu	   gestaltender	   Lebensabschnitt	   erscheinen.	  
Die	  Wahrnehmung,	  dass	  ältere	  Menschen	  unflexibel,	  vergangenheitsorientiert,	  einsam	  und	  
abhängig	  sind,	   löst	  sich	  zunehmend	  auf.	  Altersstereotypen	  haben	  auch	  die	  Entwicklung	  der	  
Altersleitbilder	  innerhalb	  der	  Sozialen	  Arbeit	  geprägt.	  Die	  heutige	  Altenarbeit	  orientiert	  sich	  
am	  Leitbild	  des	  gestaltenden	  Alters.	  Ausgehend	  von	  diesem	  Leitbild	  gewinnen	  für	  die	  Alten-‐
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arbeit	  die	  Förderung	  von	  Eigeninitiative	  und	  Selbsthilfe	  an	  Bedeutung.	  Trotz	  dieser	  Bedeu-‐
tung,	   ist	   eine	   fortwährende	   fachliche	  Reflexivität	  des	  Altersleitbildes	   für	  die	  professionelle	  
Arbeit	  zentral.	  

Wie	   gestalten	   sich	   die	   Lebenssituation	   der	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmig-‐
ranten	  in	  der	  Schweiz?	  

Diese	  Unterfragestellung	  wird	   in	  den	  Kapitel	  2	  und	  5	  betrachtet.	  Nach	  dem	  Zweiten	  Welt-‐
krieg	  brauchte	  die	  Schweiz	  Arbeitskräfte.	  Aus	  Südeuropa	  wurden	  gezielt	  Menschen	   für	  die	  
untersten	  Plätze	  der	  Beschäftigungshierarchie	  rekrutiert.	  Diese	  Gruppe	  ist	  mittlerweile	  geal-‐
tert	  und	  steht	  kurz	  vor	  oder	  nach	  der	  Pensionierung.	  Weder	  die	  Sozial-‐	  noch	  die	  Alterspolitik	  
haben	  sich	  darauf	  eingestellt,	  dass	  ein	  wachsender	  Teil	  dieser	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Ar-‐
beitsmigranten	  auch	  das	  Rentenalter	  in	  der	  Schweiz	  verbringen	  werden.	  

Trotz	   individuellen	   Unterschieden	   zeigen	   die	   jeweiligen	   Arbeitsmigrationsbiographien	   ver-‐
bindende	  Gemeinsamkeiten	  auf.	  So	  erfuhren	  manche	  bei	   ihrer	  Einreise,	  dass	  sie	  als	  „Frem-‐
de“	  wahrgenommen	  und	  behandelt	  wurden.	  Sie	  hatten	  Krisen	  und	  Verluste	   zu	  bewältigen	  
und	  mussten	   sich	   in	   einem	   bisweilen	   fremdenfeindlich	   gesinnten	   Gesellschaftsumfeld	   be-‐
haupten.	  Bei	  der	  Verarbeitung	  dieser	  Erfahrungen	  konnten	  sich	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  nicht	  auf	  bereits	  existierende	  und	  bewährte	  Netzwerke	  zurückgreifen,	  
sondern	  mussten	  solche	  zunächst	  selbst	  aufbauen.	  Als	  Pionierinnen	  und	  Pioniere	  ihrer	  Her-‐
kunftsgruppe	   haben	   sie	   ihre	   Lebensgeschichte	   als	   handelnde	  Menschen	   geprägt.	   Im	   Alter	  
nehmen	  sie	  nun	  die	  Pioniertätigkeit	  wieder	  auf,	  da	  sie	  nicht	  auf	  bewährte	  Modelle	  der	  Le-‐
bensgestaltung	  des	  Alterns	   in	  der	  Migration	  zurückgreifen	  können,	  sondern	  gefordert	  sind,	  
diese	  zu	  entwerfen.	  

Die	  Lebenssituation	  im	  Alter	  ist	  stark	  beeinflusst	  von	  der	  jeweiligen	  Arbeits-‐	  und	  Lebensbio-‐
graphie.	   Bezugnehmend	   auf	   die	   ältere	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	   zeigen	   nationale	  Un-‐
tersuchungen	   auf,	   dass	   Zusammenhänge	   zwischen	   Arbeitsmigrationsbiographien	   und	   der	  
ökonomischen,	   gesundheitlichen	  und	   sozialen	  Chancenungleichheit	   im	  Alter	   bestehen.	  Die	  
ausgeübten	   beruflichen	   Tätigkeiten	   bedingten	   einerseits,	   dass	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	  
und	   Arbeitsmigranten	   bedeutend	   kleiner	   Renten	   erhalten,	   häufiger	   Ergänzungsleistungen	  
sowie	   individuelle	   Finanzhilfen	  brauchen	  und	   stärker	  armutsgefährdet	   sind.	  Anderseits	  ha-‐
ben	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  wegen	  der	  über	  Jahrzehnte	  geleiste-‐
ten	   Schwerarbeit	   verhältnismässig	   häufiger	   gesundheitliche	   Probleme	   als	   die	   gleichaltrige	  
autochthone	  Bevölkerung.	  Weiter	  war	  die	   lange	  Trennung	  von	  der	  Familie	  psychisch	  belas-‐
tend	  und	  die	  Diskriminierungserfahrungen	  wirkten	  sich	  zusätzlich	  negativ	  auf	  die	  Gesundheit	  
aus.	  	  

