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Ein  INTERAKTIVER  SELBSTBERFAHRUNGSFRAGEBOGEN  fü r  ä l tere
Menschen ,  die  gerne  unter r ichten  möchten .  Die  Nutzer / innen
erha l ten  e ine  e inse i t ige  Zusammenfassung  ih rer  Ergebnisse  a ls
Zer t i f ikat  mit  Vorschlägen ,  in  welchen  Sett ings  s ie  dieses  Wissen
mit  jüngeren  Generat ionen  te i len  könnten .

VORZEIGEN  VON  ERFOLGSGESCHICHTEN .  Senioren  und  Senior innen
te i len  in  kurzen  Videos  ih re  persönl iche  Er fo lgsgeschichte  des
generat ionsübergre i fenden  Lernens  und  erk lä ren ,  in  welchem
Bere ich  s ie  a ls  Lehrkra f t  tät ig  waren .

Nach  Erha l t  des  Zert i f ikats ,  das  die  Kompetenzen  bestät igt ,  wird
der /die  Benutzer / in  zum  Abschni t t  mit  dem  LERNPAKET
wei terge le i tet  (Ergebnis  4 ) .

Dieser  Ber icht  wurde  im  Rahmen  des  Pro jekts  KA204  -  Strateg ische
Partnerschaf ten  in  der  Erwachsenenbi ldung  "AGE :WISE  -  Across
Generat ions  at  Eye  Leve l :  Ways  to  Integrate  Seniors  by  Educat ion "

(Pro jekt  Nr .  2020 - 1 -AT01 -KA204 -078088 ) ,  kof inanz ier t  durch  das
Erasmus+  Programm ,  ers te l l t .  Er  wurde  entwicke l t ,  um  die  spez i f i schen
Lernbedür fn i sse  ä l terer  Generat ionen  sowie ,  aus  der  Perspekt ive  von
Pädagogen  und  Pädagoginnen ,  die  Kompetenzen  und  Fähigke i ten ,  die
ä l tere  Menschen  bes i tzen  müssen ,  wenn  s ie  in  e iner  Lehrer ro l le  s ind ,

zu  er forschen .  Es  wurden  Tra iner / innen  aus  Einr ichtungen  der
Erwachsenenbi ldung  bef ragt ,  die  Er fahrung  in  der  Arbei t  mit  ä l teren
Menschen  haben .

Diese  Analyse  dient  a ls  Grundlage  fü r  die  Ergebnisse ,  die  in  weiteren
Phasen  des  Pro jekts  erarbe i tet  werden :

Die  WEB PLATTFORM  (Ergebnis  2 )  wird  entwicke l t  und  umfasst  dre i

grundlegende  Funkt ionen /Bere iche :

1 .

2 .

3 .

DIDAKTIK-LEITFADEN fü r  Einr ichtungen  der  Erwachsenenbi ldung

(Ergebnis  3 )

LERNMATERIAL fü r  e inen  "Tra in ing -Sk i l l s -Kurs "  fü r  Senioren  und

Senior innen  (Ergebnis  4 )

I M  J A H R  2 0 1 9  W A R  M E H R  A L S  E I N
F Ü N F T E L  ( 2 0 , 3  % )  D E R  B E V Ö L K E R U N G
I N  D E N  E U - 2 7 - M I T G L I E D S T A A T E N  6 5
J A H R E  U N D  Ä L T E R .  ( E U R O S T A T )
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Erfahren Sie mehr über das Projekt 
www.agewise.eu

https://www.facebook.com/AGEWISE2020/
http://www.agewise.eu/


Die  Ergebnisse  dieses  Ber ichts  bas ieren  auf  e iner  Forschungsmethodik ,

die  v ie r  Säulen  umfasst .  Die  ers te  besteht  aus  klass ischer  Forschung
und akademischer  Diskuss ion  in  Bezug  auf  den  in tergenerat ione l len

Lernansatz  ( IGL )  (Kapi te l  1  und  6 ) .  Die  zwei te  i s t  e ine  Analyse von
Good Pract ices  in  den  Pro jektpar tner ländern  (Kapi te l  2 ) .  Die  dr i t te

besteht  aus  Interv iews ,  die  mit  20 Erwachsenenbi ldnern und -
b i ldner innen  (Experten /Expert innen  im  Unter r ichten  ä l terer

Erwachsener  und /oder  in  der  Arbei t  in  in tergenerat i ven  Lernset t ings )

in  fünf  Ländern  durchgeführt  wurden  (Kapi te l  3  und  4 ) .  Und  die  v ie r te
Säule  i s t  das  Selbstref lex ionsverfahren der  Pro jektpar tner  in  IGL -

Sett ings  (Kapi te l  5 ) .
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F o r s c h u n g s m e t h o d i k

FORSCHUNGS
BERICHT

"Selbstreflexionsverfahren"

der einzelnen

Partnerorganisationen

GOOD-PRACTICE-
SAMMLUNG VON

IGL

Spezifische Lernbedürfnisse von

älteren Menschen

Erforderliche Kompetenzen in

ihrer Rolle als Lehrkraft

IGL-SETTINGS

Durchführung von Experten- und

Expertinneninterviews auf der

Grundlage eines entwickelten

Interviewleitfadens

Sekundäre Datenanalyse

Erfahrungen mit der

aktuellen Praxis von IGL

5 Länder (Österreich,

Deutschland, Italien,

Polen, Portugal)

ÄLTERE PÄDAGOGEN/
PÄDAGOGINNEN IN IGL

 

Wie können IGL-Settings

gefördert und angeregt

werden?

Marketingstrategien

Akademische
Diskussion
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1 . 1  I n t e r g e n e r a t i o n E L L E
B I L D U N G : D E F I N I T I O N  U N D  Z I E L

“ inter”  -  konzentr ie r t  s ich  auf  die

Dimens ion  des  Austauschs ,  der
Bez iehungen ,  der  Gegense i t igke i t ;  

“generat ionel l ”  -  e in  Aspekt ,  der

d ie  untersch iedl ichen  Er fahrungs -

bere iche  und  Menta l i tä ten  berück -

s icht igt ,  die  s ich  im  Laufe  der  Zei t
zwischen  Vert retern  versch iedener
Al tersgruppen  gebi ldet  haben ;

“ lernen ”  -  das  Ergebnis  des

Austausches  von  Er fahrungen .

Die  Forschung  hat  die  Rol le  von
intergenerat ione l len  Lernakt iv i tä ten
in  der  menschl ichen  Entwick lung
ident i f i z ie r t .  Der  Begr i f f  " in tergenera -

t ione l les  Lernen "  setzt  s ich  aus  dre i
E lementen  mit  e iner  s tarken
pädagogischen  Bedeutung  zusam -

men :  

 

" I N T E R G E N E R A T I O N E L -
L E S  L E R N E N  ( I G L )  I S T
D O R T ,  W O  M E N S C H E N
A L L E R   A L T E R S G R U P -
P E N  M I T E I N A N D E R
U N D  V O N E I N A N D E R
L E R N E N  K Ö N N E N . "

E P A L E ,  2 0 2 0
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In tergenerat ione l les  Lernen  i s t  e ine  Mögl ichke i t ,  gemeinsam  und  von
versch iedenen  Generat ionen  zu  l e rnen .  Wenn  ä l tere  und  jüngere
Generat ionen  zusammenarbe i ten ,  gewinnen  s ie  Fähigke i ten ,  Werte  und
Wissen .

In tergenerat ione l les  Lernen  kann  in  e iner  Vie lzahl  von  soz ia len
Umgebungen  ( fo rmal ,  nicht - fo rmal  und  in formel l )  und  im  Rahmen
versch iedener  Programme  s tat t f inden ,  die  dazu  bei t ragen ,  das  soz ia le
Kapi ta l  und  die  Bindungen  zu  s tärken ,  indem  s ie  soz ia len
Zusammenhal t  in  unseren  Gemeinschaf ten  schaf fen .



IGL -Akt i v i t ä ten  e rhöhen  d ie  Z u s a m m e n a r b e i t ,  I n t e r a k t i o n  o d e r  d e n
A u s t a u s c h  z w i s c h e n  z w e i  o d e r  m e h r e r e n  G e n e r a t i o n e n ,  brechen

Ste reo t ypen  au f ,  f ö rde rn  Ver s tändn i s ,  Respek t  und  Ver t r auen ,  während
Ideen ,  Fäh igke i ten ,  Wissen  und  Er fah rungen  gete i l t  werden .  Es  f üh r t
zu  Le rne rgebn i s sen ,  f ö rde r t  d ie  Koex i s tenz  und  den  Bürge r s inn  und
entw icke l t  e inen  "Co -Lea rn ing "  Ansa tz .

 

Albe r t  Banduras  Werk  "Se l f -e f f i cacy :  Toward  a  Un i f y ing  Theo ry  o f
Behav io ra l  Change "  ( 1 977 )  ze ig t  au f ,  dass s  d ie  soz i a l e  I n te rak t i on  e ine
fundamenta le  Ro l l e  sp ie l t  und  zu  e inem  Ausgangspunkt  f ü r
beobachtendes  Le rnen  und  Le rnen  durch  Dia log ,  per sön l i ches
Wachs tum  und  Entw ick lung  wi rd .  