Die	  Befunde	  zur	  Gesundheit	  und	  der	  wirtschaftlichen	  Situation	  können	  leicht	  zu	  einem	  defi-‐
zitorientierten	  Blick	  auf	  die	  ältere	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	  verleiten.	  Es	  ist	  jedoch	  eine	  
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differenzierte	   Sicht	   auf	   ihre	   Situation	   erforderlich.	   Empirische	  Untersuchungen	   zeigen	   auf,	  
dass	  ein	  Grossteil	  der	  älteren	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	  eine	  hohe	  Lebenszufriedenheit	  
aufweist	  und	  mit	  ihren	  persönlichen	  Beziehungen	  und	  Freizeitaktivitäten	  sehr	  zufrieden	  ist.	  
Soziale	  Vernetzung	  kann	  gesundheitsfördernd	  wirken	  und	  soziale	  Isolation	  im	  Alter	  vorbeu-‐
gen.	  Die	  Lebensgestaltung	  im	  Alter	  wird	  besonders	  durch	  die	  Familie	  und	  die	  soziale	  Vernet-‐
zung	   in	   Vereinen	   unterstützt.	   Ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   verfügen	  
über	  individuelle	  und	  spezifische	  kollektive	  Ressourcen	  und	  Kompetenzen,	  die	  sie	  im	  Migra-‐
tionskontext	   mit	   seinen	   Herausforderungen	   entwickelt	   haben.	   Für	   den	   nun	   einsetzenden	  
Veränderungsprozess	  des	  Alterns	  können	  diese	  Ressourcen	  und	  Kompetenzen	  unterstützend	  
einwirken.	  

Wie	  wird	   die	   ältere	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	   im	  wissenschaftlichen	   Kontext	   darge-‐
stellt	  und	  inwiefern	  wird	  auf	  eine	  bestimmte	  Form	  des	  Alterns	  verwiesen?	  

Kapitel	  6	  setzt	  sich	  mit	  dieser	  Unterfragestellung	  auseinander.	  Die	  wissenschaftliche	  Ausei-‐
nandersetzung	  mit	  dem	  Altern	   in	  der	  Migration	   ist	   in	  der	  gerontologischen	  Forschung	  und	  
auch	   Migrations-‐	   und	   Integrationsforschung	   in	   Europa	   bisher	   ein	   Randthema,	   das	   jedoch	  
zunehmend	  gesellschaftlich	  relevant	  wird.	   Insgesamt	   ist	  ein	  mehrheitlich	  defizitorientierter	  
Blickwinkel	  der	  Forschung	  auf	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	   festzustel-‐
len.	   Dazu	   gehören	   die	   vermeintlich	   starke	   Rückkehr-‐	   und	   Herkunftsorientierung	   und	   die	  
leicht	   anklagende	   fehlende	   gesellschaftliche	   Integration	   als	   Ergebnis	   der	   Vergemeinschaf-‐
tung	  in	  eigenen	  Strukturen.	  	  

Zur	  Beschreibung	  und	  Erklärung	  über	  das	   „migratnische	  Altern“	   kann	  auf	  das	  Konzept	  der	  
Ethnizität	  (kulturelle	  Unterschiede),	  der	  Minorität	  (sozialstrukturelle	  Unterschiede)	  oder	  des	  
Legitimationsverlust	  (Unterschiede	  in	  der	  Migrationsursache)	  zurückgegriffen	  werden.	  Dabei	  
lässt	  sich	  feststellen,	  dass	  sich	  das	  Konzept	  der	  Ethnizität,	  die	  These	  der	  zunehmenden	  ethni-‐
schen	  Orientierung	  im	  Alter,	  im	  wissenschaftlichen	  Diskurs	  weitgehend	  durchsetzt.	  Bis	  anhin	  
fehlt	   eine	   theoretische	   Reflexion	   zu	   Alternsprozessen	   im	   Arbeitsmigrationskontext	   unter	  
Berücksichtigung	   verschiedener	   Einflussfaktoren	   wie	   sozioökonomische	   Schicht,	   Minder-‐
heitshintergrund,	   Diskriminierungserfahrungen	   in	   der	   Migration	   oder	   Rechtsstellung.	   Im	  
Weiteren	  fällt	  auf,	  dass	  entgegen	  der	  Erkenntnisse	  der	  differenziellen	  Gerontologie,	  die	  älte-‐
re	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	   als	   homogene	   Gruppe	   behandelt	   wird,	   der	   pauschalisie-‐
rende	  Merkmale	  zugeschrieben	  werden.	  Es	  fehlt	  eine	  Unterscheidung	  von	  drittem	  und	  vier-‐
ten	  Lebensalter	  und	  ressourcenorientierte	  Ansätze	  kommen	  erst	  vereinzelt	  zum	  Tragen.	  	  

Arbeitsmigration	  kann	  jedoch	  als	  biographische	  Ressource	  im	  Alter	  betrachtet	  werden.	  Das	  
Leben	  in	  der	  Arbeitsmigration	  lehrt,	  mit	  prekären	  Bedingungen	  und	  Krisen	  umzugehen.	  Die-‐
se	  Erfahrung	  dient	  in	  diesem	  Sinne	  als	  Ressource	  für	  kompetente	  und	  konstruktive	  Handha-‐
bung	  des	  Lebens	  im	  Alter,	  das	  mit	  Anpassungsleistungen	  verbunden	  ist.	  Indem	  die	  individu-‐
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elle	  Migrationsbiographie	  im	  Zentrum	  der	  Erkenntnisinteressen	  steht	  kann	  die	  Komplexität,	  
die	  das	  Altern	  in	  der	  Migration	  charakterisiert,	  verdeutlicht	  werden.	  

Wie	   gestaltet	   sich	   die	   Sozialberatung	   von	   älteren	  Menschen	   und	   inwiefern	   sollte	   dabei	  
kulturspezifischen	  Gesichtspunkten	  Beachtung	  geschenkt	  werden?	  

Auf	  diese	  Unterfragestellung	  wird	   in	  den	  Kapiteln	  7	  und	  8	  eingegangen.	  Beratung	  definiert	  
sich	  als	   zwischenmenschlichen	  Prozess,	   in	  welchem	  eine	   ratsuchende	  Person	  durch	  die	   In-‐
teraktion	  mit	  einer	  beratenden	  Person	  mehr	  Klarheit	  über	  die	  eigenen	  Probleme	  und	  deren	  
Bewältigung	  gewinnt.	  Die	  Hilfe	  zur	  Selbsthilfe	  ist	  das	  Kernelement	  der	  Beratung.	  Sozialbera-‐
tung	   von	   älteren	   Menschen	   ist	   eine	   spezialisierte	   Interventionsform,	   welche	   die	   sozialen	  
Folgen	  des	  Alternsprozesses	  zu	  bewältigen	  hilft	  und	  die	  soziale	   Integration	   fördert.	  Es	  sind	  
Interventionen	  von	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit,	  die	  auf	  einer	  gesetzlichen	  Grundlage	  
basieren.	   Die	   Soziale	   Arbeit	   hat	   die	   Verhinderung	   und	   Bewältigung	   sozialer	   Probleme	   als	  
Gegenstand.	  Spezifische	  Problemlagen	   im	  Alter	  sind	  die	  Pensionierung,	  der	  Verlust	  von	  so-‐
zialer	  und	  gesellschaftlicher	  Position	  und	  der	  Tod	  des	  (Ehe-‐)Partners.	  	  

Die	  Sozialberatung	  von	  älteren	  Menschen	  stützt	  sich	  auf	  ein	  biopsychosoziales	  Verständnis	  
des	  Alternsprozess,	  betont	  einen	  ressourcenorientierten	  Bewältigungsaspekt	  und	  eine	  per-‐
sonenzentrierte	  Haltung.	  Das	  Wohlbefinden	  und	  die	  Lebensqualität	  eines	  älteren	  Menschen,	  
seine	  Alltagsgestaltung	  und	  sein	  Umgang	  mit	  dem	  Alternsprozess	  sind	  von	  verfügbaren	  und	  
zu	  erschliessenden	  Ressourcen	  abhängig.	  Ältere	  Menschen	  sind	  dann	  belastet,	  wenn	   ihnen	  
Ressourcen	  fehlen,	  verloren	  gehen	  oder	  der	  Verlust	  befürchtet	  wird.	  Folglich	  richtet	  die	  Res-‐
sourcenorientierung	   ihren	  Fokus	  auf	  die	  Stärken	  und	  Potentiale	  älterer	  Menschen.	  Bei	  der	  
Ressourcenorientierung	   ist	   die	   professionelle	   Haltung,	   der	   personenzentrierte	   Ansatz,	   von	  
besonderer	  Bedeutung.	  Die	  drei	  Hauptpunkte	  dieser	  Haltung:	  Empathie,	  Wertschätzung	  und	  
Kongruenz,	  dienen	  dazu,	  das	  Gegenüber	  besser	  zu	  verstehen	  und	  durch	  die	  Sozialberatung	  
die	  Selbstkompetenz	  des	  Gegenübers	  zu	  stärken.	  	  

Beratungsleistungen	   sind	   besonders	  wirksam,	  wenn	   sie	   folgende	  Grundorientierungen	   der	  
Altenarbeit	  beachten:	  Lebenswelt,	  Autonomie,	  Biographie	  und	  Kompetenzen	  der	  ratsuchen-‐
den	  Personen.	  Diese	  Orientierungen	  leiteten	  sich	  aus	  einem	  Grundverständnis	  der	  Sozialen	  
Arbeit	  ab,	  welches	  besagt,	  dass	  Lösungen	  für	  soziale	  Probleme	  gesucht	  werden	  müssen,	  die	  
den	  betroffenen	  Menschen	  ein	  eigenständiges	  Leben	  ermöglichen.	  Als	  berufsethische	  Basis	  
für	   sämtliche	   Interventionen	   in	  der	  Sozialberatung	  älterer	  Menschen	  gelten	  die	  Werte	  der	  
Sozialen	  Arbeit	   und	   der	   Berufskodex	   von	  AvenirSocial.	   Dabei	   sind	   die	   Prinzipien	   der	  Men-‐
schenrechte	  und	  die	  der	  sozialen	  Gerechtigkeit	  fundamental.	  	  