Greg  Mann ion  (Un ive r s i t y  o f  St i r l i ng ,  Schot t l and )  l i e f e r t  d ie  f o lgende
D e f i n i t i o n  f ü r  i n t e r g e n e r a t i o n e l l e  B i l d u n g :  

a )  b e i n h a l t e t ,  d a s s  M e n s c h e n  a u s  z w e i  o d e r  m e h r  G e n e r a t i o n e n  a n
e i n e r  g e m e i n s a m e n  P r a x i s  t e i l n e h m e n ,  d i e  a n  e i n e m  b e s t i m m t e n  O r t
s t a t t f i n d e t ,
( b )  b e z i e h t  v e r s c h i e d e n e  I n t e r e s s e n  ü b e r  d i e  G e n e r a t i o n e n  h i n w e g
m i t  e i n  u n d  k a n n  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e s  i n d i v i d u e l l e n ,
g e m e i n s c h a f t l i c h e n  u n d  ö k o l o g i s c h e n  W o h l b e f i n d e n s  d u r c h  d i e
B e w ä l t i g u n g  e i n e s  " P r o b l e m s "  o d e r  e i n e r  H e r a u s f o r d e r u n g  e i n g e s e t z t
w e r d e n ,
( c )  e r f o r d e r t  d i e  B e r e i t s c h a f t  z u r  w e c h s e l s e i t i g e n  K o m m u n i k a t i o n
ü b e r  G e n e r a t i o n s g r e n z e n  h i n w e g  ( d u r c h  A k t i v i t ä t e n ,  d i e  K o n s e n s ,
K o n f l i k t  o d e r  K o o p e r a t i o n  b e i n h a l t e n ) ,  i n  d e r  H o f f n u n g ,  n e u e
g e n e r a t i o n e n ü b e r g r e i f e n d e  B e d e u t u n g e n ,  P r a k t i k e n  u n d  O r t e  z u
s c h a f f e n  u n d  z u  t e i l e n ,  d i e  b i s  z u  e i n e m  g e w i s s e n  G r a d  g e m e i n s a m
g e h a l t e n  w e r d e n ,  u n d
( d )  e r f o r d e r t  d i e  B e r e i t s c h a f t ,  s t ä n d i g  a u f  d i e  O r t e  u n d  a u f e i n a n d e r
e i n z u g e h e n .
A u s  p ä d a g o g i s c h e r  S i c h t  b e s t e h t  d e r  H a u p t z w e c k  d e r
g e n e r a t i o n e n ü b e r g r e i f e n d e n  B i l d u n g  d a r i n ,  d i e  B e z i e h u n g e n
z w i s c h e n  d e n  G e n e r a t i o n e n  a u f  e i n e  W e i s e  z u  v e r b e s s e r n ,  d i e  d a s
W a c h s t u m  v o n  G e m e i n s c h a f t e n  u n d  O r t e n ,  l o k a l  u n d  d a r ü b e r  h i n a u s ,
u n t e r s t ü t z t  ( M a n n i o n ,  2 0 1 2 ) .
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I G L  b e d e u t e t  v o r  a l l e m  d a s  L e r n e n  m i t ,  v o n  u n d

ü b e r e i n a n d e r .  J ü n g e r e  u n d  ä l t e r e  M e n s c h e n  g e b e n  s i c h

g e g e n s e i t i g  i h r  K n o w - h o w  i n  b e s t i m m t e n  T h e m e n b e r e i c h e n

w e i t e r .  S o  e r h a l t e n  s i e  v o n e i n a n d e r  H i l f e ,  d i e  s i e  s o n s t

w a h r s c h e i n l i c h  n i c h t  b e k o m m e n  w ü r d e n . "  

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  Ö s t e r r e i c h
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1 . 2  A K T U E L L E  S I T U A T I O N
I N  D E N  P R O J E K T P A R T N E R -
L Ä N D E R N

Eine  Experten -  und  Expert innenbef ragung  des  öster re ich ischen
Soz ia lmin is ter iums  ergab ,  dass  die  Öster re icher  und  Öster re icher innen
ein  wicht iges  Handlungs fe ld  in  generat ionenübergre i fenden
Bi ldungspro jekten  sehen ,  die  e inen  Austausch  und
Perspekt ivenwechse l  zwischen  den  Generat ionen  ermögl ichen .  Vor
a l lem  ä l tere  Menschen  in teress ie ren  s ich  fü r  jüngere  Generat ionen ,

deren  Anl iegen ,  Meinungen  und  Erwartungen  (Mül legger ,  2018 ) .

Eindeut ige  Zahlen  und  s tat i s t i sche  Daten  zum  in tergenerat ione l len
Lernen  s ind  fü r  Öster re ich  schwer  zu  f inden .  Empir i sche  Studien
ze igen  j edoch ,  dass  akt iv ie rende  Maßnahmen  fü r  die
Lebenszuf r iedenhei t  in  der  späteren  Lebensphase  notwendig  s ind
(Kol land ,  2011 ) .

Lebens langes  Lernen  und  Bi ldungsprozesse  werden  a ls  Unters tützung
gesehen ,  um  e inerse i t s  die  Lebensqual i tä t  zu  erha l ten  und
andererse i t s  die  gese l l schaf t l iche  Te i lhabe  zu  s ichern .

In  Öster re ich  gibt  es  mitt le rwei le  mehrere  Angebote  fü r
intergenerat ione l les  Lernen .  Diese  Angebote  f inden  auf  fo rmale ,  nicht -

fo rmale  und  in formel le  Weise  s tat t .  So  f indet  in tergenerat ione l les
Lernen  of t  innerha lb  der  Fami l ie  s tat t ,  vor  a l lem  in  l ändl ichen
Gebieten ,  wo  es  noch  Mehrgenerat ionenhaushal te  gibt .

Generat ionsübergre i fende  Pro jekte  werden  auch  von  nichts taat l ichen
Organisat ionen  (NGOs ) ,  Kindergär ten ,  Univers i täten  und  e inze lnen
Gemeinden  durchgeführt .  Es  gibt  auch  Mögl ichke i ten ,  bei  denen  der
Fokus  darauf  l i egt ,  dass  jüngere  Generat ionen  ä l tere  unter r ichten ;  hier
vor  a l lem  in  e inem  technischen  Kontext .

 

Es  gibt  Weiterb i ldungsangebote  in  den  Bere ichen  Senioren - /

Senior innen -Vi ta l -Coaching ,  Bi ldung  im  Alter  oder  Geragogik ,  aber
ke ine  Weiterb i ldung  mit  konkretem  Fokus  auf  in tergenerat ione l le
Lernprozesse .

0 9

ÖSTEÖSTERRERREICHICH

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G



1 0

DEUTDEUTSCHSCHLANDLAND
Heutzutage  l eben  Kinder  in  den  meisten  Fä l len  nicht  mehr  mit  ih ren
Großel tern  zusammen .  Aus  diesem  Grund  haben  Kinder  weniger
Mögl ichke i ten ,  s ich  in formel l  mit  der  ä l teren  Generat ion  zu  t re f fen
(Stat i s t i sches  Bundesamt ,  2016 ) .  Das  Bundesmin is ter ium  fü r  Fami l ie ,

Senioren ,  Frauen  und  Jugend  in  Deutschland  hat  2012  e in  Gutachten
zu  "Generat ionenbez iehungen  -  Heraus forderungen  und  Potenz ia le "

verö f fent l icht  mit  der  Empfehlung ,  die  Bez iehungen  zwischen  den
Generat ionen  innerha lb  der  Fami l ien ,  aber  auch  darüber  hinaus  zu
stärken  (BMFSFJ ,  2012 ) .  Es  gibt  v ie le  Good -Pract ice -Beisp ie le  der
Bundesreg ierung ,  die  entsprechende  Pro jekte  auf  loka ler  Ebene
in i t i ie r t ,  z .  B .  gemeinschaf t l iche  Wohnformen ,  Begegnungsstät ten  wie
Mehrgenerat ionenhäuser ,  Mentoren -  bzw .  Mentor innenmodel le ,

Kooperat ionen  zwischen  Altenwohnheimen  und  Kindertagesstät ten ,

Schulpro jekte  mit  Zei tzeugen  bzw .  -zeuginnen  und  generat ionen -

übergre i fende  Lernformen  in  versch iedenen  Bere ichen  (BMFSFJ ,  2013 ) .

Die  deutschen  Behörden  haben  das  Problem  der  feh lenden
intergenerat ione l len  Zusammenarbe i t  zwischen  Senioren /Senior innen
und  Kindern  erkannt .  Aus  diesem  Grund  empfehlen  und  fö rdern  s ie  die
Durchführung  von  generat ionenübergre i fenden  Akt iv i tä ten ,  z .B .  in
Bayern  mit  den  Richt l in ien  fü r  Altenwohnheimen  (StMAS ,  2004 )  oder
dem  Curr icu lum  fü r  Kindergär ten  (StMAS ,  2012 ) .  Auch  auf  reg iona ler
Ebene  haben  e in ige  Landkre i se  wissenschaf t l ich  begle i tete
generat ionenübergre i fende  Demograf iekonzepte  unter  Einbez iehung
der  Bürger / innen  an  der  Bas i s  ers te l l t ,  die  zukünft ige  reg iona le
Maßnahmen  sk izz ie ren  (Landratsamt  Cham ,  2013 ) .  