Im	  Hinblick	  auf	  den	  fachlichen	  Beratungsansatz	  für	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeits-‐
migranten	  gilt	  es	   festzuhalten,	  dass	  die	  Kultur	  ein	   stiller	  Teilnehmer	  an	   jeder	  Beratung	   ist.	  
Diese	  Tatsache	  sollte	  aber	  nicht	  zu	  einer	  Stereotypisierung	  und	  Kulturalisierung	  seitens	  der	  
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Beratenden	   führen.	  Vielmehr	  geht	  es	  um	  einen	  gekonnten	  Einbezug	  kultureller	  Aspekte	   in	  
die	  Sozialberatung.	  Die	  oben	  beschrieben	   fachlichen	  Grundlagen	  und	  kulturelle	  Sensibilität	  
führen	  dazu,	  dass	  diese	   in	  der	  Beratungsbeziehung	   jedes	  Mal	   zu	  betrachten	  sind.	  Es	   ist	   zu	  
klären,	  inwiefern	  kulturelle	  Aspekte	  die	  Ausgangsbedingungen	  der	  Beratung	  prägen	  und	  zur	  
Problemlösung	  beitragen	  können.	  Mittels	  der	  Bertachtung	  auf	  den	  psychologischen,	  kultu-‐
rellen	  und	  gesellschaftlichen	  Bedeutungskontext	  können	  die	  fünf	  Grundsätze:	  Selbstbestim-‐
mung,	  Partizipation,	  Gleichbehandlung,	  Integration	  und	  Ermächtigung,	  für	  das	  Handeln	  von	  
Professionellen	   der	   Sozialen	   Arbeit	   in	   der	   Sozialberatung	  mit	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	  
und	  Arbeitsmigranten	  gewährleistet	  werden.	  	  

Abschliessend	  gilt	  es	  festzuhalten,	  dass	  die	  Sozialberatung	  älterer	  Menschen	  stets	  in	  einem	  
asymmetrischen	  Machverhältnis	  stattfindet	  und	  die	  Umgangsweisen	  mit	  der	  Klientel	  durch	  
eine	  Altersdifferenz	  gekennzeichnet	  sein	  kann.	  

Aufgrund	   der	   oben	   benannten	   Erkenntnisse	   wird	   nachfolgend	   die	   Hauptfragestellung	   be-‐
antwortet:	  

Über	  welche	  spezifischen	  Kompetenzen	  sollten	  Sozialarbeitende	  in	  der	  Sozialberatung	  mit	  
älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  verfügen?	  

Die	  Autorenschaft	  zeigt	  die	  erforderlichen	  Kompetenzen	  anhand	  des	  im	  Curriculums	  erlern-‐
ten	  Kompetenzmodels	  auf.	  In	  den	  vier	  Kompetenzfeldern:	  Selbst-‐,	  Sozial-‐,	  Fach-‐	  und	  Metho-‐
denkompetenz	   findet	   zusätzlich	   einen	   Vertiefung	   auf	   die	   jeweiligen	   Kompetenzen	   in	   den	  
Verhaltensdimensionen	  statt.	  	  

	  

Sozialkompetenz	  

Gestaltung	  von	  Kommunikation	  und	  Kontakt	  

Sozialarbeitende	  …	  

• …	   können	   die	   Situation	   von	   älteren	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	  
möglichst	  vorurteilslos	  zur	  Kenntnis	  nehmen	  und	  sich	  in	  die	  Anliegen	  des	  Gegen-‐
übers	  einfühlen.	  

• …	   gewährleisten	   gegenseitige	   Verständigung	   durch	   klare	   Botschaften	   und	   dem	  
Gegenüber	  angepassten	  Kommunikationsstil	  und	  erkennen	  die	  zentralen	  Bedürf-‐
nisse	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  im	  Bereich	  der	  Rechtsaus-‐
künfte	  und	  Beratungsthemen.	   	  
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Gestaltung	  von	  (Arbeits-‐	  und	  Lern-‐)	  Beziehungen	  

Sozialarbeitende	  …	  

• …	   sind	   in	   der	   Lage,	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   im	   Bera-‐
tungskontext	   mit	   Respekt	   zu	   begegnen	   und	   komplexe	   Situationen	   differenziert	  
einzuschätzen	  ohne	  mittels	  Kulturalisierung	  zu	  simplifizieren.	  	  

• …	  zeigen	  durch	  respektvolle	  Haltungen,	  dass	  mögliche	  kultur-‐	  und	  lebensweltspe-‐
zifische	   Denk-‐,	   Verhaltens-‐	   und	   Handlungsmuster	   von	   älteren	   Arbeitsmigrantin-‐
nen	   und	  Arbeitsmigranten	   im	  Beratungskontext	  wahrgenommen,	  wertgeschätzt	  
und	  akzeptiert	  werden.	  	  