Die  IGL -Akt iv i tä ten  in  Deutschland  umfassen  beide  Arten  von
intergenerat ione l len  Lernakt iv i tä ten :  jüngere  Generat ionen
unter r ichten  die  ä l teren  oder  ä l tere  Menschen  haben  die  Rol le  e iner
Lehrkra f t .  Ein ige  der  Akt iv i tä ten  werden  von  Schulen ,  Kindergär ten ,

Altenbetreuungsorganisat ionen  oder  Fre iwi l l igenorganisat ionen
in i t i ie r t .  Im  Al lgemeinen  hat  Deutschland  e ine  gut  etabl ie r te  Tradi t ion
der  Fre iwi l l igenarbe i t ,  die  v ie le  IGL -Akt iv i tä ten  durchführt .

Es  wurden  spez i f i sche  Kurse  fü r  die  Ausbi ldung  von  IGL -Lehrenden
geschaf fen ,  z .B .  mit  dem  Erasmus+  geförder ten  Pro jekt  " Innovat ive
Educat ion  In  The  F ie ld  Of  In tergenerat iona l  Cooperat ion  Support "

( IE ICS ,  2019 ) ,  Qual i f i z ie rungskurse  fü r  "Mentoren /Mentor innen  der
Generat ionen " ,  die  von  den  chr i s t l i chen  Ki rchen  angeboten  werden .

Die  AWO  (Arbei terwohl fahr torganisat ion )  hat  in  Kooperat ion  mit  der
Univers i tä t  Dortmund  e inen  Le i t faden  zur  in tergenerat ione l len  Arbei t
für  Fachkrä f te  herausgegeben  (Lechtenfe ld  et  a l ,  2017 ) .  Die  Hochschule
Darmstadt  führ te  e ine  der  ers ten  wissenschaf t l ichen  Studien  zur
Analyse  von  in tergenerat ione l len  Mentor ing -Pro jekten  durch  (Jakob ,

2019 ) .
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ITITALALIENIEN

In  I ta l ien  gibt  es  ke ine  gesetz l ichen  Best immungen  oder  pol i t i schen
Maßnahmen  zur  Regelung  und  Förderung  des  in tergenerat ione l len
Lernens .

Folg l ich  gibt  es  e inen  Mangel  an  nat iona len  und  loka len  Programmen ,

die  s ich  auf  die  Entwick lung  von  gegense i t igem  IGL  konzentr ie ren .

Nichtsdestot rotz  wurden  se i t  den  f rühen  2000er  Jahren  e ine  Reihe  von
IGL -Akt iv i tä ten  von  St i f tungen ,  Nichtreg ierungsorganisat ionen ,  loka len
Behörden ,  gemeinnütz igen  Organisat ionen ,  Gewerkschaf ten  und
Unternehmensverbänden ,  Schulen  und  Berufsb i ldungszentren
durchgeführt .  Die  meisten  dieser  Akt iv i tä ten  werden  auf  f re iwi l l iger
Bas i s  angeboten  und  wurden  im  Rahmen  versch iedener  Pro jekte
umgesetzt ,  insbesondere  Erasmus  +  und  Grundtv ig ,  die  von  der
Europä ischen  Kommiss ion  mit f inanz ier t  wurden .

Die  Gründer  von  IGL - In i t ia t i ven  kommen  sowohl  aus  dem  öf fent l ichen
(Schulen ,  Bib l iotheken ,  Regierungsverbände )  a ls  auch  aus  dem
pr ivaten  (NGOs ,  Vere ine )  Bere ich .  Die  Brücke  zwischen  den  pr ivaten
Organisat ionen  und  den  Zie lgruppen  wird  of t  mit  Hi l fe  von  of fenen
öf fent l ichen  Einr ichtungen  wie  Schulen  und  Bib l iotheken  rea l i s ie r t ,

die  die  von  Fre iwi l l igen  kommenden  In i t ia t i ven  fö rdern .

Derze i t  werden  v ie le  der  generat ionsübergre i fenden  Programme  mit
Kindern  aus  der  Grund -  und  Volksschule  durchgeführt .  Unter
Berücks icht igung  unserer  Zie lgruppe  (ä l tere  Menschen  65+ ,  junge
Menschen  16  bis  30  Jahre  a l t ) ,  wird  der  Lernprozess  of t  in  der  Richtung
von  der  jüngeren  Generat ion  zur  ä l teren  organis ie r t  (Kurse  fü r  dig i ta le
Kompetenzen )  an  Erwachsenenbi ldungszentren /Senioren -

Univers i täten .  IGL -Akt iv i tä ten  werden  meist  auf  der  nicht - fo rmalen
(NGOs )  oder  in formel len  (Fami l ien )  Ebene  geförder t .  IGL -Akt iv i tä ten
f inden  meist  in  Altenpf legeheimen ,  NGOs ,  Senioren -Univers i täten ,

Bib l iotheken  und  Schulen  s tat t .
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In  den  l e tz ten  Jahren  hat  das  in tergenerat ione l le  Lernen  a ls  Antwort
auf  die  Heraus forderungen ,  die  s ich  aus  der  Bevölkerungsa l terung
ergeben ,  in  Polen  an  Popular i tä t  gewonnen .  Eines  der  größten
staat l ichen  Programme  fü r  Senioren  und  Senior innen ,  ASOS
(Regierungsprogramm  fü r  die  soz ia le  Te i lhabe  von  Senioren ) ,  def in ie r t
e ine  se iner  Pr ior i tä ten  a ls  soz ia le  Akt iv i tä ten ,  die  die  in t ra -  und
intergenerat ione l le  In tegrat ion  fö rdern ,  und  f inanz ier t  In i t ia t i ven ,  die
junge  und  ä l tere  Bürger / innen  zusammenbr ingen  und  ihnen
Lernmögl ichke i ten  bieten .

Die  meisten  generat ionsübergre i fenden  Lernakt iv i tä ten  in  Polen
werden  vom  Staat  (durch  Regierungs - /Gemeindeprogramme )  oder  der
Europä ischen  Union  (EU )  f inanz ier t ,  aber  von  NGOs  umgesetzt .  Daher
bas ie r t  die  Mehrhe i t  der  In i t ia t i ven  auf  nicht - fo rmaler  Bi ldung  und
informel lem  Lernen .

Formale  Bi ldungspro jekte  s ind  nicht  weit  verbre i tet ,  obwohl  es  e in ige
In i t ia t i ven  aus  dem  NGO -Sektor  gibt ,  die  s ich  dafür  e insetzen ,  dass
generat ionenübergre i fendes  Lernen  s tärker  ins t i tut iona l i s ie r t  und  a ls
Te i l  der  Lehrp läne  in  die  Schulen  aufgenommen  wird .

In  der  Prax i s  konzentr ie ren  s ich  v ie le  der  Pro jekte  auf  gegense i t iges
Lernen  oder  sehen  junge  Menschen  a ls  die jen igen ,  die  den
Senioren /Senior innen  bei  der  In tegrat ion  hel fen  können ,  indem  s ie
ihnen  Technik  beibr ingen .  Es  gibt  j edoch  e ine  wachsende  Tendenz ,

die  Akt iv i tä ten  auf  e inen  "Senioren  und  Senior innen  a ls  Lehrer / innen " -

Ansatz  zu  s tützen  oder  sowohl  junge  Menschen  a ls  auch  ä l tere
Menschen  bei  der  Entwick lung  und  Umsetzung  gemeinsamer
In i t ia t i ven  zu  unters tützen .

 

Es  gibt  e ine  wachsende  Anzahl  von  Bi ldungspro jekten ,  die  s ich  an
Menschen  r ichten ,  die  in  diesem  Bere ich  zu  arbe i ten  beginnen
möchten .  Ein  aktue l les  Good  Pract ice  Beisp ie l  in  dieser  Hins icht  i s t
Arch ipe lag  Pokolen  (Archipe l  der  Generat ionen ) ,  das  Onl ine -Kurse  fü r
Pädagogen /Pädagoginnen  anbietet ,  die  s ich  auf  das  Thema
generat ionenübergre i fende  Prakt iken  konzentr ie ren .

Generat ionenübergre i fendes  Lernen  i s t  in  Polen  sowohl  in  Bezug  auf
d ie  Pol i t ik  a ls  auch  auf  die  Prax i s  gut  entwicke l t ,  j edoch  fo rdern
Prakt iker ,  die  in  diesem  Bere ich  tät ig  s ind ,  e inen  s tärkeren  Fokus  auf
den  "Senioren /Senior innen  a ls  Lehrer / innen " -Ansatz  sowie  e in  s tärker
inst i tut iona l i s ie r tes  generat ionenübergre i fendes  Lernen  an  Schulen .

POPOLENLEN
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Portuga l  verze ichnet ,  wie  der  Rest  Europas ,  e ine  s tark  a l ternde
Bevölkerung  aufgrund  niedr iger  Fruchtbarke i t s -  und
Sterb l ichke i t s raten ,  was  zu  e iner  s ign i f ikant  s te igenden  Anzahl  ä l terer
Menschen  führ t .  Portuga l  i s t  derze i t  das  am  dr i t t s tä rksten  a l ternde
Land  in  der  Europä ischen  Union ,  nur  hinter  Deutschland  und  I ta l ien .  In
Portuga l  begann  man  ers t  in  den  f rühen  1970er  Jahren ,  über
Al terspol i t ik  zu  diskut ie ren .  Erst  1976 ,  nach  pol i t i schen  Veränderungen
im  Land ,  s icher te  die  neue  Ver fassung  das  Recht  auf  soz ia le  Sicherhe i t
zu ,  das  auch  nach  der  Ver fassungsrev i s ion  von  1992  beibehal ten  wurde .