Rollenhandeln	  /	  Rollengestaltung	  

Sozialarbeitende	  …	  

• …	   	   reflektieren	   die	   unterschiedlichen	   Positionen	   und	   verhalten	   sich	   rollenkon-‐
form.	  	  

• …	   sind	   fähig,	   ältere	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   durch	   lösungs-‐	  
und	  ressourcenorientierte	  Vorgehensweise	  zu	  Beteiligten	  zu	  machen	  und	  ihre	  in-‐
ternen	  Ressourcen	  entsprechend	  zu	  erschliessen.	  

	  

Selbstkompetenz	  

(Selbst-‐)	  Wahrnehmung	  und	  –Reflexion	  

Sozialarbeitende	  …	  

• …	  reflektieren	  eigene	  Werte-‐,	  Denk-‐,	  Handlungs-‐	  und	  Verhaltensmuster	   im	  Kon-‐
text	  von	  Alter	  und	  Altern.	  

• ...	  üben	  einen	   fortwährenden	   fachlich	  reflexiven	  Umgang	  mit	  Leitbildern	  des	  Al-‐
ters	  aus.	  

• ...	   erkennen	   Irritationen	   im	   psychologischen,	   kulturellen	   und	   sozialen	   Bedeu-‐
tungskontext	   und	  ordnen	  diese	   im	  Bezug	   zu	   eigenen	  und	   fremden	  Werten	   und	  
Positionen	  ein.	   	  
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Methodenkompetenz	  

Beratung	  

Sozialarbeitende	  …	  

• ...	  nutzen	  die	  Erkenntnisse	  der	  personenzentrierten	  Beratungsmethodik	  und	  der	  
ressourcenorientierten	  Gesprächsführung	  für	  die	  Weiterentwicklung	  ihrer	  profes-‐
sionellen	  Handlungsmöglichkeiten.	  

• ...	   nehmen	   eine	   differenzierte	   und	   ressourcenorientierte	   Sicht	   auf	   die	   jeweilige	  
Lebenssituation	  ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  ein.	  

• ...	  erbringen	  bedarfsgerechte	  Dienstleistungen	  um	  somit	  die	  Ressourcen	  von	  älte-‐
ren	   Arbeitsmigrantinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   zu	   stärken.	   Damit	   sollen	   diese	  
möglichst	   lange	   selbstbestimmt,	   sozial	   integriert	   und	   partizipierend	   leben	   kön-‐
nen.	  

• ...	  berücksichtigen	  bei	  der	  Konzeptualisierungen	   fachlicher	  Beratungsansätze	  die	  
Migrationsgeschichte	  als	  Teil	  der	  individuellen	  Biographie	  im	  Alter	  und	  nutzen	  in	  
diesem	   Sinne	   die	   jeweiligen	   Migrationserfahrungen	   für	   gelingende	   Interventio-‐
nen.	  	  

Ressourcenerschliessung	  und	  –vermittlung	  

Sozialarbeitende	  …	  

• …	   sind	   fähig,	   Aspekte	   sozialversicherungsrechtlichter	   Ansprüche	   für	   ältere	   Ar-‐
beitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  zu	  erschliessen	  bzw.	  zu	  sichern.	  

• ...	   sind	   in	  der	  Lage,	  Rechtsauskünfte	  und	  Beratung	  zu	  den	  Themen	  Rückkehr	   ins	  
Herkunftsland	  nach	  der	  Pensionierung,	  Wohnmöglichkeiten	   im	  Alter	  und	  Alters-‐	  
und	  Gesundheitsversorgung	  einfach	  und	  anschaulich	  zu	  vermittelten.	  

• ...	  erfassen	  den	  individuellen	  Bedarf	  älterer	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmig-‐
ranten	   und	   ziehen	   für	   den	   Problemlösungsprozess	   Unterstützungspotential	   aus	  
dem	  jeweiligen	  primären	  Sozialsystem	  (Familie,	  Netzwerke)	  mit	  ein.	  

	  

Fachkompetenz	  	  

Wissen	  über	  die	  Profession	  

Sozialarbeitende	  …	  

• …	  kennen	  die	  Grundorientierungen	  der	   sozialarbeiterischen	  Altenarbeit	   und	   ge-‐
stalten	  die	  Sozialberatung	  mit	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  
entsprechend	  des	  spezifischen	  Berufsethos.	  	   	  
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Wissen	  zum	  Kontext	  

Sozialarbeitende	  …	  

• …	   kennen	   Einflussfaktoren	   des	   zeitgeschichtlichen	   Kontexts,	   insbesondere	   die	  
migrations-‐	   und	   integrationspolitischen	  Rahmenbedingungen,	  welche	  das	   Leben	  
und	  die	  Handlungsstrategien	  von	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  bis	  
in	  das	  Alter	  prägen.	  

• …	  wissen	  um	  die	  Zusammenhänge	  zwischen	  Arbeitsmigrationsbiographie	  und	  der	  
ökonomischen,	  gesundheitlichen	  und	  sozialen	  Chancenungleichheit	  im	  Alter.	  

Wissen	  aus	  Disziplinen	  

Sozialarbeitende	  …	  

• …	  verfügen	  über	  ein	  Grundlagewissen	  zu	  den	  Themen	  Alter	  und	  Altern	  und	  wis-‐
sen,	  dass	  Altern	  kein	  homogener	  Prozess	  ist	  und	  das	  Alter	  als	  biologischer	  und	  so-‐
zialer	  Lebensabschnitt	  unterschiedliche	  Herausforderungen	  mit	  sich	  bringt.	  

• …	   verfügen	   über	   ein	   biopsychosoziales	   Verständnis	   des	   Alternsprozesses	   und	  
können	  aus	  dieser	  ganzheitlichen	  Betrachtung,	  als	   fachliche	  Konsequenz,	  bei	   In-‐
terventionen	   alle	   Systemebenen	   beachten	   und	   fokussieren	   sich	   auf	   die	   Aktivie-‐
rung	  interner	  und	  externer	  Ressourcen.	  

• …	  	  kennen	  die	  theoretischen	  Ansätze	  des	  Alters	  und	  Alterns	  ältere	  Arbeitsmigran-‐
tinnen	   und	   Arbeitsmigranten	   aus	  Gerontologie,	   Entwicklungspsychologie,	   Sozio-‐
logie,	   Kulturwissenschaften	   und	  Migration	   und	   erkennen	   Spannungsfelder,	  wel-‐
che	   sich	   aus	   der	   jeweiligen	   Einzeldisziplin,	   für	   das	   professionelle	   Handeln	   erge-‐
ben.	  
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9.2 Berufsrelevante	  Schlussfolgerungen	  
Die	   demografische	  Alterung	   der	   ausländischen	  Wohnbevölkerung	   in	   der	   Schweiz	   stellt	   die	  
unterstützenden	   Institutionen	   und	   Einrichtungen	   der	   Altenarbeit	   vor	   Herausforderungen.	  
Aus	   sozialpolitischer	   Perspektive	   ist	   die	   Schweiz	   als	   Einwanderungsland	   gefordert,	   eine	  
Altenarbeit	   zu	   entwickeln,	   welche	   der	   zunehmenden	   heterogenen	   Altersbevölkerung	   und	  
ihrer	  Situation	  Rechnung	  trägt	  und	  deren	  Partizipation	  sucht.	  In	  Anbetracht	  der	  aufgeführten	  
Fakten	   zur	   insgesamt	   schlechteren	   materiellen	   und	   gesundheitlichen	   Lebenssituation	   der	  
älteren	  Arbeitsmigrationsbevölkerung	   verdient	   diese	   eine	   verstärkt	   sozial-‐	   und	   alterspoliti-‐
sche	  Beachtung.	  Ältere	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	   sollten	   jedoch	  nicht	   als	  
„Problemklientel“	   mit	   Defiziten	   betrachtet	   werden,	   sondern	   als	   heterogene	   Gruppen,	   die	  
individuell	  im	  Einzelfall	  zu	  beraten	  und	  zu	  unterstützen	  sind.	  Für	  Professionelle	  der	  Sozialen	  
Arbeit	  impliziert	  dies	  eine	  fachliche	  Reflexivität	  zu	  eignen	  und	  fremden	  Positionen	  in	  Bezug	  
zu	  der	  älteren	  Arbeitsmigrationsbevölkerung.	  

Um	  diese	  Gruppe	  im	  Alter	  mit	  bedarfsgerechten	  Dienstleistungen	  zu	  unterstützen,	  bestehen	  
seitens	  der	  Sozialen	  Arbeit	  entsprechende	  Grundlagen.	  Die	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Ar-‐
beit	  orientieren	  sich	  dabei	  an	  einer	  ressourcen-‐und	  lösungsorientieren	  Vorgehensweise	  um	  
somit	  die	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmigranten	  als	  aktive	  Beteiligte	  mit	  wert-‐
vollen	   Ressourcen,	   Kompetenzen	   und	   Erfahrungen	   mit	   einzubeziehen.	   Professionelle	   der	  
Sozialen	  Arbeit	  sind	   in	  der	  Sozialberatung	  mit	  älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  Arbeitsmig-‐
ranten	   auf	   die	   jeweilige	  Migrationsbiographie	   zu	   sensibilisieren.	   Ziel	   ist	   eine	  Anerkennung	  
der	  Menschen	   in	   ihrem	  biographischen	   „Sosein“,	   also	   eine	  Anerkennung	   ihrer	   Leistungen,	  
Ressourcen,	   Kompetenzen	   und	   vielfältigen	   Unterschiede.	   Vor	   diesem	   Hintergrund	   ist	   ein	  
spezifischer	  Beratungsansatz	  auf	  Biographie-‐	  und	  Lebensweltbezogenheit	  von	  zentraler	  Be-‐
deutung.	  Ausgehend	  von	  den	  genannten	  fachlichen	  Grundlagen	  sind	  Professionelle	  der	  Sozi-‐
alen	  Arbeit	   befähigt,	   bedarfsgerechte	   Sozialberatung	   von	   älteren	  Arbeitsmigrantinnen	  und	  
Arbeitsmigranten	  zu	  erbringen,	  welche	  die	  Ratsuchenden	  in	  ihren	  Ressourcen	  stärken.	  Damit	  
wird	   ermöglicht,	   dass	   die	   ältere	   Arbeitsmigrationsbevölkerung	   möglichst	   lange	   selbstbe-‐
stimmt	  und	  sozial	  integriert	  leben	  kann.	  