Im  Jahr  1999  tauchten  in tergenerat ione l le  Pro jekte  in  Portuga l  auf ,  a ls
d ie  Vere inten  Nat ionen  (UN )  das  In ternat iona le  Jahr  der  ä l teren
Menschen  ausr ie fen .  Derze i t  werden  IGL - In i t ia t i ven  in  Portuga l
hauptsächl ich  von  nicht - fo rmalen  Organisat ionen  geförder t  (pr ivate
soz ia le  Sol idar i tätse inr ichtungen ,  loka le  Vere ine ) ,  auch  wenn  es
Akt iv i tä ten  gibt ,  die  von  Vere inen ,  Gemeinden  und  Univers i täten
geförder t  werden  ( immer  mit  nicht - fo rmalen  Merkmalen ) .

Die  Akt iv i tä ten  werden  mit  k le inen  Gruppen  von  Menschen  (Jung  und
Alt )  durchgeführt ,  und  daher  i s t  die  Wirkung  auf  loka ler  Ebene  größer .

Die  Schaf fung  von  Netzwerken  er le ichter t  die  Fortsetzung  der
Akt iv i tä ten ,  die  die  Pro jekte  fö rdern ,  im  Laufe  der  Zei t .  Derze i t ,  mit
dem  zunehmenden  Fokus  auf  IGL ,  wurden  spez i f i sche  Kurse  fü r  die
Ausbi ldung  von  IGL -Tra inern  und  -Tra iner innen  geschaf fen ,  die  von
europä ischen  Pro jekten  f inanz ier t  werden .  Mit  dem  Pro jekt  European
Map  of  In tergenerat iona l  Learn ing  (EMIL )  gab  es  e inen  Versuch ,  e in
"Europä isches  Zert i f ikat  fü r  in tergenerat ione l les  Lernen "  (ECIL )  zu
schaf fen .  Ein  Handbuch  fü r  Auszubi ldende  mit  dem  T i te l
" In tergenerat iona le  Animat ion "  wurde  von  der  In i t ia t i ve  Santa  Casa  da
Miser icórd ia  de  Mérto la  entwicke l t ,  f inanz ier t  vom  portug ies i schen
Staat  und  der  Europä ischen  Union  durch  den  Europä ischen
Soz ia l fonds .  Die  erwähnte  In i t ia t i ve  wurde  dann  fü r  die  Entwick lung
des  Pro jekts  " In tergenerat iona l i tä t ,  Unters tützungsnetzwerke  und
Pf legedienst le i s ter  fü r  ä l tere  Menschen  des  21 .  Jahrhunderts "

vorgeschlagen .

PORPORTUGTUGAALL
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1 . 3  E U R O P A W E I T E
S I C H T  A U F  I G L

Die  Gese l l s cha f t  i n  Europa  und  au f  der  ganzen  Wel t  i s t  mit  e ine r
schne l l  a l te rnden  Bevö lke rung  kon f ron t i e r t .  Aus  d ie sem  Grund  i s t  d ie
F rage ,  wie  d ie  Lebensqua l i t ä t  der  ä l te ren  Menschen  ve rbes se r t
werden  kann ,  heute  besonder s  wicht ig .  B i ldungse r f ah rungen ,  d ie  au f
dem  Ansa tz  des  gene ra t i onenüberg re i f enden  Le rnens  bas ie ren ,

können  zum  Sch lüs se l  f ü r  d ie  soz i a l e  E ing l i ede rung  und  d ie  ak t i ve
Bürge r scha f t  der  ä l te ren  Menschen  werden .  Die  Europä i sche
Kommis s ion  hat  d ie se  Heraus fo rde rung  durch  d ie  Imp lement ie rung
neue r  Po l i t i ken  zum  l ebens l angen  Le rnen  au fgeg r i f f en .

 

I n  den  l e t z ten  zwe i  Jah rzehnten  hat  d ie  EU  f o lgende  St ra teg ien  f ü r
l ebens l anges  Le rnen  entw icke l t :

A d u l t  L e a r n i n g :  I t  i s  N e v e r  T o o  L a t e  t o  L e a r n  ( 2 0 0 6 )  entw icke l te

P ro jek tne tzwerke .  Es  b i lde te  auch  den  e r s ten  po l i t i s chen  Rahmen
fü r  d ie  Jah re  2007  b i s  2013  und  wurde  ansch l i eßend  sowoh l  durch
das  Prog ramm  f ü r  Lebens l anges  Le rnen  a l s  auch  durch  Erasmus  P lus
e rwe i te r t .

D a s  E u r o p ä i s c h e  J a h r  f ü r  a k t i v e s  A l t e r n  u n d  S o l i d a r i t ä t  z w i s c h e n
d e n  G e n e r a t i o n e n  ( 2 0 1 2 )  hat  dazu  be ige t ragen ,  e in  pos i t i ve re s  B i ld

de r  a l te rnden  Bevö lke rung  zu  ve rmi t te ln ,  i ndem  es  d ie  Potenz ia l e
ä l t e re r  Menschen  hervo rhebt  und  i h re  ak t i ve  Te i lnahme  an
Gese l l s cha f t  und  Wir t scha f t  f ö rde r t .  Es  i s t  ge lungen ,  zah l re i che
s taa t l i che  und  n ich t s taa t l i che  Akteu re  zu  mobi l i s i e ren ,  und  v i e l e
M i tg l i eds taa ten  und  z i v i l ge se l l s cha f t l i che  Organ i sa t i onen  haben  das
Europä i sche  Jah r  zum  An la s s  genommen ,  neue  I n i t i a t i ven  zu
entw icke ln  oder  i h re  bes tehenden  zu  s tä rken .

“ L e a r n i n g  f o r  A c t i v e  A g e i n g  a n d  I n t e r g e n e r a t i o n a l  L e a r n i n g :
F i n a l  R e p o r t ”  ( 2 0 1 2 )  war  e ine  EU -ge fö rde r te  Stud ie ,  d ie  a l s

We i te ren tw ick lung  be i  der  Umsetzung  von  po l i t i s chen  Prog rammen
zur  Erwe i te rung  des  ve r fügba ren  Wissens  über  ak t i ve s  Al te rn  und
in te rgene ra t i one l l e s  Le rnen  d ien te .  Diese  f a s s t  d ie  wicht ig s ten
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E N I L  ( E u r o p e a n  N e t w o r k  f o r  I n t e r g e n e r a t i o n a l  L e a r n i n g )  hat

ve r sucht ,  d ie  Ausw i rkungen  des  i n te rgene ra t i one l l en  Le rnens  i n
ve r sch iedenen  Z ie lg ruppen  zu  i den t i f i z i e ren  und  zu  ana l y s i e ren .

Es  wurde  von  25  I n s t i tu t i onen  aus  22  EU -Ländern  gegründet ,  d ie
in te rgene ra t i one l l e s  Le rnen  f ö rde rn .  Das  Pro jek t  z i e l t e  darau f  ab ,

den  Aus tausch  von  Fachwi s sen  und  e f f ek t i ve r  Prax i s  unte r  IGL -

Prak t i ke rn  zu  e r l e i ch te rn ,  i ndem  Unte r s tü tzungss t ruk tu ren
gescha f f en  wurden ,  um  po l i t i s che  Ent sche idungs t räge r / i nnen  und
d ie  Po l i t i k  durch  Fo r schung  zu  bee in f lu s sen .

T h e  E u r o p e a n  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  E d u c a t i o n  o f  A d u l t s  ( E A E A ) ,

1 953  gegründet ,  i s t  ak t i v  an  der  Entw ick lung  der
E rwachsenenb i ldung  i n  ganz  Europa  bete i l i g t .  S ie  sp ie l t  e ine
w ich t ige  Ro l l e  be i  der  Fö rde rung  neue r  St ra teg ien  und  Prak t i ken
in  der  Erwachsenenb i ldung  und  s teh t  i n  s tänd igem  Kontak t  mit
de r  Europä i schen  Kommis s ion  und  dem  Europä i schen  Par l ament .

EAEA  i s t  e ine  europä i sche  NGO  mit  1 3 3  Mi tg l i edso rgan i sa t i onen  i n
43  Ländern  und  ve r t r i t t  mehr  a l s  60  Mi l l i onen  Bürge r / i nnen  i n
ganz  Europa .  I h r  Z ie l  i s t  es ,  europä i sche  Organ i sa t i onen ,  d ie
d i rek t  i n  der  Erwachsenenb i ldung  t ä t ig  s ind ,  zu  ve rb inden  und  zu
ve r t re ten .

Erkenntn i s se  aus  akademische r  und  andere r  L i t e ra tu r  zum  Thema
zusammen ,  d ie  b i s  Ende  Mai  2012  i den t i f i z i e r t  wurden ,  gesammel t
aus  22  Fa l l s tud ien  und  Mate r i a l ,  das  durch  Akt i v i t ä ten  und  Pro jek te
ent s tanden  i s t ,  d ie  durch  das  Grundtv ig -Prog ramm  der  Europä i schen
Kommis s ion  f i nanz ie r t  wurden .

E P A L E  ( E l e c t r o n i c  P l a t f o r m  f o r  A d u l t  L e a r n i n g  i n  E u r o p e )  i s t  e ine

Netzwerkp la t t fo rm ,  d ie  S ich tba rke i t  f ü r  ve r sch iedene  Pro jek te  im
Zusammenhang  mit  Erwachsenenb i ldung  e insch l i eß l i ch
Le rne r f ah rungen  bas ie rend  au f  dem  IGL -Ansa tz  b ie te t .

D i e  A g e n d a  2 0 3 0  f ü r  n a c h h a l t i g e  E n t w i c k l u n g  d e r  V e r e i n t e n
N a t i o n e n  hat  bek rä f t i g t ,  dass  e ines  der  wicht ig s ten

Entw ick lungsz i e l e  der  Nachha l t i gke i t  d ie  Fö rde rung  von
Mög l i chke i ten  des  l e b e n s l a n g e n  L e r n e n s  f ü r  a l l e  i s t .

E i n i g e  B e i s p i e l e  f ü r  e u r o p ä i s c h e  N e t z w e r k e  a u f  I G L  s i n d :

Das  Konzept  des  gene ra t i onenüberg re i f enden  Le rnens  i s t  j edoch  au f
po l i t i s che r  Ebene  noch  n ich t  vo l l s t änd ig  i n teg r i e r t  worden .

Europä i sche  Netzwerke  oder  Pro jek te  haben  o f t  e ine  ku rze
Lebensze i t  ohne  d ie  Mög l i chke i t ,  e inen  s ign i f i kan ten  E in f lu s s
au f rechtzue rha l ten .  Dies  i s t  e in  Prob lem  sowoh l  f ü r  d ie  Fo r schung
a l s  auch  f ü r  d ie  Entw ick lung  des  IGL -Ansa tzes .
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Der  Status  von  IGL  in  den  Partner ländern  des  Pro jekts  sche int  e inen
gemeinsamen  europä ischen  soz ia len  Trend  zu  verdeut l ichen :  die
Anzahl  der  Menschen  über  65  Jahren  wächst ,  während  die  junge
Bevölkerung  abnimmt .

Ein ige  Untersch iede  können  in  der  IGL -Pol i t ik  gesehen  werden ,  die  in
Deutschland  schon  l änger  vorhanden  i s t  und  e ine  größere  Entwick lung
von  öf fent l ichen  und  pr ivaten  In i t ia t i ven  ermögl icht .

In  a l len  Ländern  dieses  Pro jekts  wurde  der  Ansatz  des
intergenerat ione l len  Lernens  durch  versch iedene  In i t ia t i ven
umgesetzt .  Im  Al lgemeinen  sche int  die  IGL -Pol i t ik  j edoch
unterentwickelt  zu  se in .

.  

IGL - In i t ia t i ven  werden  meist  in  nicht- formalen Sett ings  (Vere ine  und

Non -Prof i t -Organisat ionen )  und  in  fo rmalen  öf fent l ichen  oder  pr ivaten
Sett ings  (Schulen ,  Univers i täten ,  Altenheime )  organis ie r t .

Es  gibt  e inen  Mangel  an  spez i f i schen  Train ingskursen ,  die  fü r  IGL -

Pädagogen  und  Pädagoginnen  organis ie r t  werden .

Lehr -Lern -Prakt iken  s ind  überwiegend  in  e ine  Richtung  organis ie r t  -

von  Jüngeren  zu  Älteren  (häuf iger ) ,  von  Älteren  zu  Jüngeren  (se l tener ) .

Wechse lse i t ige  Lehr -Lern -Prakt iken  s ind  noch  se l ten .

ZUSAMMENFASSUNG
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2 . 1  G o o d  P r a c t i c e s
D a t e n a n a l y s e

Das  Mapping  der  24  Good  Pract ice  IGL -Prakt iken ,  die  in  Öster re ich ,

Deutschland ,  I ta l ien ,  Polen  und  Portuga l  umgesetzt  wurden ,  hat  uns
er laubt ,  e in ige  gemeinsame  Aspekte  im  Bere ich  der
intergenerat ione l len  Lernakt iv i täten  hervorzuheben .  Das  ers te  Element
bet r i f f t  die  recht l iche  Art  der  Organisat ion ,  in  der  die  Prakt iken
organis ie r t  wurden .

 

Graf ik  1  ze igt ,  dass  IGL -Akt iv i täten  meist  von  Non -Prof i t -

Organisat ionen  organis ie r t  werden ,  auch  wenn  es  e inen  erhebl ichen
Ante i l  an  di rektem  Management  durch  s taat l iche  Organisat ionen  gab .
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Grafik 1): Rechtsform der Organisationen, die IGL-Aktivitäten
anbieten
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Das  zwei te  Element  betr i f f t  die  Art  der  Gebäude ,  in  der  die
organis ie r ten  IGL -Akt iv i täten  s tat t f inden .  Diese  Frage  of fenbart  die
Nachhal t igke i t / f inanz ie l le  Unabhängigke i t  der  Organisat ions -

Organisatoren .  Eine  beträcht l iche  Anzahl  der  Akt iv i täten ,  die  in  der
Good -Pract ice -Sammlung  beschr ieben  wurden ,  bef inden  s ich  auf  dem
Grundstück  der  Organisat ion .  Es  gibt  e in ige ,  die  den  Ort  fü r  die
Akt iv i täten  zu  diesem  Zweck  anmieteten ,  sowie  andere ,  die  die
Gebäude  der  Partnerorganisat ionen  nutzten .  Cowork ing  Spaces
wurden  unter  den  gesammelten  Prakt iken  nicht  genutzt .  Andere
Räume  (Gärten ,  Parks )  wurden  ebenfa l l s  genutzt .  Es  sche int ,  dass  die
Tendenz ,  Akt iv i täten  in  e igenen  Räumen  zu  organis ie ren ,  bei
öster re ich ischen  Organisat ionen  vorher rscht ,  e in  mögl icher  Ind ikator
für  die  f inanz ie l le  Unabhängigke i t  der  Organisat ionen ,  die  diese
Akt iv i täten  anbieten .

 

Hins icht l ich  des  Alters  der  Te i lnehmenden  an  den  beschr iebenen  IGL -

Akt iv i täten ,  ze igt  Graf ik  2 ,  dass  diese  hauptsächl ich  über  65  Jahre
oder  50 -65  Jahre  a l t  waren .  Das  Alter  fü r  jüngere  Te i lnehmende
var i ie r te .
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Grafik 2): Alter der Teilnehmenden an IGL-Aktivitäten

Die  IGL -Akt iv i täten  werden  meist  mit  e inem  Veransta l tungska lender
organis ie r t ,  was  bedeutet ,  dass  das  Programm  nicht  s t ruktur ie r t  i s t ,

e inze lne  Veransta l tungen  geplant  s ind  und  die  Lernz ie le  nicht  immer
k lar  def in ie r t  s ind  (Graf ik  3 ) .  Es  gibt  auch  in formel le  Formen  von  IGL -

Akt iv i täten ,  bei  denen  die  Koord inat ion  auf  gelegent l ichen  Anfragen
und  den  Bedür fn i ssen  der  Lernenden  bas ier t .  Genauso  bedeutsam
scheint  j edoch  das  Vorhandense in  von  Akt iv i täten  mit  Lehrp länen ,

e inem  geplanten  Programm ,  Kalender  und  def in ie r ten  Lernz ie len  zu
se in .  Es  ze igt ,  wie  IGL  zu  e iner  s tab i len ,  lebens langen  Lernakt iv i tä t
werden  kann ,  die  mit  der  Entwick lung  von  spez i f i schen  Kompetenzen
verbunden  i s t .
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Grafik 3): Aktivitätsprogramm

Grafik 4): Arten der IGL-Aktivität

Die  Charakter i s t ika  der  Akt iv i täten ,  die  von  den  analys ie r ten
Organisat ionen  durchgeführt  werden ,  sche inen  s ign i f ikant  zu  se in
(Graf ik  4 ) :  wir  können  sehen ,  dass  die  bel iebtesten  IGL -Akt iv i täten
mit  Technolog ie  und  Handwerk  verbunden  s ind .  Es  gibt  e inen
Mangel  an  IGL -Akt iv i täten ,  die  s ich  auf  Sport  und  Gesundhei t
konzentr ie ren .  Wir  können  davon  ausgehen ,  dass  so lche  Akt iv i täten
in  der  Regel  fü r  versch iedene  Altersgruppen  separat  organis ie r t
werden ,  ohne  e inen  IGL -Ansatz .