Professionelle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  orientieren	  sich	  am	  aktuellen	  Altersleitbild.	  Dahingehend	  
sind	  sie	  sich	  bewusst,	  das	  Altern	  kein	  homogener	  Prozess	   ist	  und	  das	  Alter	  als	  biologischer	  
und	   sozialer	   Lebensabschnitt	   unterschiedliche	   Begleiterscheinungen	   mit	   sich	   bringt.	   Alter	  
und	  Altern	  erfordert	  kontinuierliche	  Anpassungsprozesse,	  nicht	  nur	  von	  den	  Menschen,	  die	  
älter	  werden,	   sondern	   ebenfalls	   von	  den	  unterstützenden	   Institutionen	  und	   Einrichtungen	  
der	  Altenarbeit.	  	  
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9.3 Ausblick	  
Bei	  der	  Bearbeitung	  dieser	  Bachelor-‐Arbeit	  wurde	  die	  Autorenschaft	  mit	  Aspekten	  der	  De-‐
mographie,	   Ökonomie	   und	  Migration	   konfrontiert,	   welche	   eine	   vertiefte	   Betrachtung	   ver-‐
dient	  hätten,	  aber	  im	  Rahmen	  dieser	  Bachelor-‐Arbeit	  nicht	  weiter	  ausgeführt	  werden	  konn-‐
ten.	  	  

Gegenwärtig	   steht	   die	   Soziale	   Arbeit	   mit	   älteren	   Migrantinnen	   und	   Migranten	   vor	   einer	  
doppelten	  Herausforderung.	  Einerseits	  hat	  sie	  ihrer	  Professionalität	  auszubauen	  und	  kultur-‐
sensibel	   zu	   öffnen	   und	   parallel	   eine	  migrations-‐	   und	   sozialpolitische	   Reflexivität	   zu	   entwi-‐
ckeln,	  damit	  künftig	  den	  älteren	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  Teilhaberechte,	  soziale	  Siche-‐
rung	  und	  ihren	  Lebensentwürfen	  entsprechende	  sozialarbeiterische	  Interventionen	  gewährt	  
werden	  kann.	  

Im	  Hinblick	  auf	  den	  Beratungs-‐	  und	  Betreuungsbedarf	  lassen	  sich	  aus	  Fachdiskussionen	  zwei	  
Ansätze	  ableiten.	  Entsprechende	  Dienstleistungen	  sollten	  entweder	  im	  Rahmen	  von	  ethnos-‐
pezifischen	   Sonderdiensten	   oder	   mittels	   gezielten	   Massnahmen	   der	   Regelversorgungssys-‐
teme	   erbracht	   werden.	   Im	   Rahmen	   einer	   weiterführenden	   Bachelor-‐Arbeit	   würde	   diese	  
Auseinandersetzung	  eine	  interessante	  Ausgangslage	  bieten.	  	  
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Allgemeine Informationen zu Beiträgen nach Art. 101bis AHVG  
 
 
1 Zu Art. 101bis AHVG1 
Nach Art. 101bis AHVG kann die AHV gemeinnützigen privaten Institutionen Beiträge zur Förderung 
der Altershilfe gewähren. Der betreffende Artikel wurde im Rahmen der neunten AHV-Revision aufge-
nommen und trat am 1. Januar 1979 in Kraft, mit dem Ziel, den möglichst langen Verbleib von älteren 
Personen zu Hause zu fördern.  
 
Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen NFA wurde die verfassungsrechtliche Grundlage angepasst und neu der Art. 112c BV2 Be-
tagten- und Behindertenhilfe geschaffen. Dabei verweist die neue verfassungsrechtliche Bestimmung 
Hilfe und Pflege zu Hause in den kantonalen Zuständigkeitsbereich. Der Bund hingegen fördert nur 
noch gesamtschweizerische Bestrebungen zu Gunsten Betagter und Behinderter (Art. 112c Abs. 2 
BV). Dementsprechend wurden auch Art. 101bis AHVG und dessen Ausführungsbestimmungen in der 
AHVV (Art. 222 ff AHVV3) angepasst; die diesbezüglichen Änderungen wurden per 1. Januar 2008 in 
Kraft gesetzt. Dabei wurde insbesondere der Anwendungsbereich von Art. 101bis AHVG einge-
schränkt: Seit anfangs 2008 werden nur noch Beiträge an gesamtschweizerisch tätige gemeinnützige 
private Institutionen gewährt, nachdem vor der NFA auch interkantonal, kantonal oder lokal tätige 
Organisationen, insbesondere Spitex, direkt Beiträge erhalten hatten. 
 