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G

Andere

Informell

mit Kalender

mit Curriculum

Andere

Technisch

Umwelt

Sprachen/Literatur

Bewegung und Gesundheit

Kunsthandwerk

Kochen

Vorschule



Unter  den  IGL -Akt iv i täten ,  die  fü r  diesen  Ber icht  gesammelt  wurden ,

sche int  der  St i l  des  di rekten  Unter r ichtens  weit  verbre i tet  gewesen  zu
se in ,  wo  e in  Pädagoge /e ine  Pädagogin  oder  e in /e  nicht -

profess ione l le / r  Organisator / in  die  Akt iv i täten  di rekt  den  Lernenden
bzw .  Te i lnehmenden  anbietet .  Der  Unter r icht  im  vermit te l ten  St i l  i s t
vorhanden ,  aber  weniger  verbre i tet ;  dies  i s t  der  Fa l l ,  wenn  e in
profess ione l le r  Pädagoge  bzw .  e ine  profess ione l le  Pädagogin
e inem /e iner  nicht -profess ione l len  Organis ie renden  der  Akt iv i tät  dabei
h i l f t ,  Wissen /Kompetenzen  mit  den  Te i lnehmenden  der  Akt iv i tät  zu
te i len .  Zum  Beisp ie l  organis ie r t  e ine  ä l tere  Frau /e in  ä l terer  Mann
einen  Kochkurs  fü r  jüngere  Leute ,  e in  profess ione l le r  Pädagoge  bzw .

e ine  profess ione l le  Pädagogin  i s t  ebenfa l l s  anwesend  (Graf ik  6 ) .
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Grafik 5): Maßnahmen in Richtung (von jüngerer Generation zu
den Älteren, von den Älteren zu den Jüngeren, gegenseitiges
Lernen)

Für  diese  Good -Pract ice -Sammlung  wurden  hauptsächl ich  die
Beisp ie le  berücks icht igt  in  denen  Senioren /Senior innen  jüngere
Schüler / innen  unter r ichten .  Graf ik  5  ze igt ,  dass  die  Akt iv i täten ,  die  a ls
Good  Pract ices  des  IGL  fü r  dieses  Pro jekt  ausgewähl t  wurden ,  meist
von  ä l teren  Menschen  fü r  junge  Lernende  organis ie r t  wurden .  Jedoch
wurden  auch  Er fahrungen  mit  gegense i t igem  Unter r icht ,  bei  dem
beide  Generat ionen  von  den  Akt iv i täten  prof i t ie ren ,  organis ie r t .  Die
Daten  ze igen ,  wie  wicht ig  e in  spez i f i sches  Tra in ing  der
Lehr fäh igke i ten  fü r  Erwachsene  im  Alter  von  65  Jahren  und  ä l ter  wäre .
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Es  gibt  e inen  Mangel  an  spez ie l lem  Tra in ing  fü r  IGL -Pädagogen  und    

 -Pädagoginnen .  Der  Unter r ichtsprozess  i s t  meist  in formel l ,  bas ierend
auf  der  Er fahrung  der  anderen  Lehrkrä f te ,  oder  die  Organisat ion  bietet
ge legent l iches  Tra in ing  fü r  Lehrende /Organis ie rende  von  IGL
Akt iv i täten  an .

Das  Eva luat ionsprogramm  der  IGL -Akt iv i täten  i s t  meist  in formel l ,
fo rmale  Eva luat ion  wurde  fü r  e in ige  Akt iv i täten  erwähnt .

Diese  Daten  heben  die  Notwendigke i t  hervor ,  e in  spez i f i sches  Tra in ing
für  Personen  zu  koord in ieren ,  die  IGL -Akt iv i täten  anbieten ,  indem  s ie
e in  spez i f i sches  Prof i l  fü r  IGL -Tra iner / innen  sk izz ie ren .
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Grafik 6): Art der Lehr-Lern-Prozesse
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2 . 2  G O O D - P R A C T I C E -
B E I S P I E L E

Die  Idee  des  "OMA /OPA -Pro jekts "  i s t  es ,  soz ia l -  und
bi ldungsbenachte i l ig te  Kinder  und  Jugendl iche  zu
unters tützen .  In  Eins -zu -e ins -Lernset t ings  hel fen
ehrenamtl iche  Senioren  und  Senior innen  e inmal
wöchent l ich  jüngeren  Menschen  beim  Er le rnen
versch iedener  Schul fächer .  Darüber  hinaus  können  Kinder
mit  e iner  anderen  Muttersprache  ih re  Deutschkenntn isse
verbessern .  So  wird  e in  generat ionenübergre i fender  Dia log
mögl ich ,  bei  dem  beide  Generat ionen  von  den  Er fahrungen
und  dem  Wissen  der  anderen  prof i t ie ren  können .  Bisher
haben  fas t  100  Senioren  und  Senior innen  an  diesem  Pro jekt
te i lgenommen  und  es  besteht  die  Kapaz i tät ,  j ähr l ich  etwa
90  Kinder  und  Jugendl iche  zu  fö rdern .
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OMA/OPA-Projekt  

ANDERE PROJEKTE:

BROTZEIT  –  Es  wurden  versch iedene  Workshops

durchgeführt ,  in  denen  die  Älteren  den  Jüngeren  ze igten ,

wie  man  versch iedene  Dinge  wie  Brot  backen  oder
Getre ide  dreschen  macht .

TIK -  TECHNIK IN KÜRZE  –  Jüngere  Menschen  ze igen  den

Älteren ,  wie  man  e in  Smartphone ,  e in  Tablet  oder  andere
technische  Geräte  bedient .
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GROSSELTERN-  UND ENKELKINDER-MUSEUMSTAG
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KINDER IM SENIORENHEIM  –  Ein  Kindergar ten  sowie  e in

Al tenheim  bef inden  s ich  gle ich  nebeneinander .  Somit  i s t
es  mögl ich ,  dass  s ich  die  Kinder  und  die  ä l teren
Menschen  rege lmäßig  sehen  und  s ich  austauschen
können .  Sie  können  gemeinsam  sp ie len ,  lesen  oder
Handarbe i ten  machen .

COOKING GRANNIES  –  Ein  Blogger  f i lmt  Senioren  und

Senior innen  beim  Backen  oder  Kochen ,  in  versch iedenen
Videos  te i len  "Cooking  Grannies "  und  e in  "Cooking
Grandpa "  versch iedene  Rezepte ,  die  von  Generat ion  zu
Generat ion  weitergegeben  wurden .

ALTES HANDWERK NEU ENTDECKT -  KORBFLECHTEN
MIT HASELNUSSSPÄNEN  –  Versch iedene  Workshops  zur

Unters tützung  des  generat ionsübergre i fenden  Lernens ,  z .

B .  wie  man  e inen  Korb  f lechtet  oder  andere  t rad i t ione l le
Handarbe i ten .

SENIOR EXPERTS AUSTRIA  –  Senioren /Senior innen  mit

v ie l  Berufser fahrung  werden  in  ärmere  Länder  geschickt ,

um  ih r  Wissen  und  ih re  prakt i schen  Er fahrungen  auf
e inem  best immten  Gebiet  weiterzugeben .

DEUTSCHLAND

Das  Loka le  Bündnis  fü r  Fami l ie  in  Cham  (Bayern ,

Deutschland )  bindet  j ähr l ich  Partner  aus  s taat l ichen
und  kommunalen  Einr ichtungen ,  der  Wirtschaf t ,  NGOs ,

Ki rchen  und  El tern in i t ia t i ven  e in  und  organis ie r t  in
Zusammenarbe i t  mit  dem  Kul tur -  und  Museumsamt  des
Landkre i ses  e inen  Großel tern -  und  Enkelmuseumstag .
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Das  Loka le  Bündnis  fü r  Fami l ie  im  Landkre i s  Cham  erh ie l t  im
Apr i l  2019  die  bundeswei te  Ausze ichnung  "Bündnis  des
Monats " .  Der  Großel tern -  und  Enkel -Museumstag  i s t  e ine  der
er fo lgre ichsten  und  nachhal t igs ten  Akt iv i täten  des
Bündnisses .  Mehr  a ls  zehn  Museen  im  Landkre i s  bieten  an
diesem  Tag  spez ie l le  Führungen  und  kreat ive  Akt ionen  an ,

bei  denen  Jung  und  Alt  mite inander  in  Kontakt  kommen
können .  Beim  Besuch  des  Schulmuseums  zum  Beisp ie l
e rzählen  Großel tern  von  ih rer  e igenen  Schulze i t .  Auch  im
Jagdmuseum  gibt  es  e ine  Ausste l lung  zum  Thema  Bienen .  In
Zusammenarbe i t  mit  dem  ört l ichen  Imkervere in  konnten  die
Besucher / innen  e in  " Insektenhote l "  bauen ,

Bienenwachskerzen  ro l len  und  die  Ausste l lung  erkunden .

ANDERE PROJEKTE

KLEINE ENTDECKER/INNEN  –  Erwachsene  Fre iwi l l ige ,

von  denen  die  meisten  kürz l ich  in  Rente  gegangen  s ind ,

besuchen  Kindergär ten  und  führen  gemeinsam  mit  den
Kindern  e in ige  Exper imente  durch .

REPAIR CAFÉ  –  Ehrenamtl iche  bieten  Reparaturd ienste

für  Geräte  vor  oder  auch  in  Zusammenarbe i t  mit
dem /der  "Kunden /Kundin "  an .  Die  Ehrenamtl ichen  s ind
hauptsächl ich  er fahrene  Senioren  und  Senior innen  mit
untersch iedl ichen  beruf l ichen  Hintergründen .  Ergänzt
wi rd  das  Repai r  Café  durch  e inen  Smartphone -  und
Tablet -Bere ich ,  der  von  jungen  Menschen  betreut  wird .

Hier  prüfen  und  erk lä ren  s ie  den  meist  ä l teren
Menschen  die  Funkt ionen  dieser  Geräte .

LOKALE LESEPATENSCHAFTEN –  Das  Pro jekt  der

loka len  Lesepatenschaf ten  r ichtet  s ich  an  Fre iwi l l ige ,

meist  ä l tere  Menschen ,  die  bere i t  s ind ,  s ich  rege lmäßig
e in  bis  zwei  Stunden  pro  Woche  dem  Lesen  mit  e inem
Grundschüler  oder  e iner  Grundschüler in  zu  widmen .

BULLDOG-PROJEKT (REPARATUR EINES HISTORI-
SCHEN TRAKTORS)  –  Senioren  und  Senior innen ,  die  in

e inem  Pf legeheim  fü r  Demenzkranke  leben ,  repar ie r ten
gemeinsam  mit  Jugendl ichen  e inen  his tor i schen
Hanomag -Traktor  von  1953 .  Zum  Abschluss  wurde  in
gese l l iger  Runde  gegessen ,  geredet  und  e ine  Tour  mit
dem  Fahrzeug  unternommen

LITTLE DISCOVERERS  Volunteer  adul ts ,  most ly  recent ly

i d l i i k i d d
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ITALIEN
INTERGENERATIONELLER BÜCHERTAUSCH

Die  Veransta l tung  wurde  2019  bei  EduVi ta ,  Lecce ,  organis ie r t .

Beim  Büchertausch  werden  Bücher  zwischen  e iner  Person
und  e iner  anderen  ausgetauscht .  Es  bietet  e ine  Mögl ichke i t
für  Menschen ,  Bücher  zu  tauschen ,  neue  zu  entdecken  und
ein  neues  Buch  zum  Lesen  zu  erha l ten ,  ohne  dafür  zu
bezahlen .  Menschen  untersch iedl ichen  Alters  wurden
eingeladen ,  um  s ich  über  die  L ieb l ingsbücher  der
versch iedenen  Generat ionen  auszutauschen ,  Diskuss ionen  zu
führen ,  L i te ratursp ie le  zu  sp ie len  und  Kontakte  zu  knüpfen .

ANDERE PROJEKTE

KOCH-WORKSHOPS in  Cerf ignano,  Südita l ien –  –

Einheimische ,  die  ä l ter  a ls  60  Jahre  s ind ,  br ingen  jungen
Leuten  bei ,  wie  man  typ ische  Ger ichte  der  Region  Salento
zubere i tet ,  darunter  hausgemachte  Pasta  und  Süßigke i ten .

SOFT SKILLS DURCH DIE MONTESSORI-METHODE –  Ältere

Menschen  aus  e inem  Altenheim  in  Bologna  kümmern  s ich
um  Kinder  im  Grundschula l te r .  Sie  gärtnern  zusammen
und  tauschen  ih re  Fähigke i ten  aus ,  indem  s ie  gemeinsam
arbe i ten .

“BELLA NONNO”  –  Ein  generat ionenübergre i fendes

Tra in ing  fü r  akt ive  Senioren  und  Senior innen ,  bei  dem
junge  Dig i ta l  Nat ives  a ls  Tutoren /Tutor innen  fungieren .

Den  ä l teren  Menschen  werden  Computerkenntn isse ,  Strom -

und  Gasversorgungsmanagement ,  Ernährung  und
Gesundhei t ,  innovat ive  Zahlungsmit te l  und  der  Zugang  zu
Bankdienst le i s tungen  vermit te l t .

INTERGENERATIONELLE THEATERWORKSHOPS  –

Großel tern  und  ih re  Enkelk inder  im  Alter  von  sechs  bis
zehn  Jahren  tauschen  s ich  im  Theatersp ie l  aus .
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POLEN
INTERGENERATIONELLES TANZEN

Intergenerat ione l les  Tanzen  i s t  e ine  l andeswei te  In i t ia t i ve ,

die  darauf  abz ie l t ,  a l tersbezogene  Stereotypen  in  Frage  zu
ste l len  und  soz ia le  Ausgrenzung  zu  bekämpfen .  Die
Kernakt iv i täten  s ind  Musik -  und  Tanzveransta l tungen ,  die  in
C lubs  organis ie r t  werden ,  die  bei  jungen  Menschen  bel iebt ,

aber  bei  Senioren /Senior innen  nicht  so  bekannt  oder  von
ihnen  eher  nicht  besucht  s ind .  Unter  den  DJs  und
Organis ie renden  s ind  sowohl  junge  a ls  auch  ä l tere  Menschen ,

sodass  die  Veransta l tungen  e in  Raum  fü r  versch iedene
Generat ionen  s ind ,  um  s ich  zu  t re f fen ,  Er fahrungen
auszutauschen  und  voneinander  zu  le rnen .  Sei t  der  ers ten
Veransta l tung ,  die  2011  organis ie r t  wurde ,  hat
Intergenerat iona l  Dancing  l andeswei t  große  Popular i tät
er langt  und  se inen  Akt ionsrad ius  erwei ter t ,  der  nun  auch
eine  profess ione l le  Senioren -  bzw .  Senior innen -DJ -Akademie
umfasst .

ANDERE PROJEKTE:  

SENIOREN/SENIORINNEN UND JUGENDLICHE IN
KREATIVER TÄTIGKEIT  –  Jugendl iche  und

Senioren /Senior innen  nahmen  an  Theaterworkshops
te i l ,  l e rnten  vone inander  und  tauschten
Lebenser fahrungen  aus .

VOM RADIO ZUM IPOD  –  Senioren  und  Senior innen

( Ingenieure  und  Ingenieur innen  im  Ruhestand )

brachten  den  Jugendl ichen  bei ,  wie  man  e in  Radio
baut .  Im  Gegenzug  schul ten  die  Jugendl ichen  die
ä l teren  Menschen  im  Umgang  mit  modernen
Technolog ien  -  Smartphones ,  Tablets ,  iPods .

TANDEM.  MENTORING 55+  –  Senioren /Senior innen  und

Kinder  (8 - 13  Jahre )  in terag ier ten  in  Form  von
regelmäßigen  Eins -zu -Eins -Mentor ing -Tre f fen .  Der
Mentor  bzw .  die  Mentor in  unters tützte  die  Entwick lung
des  Kindes ,  indem  er  bzw .  s ie  ihm  v ie l fä l t ige  und
interessante  Mögl ichke i ten  der  Zei tgesta l tung  aufze igte
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PORTUGAL
LATA 65 :  GRAFFITI -WORKSHOPS FÜR SENIOREN UND
SENIORINNEN IN L ISSABON

Gegründet  von  Lara  Seixo  Rodr igues ,  e iner
St raßenkünst le r in ,  i s t  LATA  65  e in  s tädt i scher
Kunstworkshop ,  der  Senioren  und  Senior innen  in
versch iedenen  Vier te ln  der  Stadt  L i ssabon  die
Grundlagen  der  Straßenkunst  vermit te l t .  Zie l  i s t  es ,

a l tersbedingte  Stereotypen  zu  zers tören ,  Kunst  den
Gemeinden  näher  zu  br ingen  und  ä l teren  und  jüngeren
Generat ionen  zu  hel fen ,  gemeinsam  Spaß  zu  haben .

Gegenwärt ig  haben  mehr  a ls  100  ä l tere  Menschen  den
LATA  65  Workshop  durchlaufen ,  mit  e iner
bee indruckenden  Altersspanne  von  63  bis  93  Jahren .

LATA  65  arbe i tet  di rekt  mit  dem  Stadtrat  zusammen ,  um
Wandgenehmigungen  zu  erha l ten ,  und  es  i s t  k lar ,  warum
die  Stadtverwal tung  die  Werkstat t  mit  Begeis terung
unters tützt .  " I ch  denke  und  sehe  in  j edem  Pro jekt ,  dass
St raßenkunst  nah  an  den  Menschen  i s t " ,  sagt  Rodr igues .

"Es  i s t  in  den  Straßen ,  es  spr icht  mit  der  Gemeinschaf t .

Street  Art  wird  der  Gemeinschaf t  von  den  Künst le rn
gegeben .  Es  i s t  die  demokrat i schste  Art ,  den  Menschen
Kunst  zu  ze igen  und  s ie  der  Kunst  näher  zu  br ingen . "

ANDERE PROJEKTE:

ACONCHEGO  –  Studierende  können  miet f re i  in  den

Häusern  ä l terer  Menschen  leben ,  die  über  zusätz l ichen
Platz  ver fügen ,  im  Austausch  fü r  die  Gese l l schaf t .

Aconchego  kann  auf  e ine  15 - j ähr ige  Er fo lgsb i lanz
zurückbl icken ,  die  auf  akt ive  Vermit t lung ,  Bewertung
und  Unters tützung  durch  Überwachung ,  Anrufe  und  E -

Mai l s  zurückzuführen  i s t .