Die Beiträge werden mittels öffentlich-rechtlichen Leistungsverträgen zwischen dem zuständigen 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV und den betreffenden Institutionen ausgerichtet. Bei den 
Beiträgen nach Art. 101bis AHVG handelt es sich um Finanzhilfen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Subven-
tionsgesetz4. 
 
 
2 Aktuelle Leistungsverträge  
Zur Zeit bestehen mit 8 Organisationen5 Leistungsverträge, die für die Dauer von je vier Jahren abge-
schlossen sind: Pro Senectute Schweiz (PS CH), Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK), Spitex Ver-
band Schweiz, CURAVIVA Verband Heime und Institutionen Schweiz, Schweizerische Alzheimerver-
einigung, Schweizerische Parkinsonvereinigung, Schweizerischer Seniorenrat (SSR) und Schweizeri-
sche Gesellschaft für Gerontologie (SGG).  
 
Für die laufenden Vertragsperioden sind die Leistungsverträge in Richtung einer ziel- und 
wirkungsorientierten Steuerung ausgerichtet worden. Gestützt auf Artikel 223 Absatz 6 AHVV wurden 
seitens BSV Leitplanken definiert. So gelten u.a. die Zielsetzungen und Handlungsoptionen des Stra-
tegieberichts des Bundesrates6 als massgebliche übergeordnete Ziele für die Leistungen der Organi-

                                                      
1  SR 831.10 
2  SR 101 
3  SR 831.101 
4  SR 616.1 
5  Vgl.  Liste  der  aktuellen  „Leistungsverträge  gestützt  auf  Art.  101bis AHVG“  
http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00068/index.html?lang=de 
6 Strategie für eine schweizerische Alterspolitik; Bericht des Bundesrates vom 29. August 2007 in 
Erfüllung des Postulates Leutenegger Oberholzer (03.3541) vom 3. Oktober 2003.  
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sationen, und es werden während der laufenden Vertragsperioden die Grundlagen geschaffen für 
Dienstleistungen der Organisationen zugunsten der älteren Bevölkerung, 

- die bedarfsorientiert sind und prioritär spezifisch vulnerablen Zielgruppen zukommen; 

- welche die Transparenz und Vergleichbarkeit bezüglich Qualität, Effizienz und Preispolitik erlau-
ben.  

 
3 Entwicklung der Beiträge nach Art. 101bis AHVG 
Nachdem die Botschaft zur 9. AHV-Revision von jährlichen Beiträgen von ca. CHF 20 Mio. ausgegan-
gen war, sind die Gesamtbeiträge an private Altersorganisationen seit 1979 von CHF 9 Mio. auf rund 
CHF 280 Mio. (im Jahr 2007) angestiegen. Mit NFA und dem damit verbundenen Wegfall der Subven-
tionen an lokale und kantonale Spitex-Organisationen7 im Umfang von rund CHF 200 Mio. betragen 
die Beiträge seit 2008 jährlich noch insgesamt rund CHF 72 Mio. Der grösste Teil dieser Finanzhilfen, 
nämlich CHF 59 Mio., fliesst jedoch auch nach NFA von den Dachverbänden der betroffenen Organi-
sationen weiter an deren kantonale Sektionen, in der Regel mittels Unterleistungsverträgen. Denn 
nach wie vor werden Angebote vor Ort unterstützt wie Kurse, Beratungen oder individuelle Unterstüt-
zungen, die von den kantonalen Sektionen erbracht werden8. 
 
 
4 Abgeltung von Leistungen der privaten Invalidenhilfe zugunsten Betagter 
Gestützt auf Art. 101bis AHVG bzw. Art. 222 Abs. 3 AHVV werden zur Zeit zusätzlich zu den CHF 72 
Mio. jährlich rund CHF 24 Mio. der IV-Betriebsrechnung gutgeschrieben. Dies als Abgeltung für dieje-
nigen Leistungen, die die private Invalidenhilfe mit Beiträgen gemäss Art. 74 IVG für Personen er-
bringt, die erst nach Erreichen des Rentenalters in ihrer Gesundheit beeinträchtigt wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen: 
Patricia Zurkinden oder Saskia Schröder, Bundesamt für Sozialversicherungen 
Bereich Alter, Generationen und Gesellschaft, 3003 Bern 
patricia.zukinden@bsv.admin.ch, Tel. 058 462 92 10 
saskia.schroeder@bsv.admin.ch, Tel. 058 462 91 53 
 
Stand: 1. Mai 2014 

                                                      
7 Für die Subventionierung der Leistungen der kantonalen Spitex-Organisationen sind seit NFA die 
Kantone zuständig (Art. 112c Abs. 1 BV; vgl. auch Schlussbestimmung der Änderung des AHVG vom 
6.10.2006). 
8 Nach Art. 223 Abs. 2 AHVV dürfen für Hilfeleistungen zu Hause allerdings dann Beiträge ausgerich-
tet werden, wenn diese Hilfen im Rahmen von Freiwilligenarbeit erfolgen.  