PROJEKT VIVER (ENTWICKLUNG KREATIVER
INTERGENERATIONELLER BEZIEHUNGEN)  –  Schaf f t

St rukturen ,  um  die  Vere inbarke i t  von  Beruf  und  Fami l ie
zu  unters tützen  und  um  generat ionenübergre i fende
Soz ia la rbe i ter / innen  auszubi lden ,  die  zur  Vere inbarke i t
von  Arbei t sze i t  mit  Fami l ie  und  soz ia lem  Leben
bei t ragen  können .
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GEMEINSAM ALT UND JUNG -  SPIELZEUGPROJEKT –  –

Br ingt  junge  Kinder  und  ä l tere  Erwachsene  zusammen ,

um  Er fahrungen  zu  te i len ,  Spaß  zu  haben ,  voneinander
zu  le rnen  und  bedeutsame  Bez iehungen  zu  entwicke ln .

DAS PROJEKT GESCHICHTEN UND ERINNERUNGEN –

Die  Älteren  des  Dor fes  werden  zu  Lehrern  und
Lehrer innen  der  l ändl ichen  Umgebung  und  erha l ten
Besuch  von  Kindern  und  ä l teren  Menschen ,  die  in
Al tenwohnheimen  leben .  Sie  unter r ichten  über  ih ren
Gemüsegarten ,  Capoei ra ,  wie  man  Brot  backt  und  Pi lze
sammelt  und  te i len  Tradi t ionen  und  das  Wissen  der
Vor fahren  in  e iner  echten  Schule  im  Fre ien .

A AVÓ VEIO TRABALHAR “GROSSMÜTTER KAMEN ZUR
ARBEIT”  –  Ein  generat ionsübergre i fendes  Des ign -  und

Kreat ivzent rum  fü r  L i ssaboner  Frauen  ab  60  Jahren .  Die
ä l teren  Frauen  organis ie ren  rege lmäßig  Kreat iv -

Workshops  bezügl ich  Siebdruck ,  St icken  und  Str icken ,

bei  denen  s ich  a l le  t re f fen ,  diskut ie ren  und  voneinander
le rnen  können .  

MEMÓRIAS COM SABOR (GESCHMACKLICHE
ERINNERUNGEN)  –  Sammeln  der  gast ronomischen

Er innerungen  der  Senioren  und  Senior innen  und  Te i len
mit  den  Vorschulk indern .  Am  Ende  wird  e in  Rezeptbuch
ers te l l t ,  das  a l le  Arbei ten  des  Jahres  zusammenfasst .
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Lata 65: Graffiti-Workshops für Senioren und Seniorinnen in Lissabon, Portugal
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L e s e n  S i e  m e h r  ü b e r  a l l e
G o o d - P r a c t i c e - B e i s p i e l e
a u f  d e r  i n t e r a k t i v e n
K a r t e

INTERAKTIVE KARTE
Klicken Sie hier

oder
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S C A N N E  M I C H

http://urly.it/3c345


3 .  P R O F I L  D E S  I G L -
P Ä D A G O G E N / D E R  I G L -
P Ä D A G O G I N :  Ä L T E R E
M E N S C H E N  A L S
L E H R K R Ä F T E

F O R S C H U N G S B E R I C H T  &  M A R K E T I N G - L E I T F A D E N  F Ü R
E R W A C H S E N E N B I L D U N G S I N S T I T U T E
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Erwachsenenbildner/innen, Kategorie (B)

Senioren/Seniorinnen als Pädagogen/Pädagoginnen, Kategorien (A) und

(C)

ZUSAMMENFASSUNG DER FORSCHUNG

Die Kapitel drei und vier konzentrieren sich auf die Ergebnisse der Interviews
(Anhang 1), die mit 20 Erwachsenen- und Seniorenbildnern bzw. -bildnerinnen
aus Österreich, Deutschland, Italien, Polen und Portugal geführt wurden.

 

Infolgedessen wurden die spezifischen Lernbedürfnisse der älteren Generation
erforscht (Kapitel 4) und aus der Perspektive der Lehrkräfte wurden die
Kompetenzen und Fähigkeiten aufgedeckt, die ältere Menschen haben müssen,

wenn sie in einer Lehrerrolle sind (Kapitel 3).

Für diese Untersuchung wurden drei Gruppen von Pädagogen/Pädagoginnen
befragt:
(A) Senioren bzw. Seniorinnen, die Lernende im höheren Alter unterrichten
(B) Pädagogen und Pädagoginnen, die jünger als 65 Jahre sind und ältere
Lernende unterrichten
(C) Pädagogen und Pädagoginnen, die älter als 65 Jahre sind und junge
Menschen unterrichten

In diesem Bericht werden die folgenden Begriffe für die oben genannten
Pädagogen-Kategorien verwendet:
 

Auf diese Weise lieferte der/die Interviewpartner/in (C) einen zusätzlichen Wert für
die Interviews, indem er/sie praktische Ratschläge zu IGL gab und Erfahrungen
aus der Sicht beider Zielgruppen teilte: ältere Menschen und
Pädagogen/Pädagoginnen.

Basierend auf den Interviews haben wir die Herausforderungen, die Motivation
der Senioren und Seniorinnen im Lernprozess sowie die Methoden und
Werkzeuge, die für ihr Lernen notwendig sind, erforscht. Außerdem wurde ihr
Potential als IGL-Lehrkraft erforscht. Pädagogen und Pädagoginnen haben
Ratschläge gegeben, welche Kenntnisse und Kompetenzen die Älteren haben
sollten, um jüngere Menschen zu unterrichten.

Schlüsselsätze und Ergebnisse aus den Interviews sind in den Konzeptionskarten 

 zusammengefasst:

3.1 "Lerntheorien, Methoden und Werkzeuge". S. 37
4.1 "Herausforderungen", S. 52
4.2 "Motivation", S. 56
4.3. "Wie unterrichten Sie ältere Menschen?", S. 59
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Alter der Teilnehmenden
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ANALYSE DER BEFRAGTEN

Die  Bef ragten  waren  zwischen  20  und  65  Jahren  a l t .  Der  höchste
Prozentsatz  der  Bef ragten ,  53  Prozent ,  war  in  der  Altersgruppe  20 -30
Jahre .

Für  diese  Untersuchung  wurden  dre i  Gruppen  von
Pädagogen /Pädagoginnen  bef ragt :

 

(A )  Senioren  bzw .  Senior innen ,  die  ä l tere  Lernende  unter r ichten
(B )  Pädagogen  und  Pädagoginnen ,  die  jünger  a ls  65  Jahre  s ind  und
äl tere  Lernende  unter r ichten
(C )  Pädagogen  und  Pädagoginnen ,  die  ä l ter  a ls  65  Jahre  s ind  und
junge  Menschen  unter r ichten

Der  höchste  Prozentsatz  der  Bef ragten ,  62  Prozent ,  war  in  Kategor ie
(B ) ,  gefo lgt  von  24  Prozent  in  Kategor ie  (C )  und  14  Prozent  in  Kategor ie
(A ) .
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Alter der Teilnehmenden

67-70 Jahre

51-60 Jahre

41-50 Jahre

31-40 Jahre

 20-30 Jahre

31-40 Jahre 20-30 Jahre 41-50 Jahre 51-60 Jahre 67-70 Jahre

16%

11%

10%

10%

53%
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Ältere  Pädagogen  bzw .  Pädagoginnen  (C )  haben  untersch iedl iche
Er fahrungen  in  der  Organisat ion  von  generat ionenübergre i fenden
Akt iv i täten ,  die  zwischen  1  bis  50  Jahre  var i ie ren .

Generat ionsübergre i fende  Akt iv i täten  s tehen  meist  im  Zusammenhang
mit  der  Entwick lung  dig i ta le r  und  sprachl icher  Fähigke i ten ,

Malkursen ,  Lesec lubs ,  kogni t i ver  St imulat ion ,  soz ia len  und  kul ture l len
Kompetenzen ,  außerschul i schen  Akt iv i täten ,  Nachhi l feunter r icht ,

Kunstworkshops  und  Kursen  zur  Populärku l tur .
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Kategorie A Kategorie B Kategorie C

A 14%

B 62%

C 24%

Kategorie Pädagogen/Pädagoginnen

Kategorie Pädagogen/PädagoginnenErfahrung im IGL Bereich seit

21-40 Jahren

41-50 Jahren

21-30 Jahren

11-20 Jahren

1-10 Jahren

41-50 Jahren21-30 Jahren11-20 Jahren1-10 Jahren

5%

10%

45%

15%

25%

21-40 Jahren
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OMA/OPA-Projekt  

3 . 1  L E R N T H E O R I E N  U N D
M E T H O D E N  F Ü R
E R F O L G R E I C H E S  I G L

Die  bef ragten  Erwachsenenbi ldner / innen  (B )  und  Senioren / .

Senior innen  (A ,  C )  betonten ,  dass  untersch iedl iche  sozia le ,
methodische,  organisator ische und digita le  Kompetenzen wicht ig

s ind ,  wobei  erwähnt  wurde ,  dass  dies  von der  Art  der  Lehre ,  die

angeboten  wird  (Art  der  Kurse ) ,  und  von  j edem  e inze lnen  ä l teren
Menschen  abhängt .

Senioren /Senior innen  so l l ten  wissen ,  wie  man  mit  Lernz ie len  arbe i tet ,

versch iedene  Methoden ,  Werkzeuge  ( insbesondere  technische
Werkzeuge )  und  Präsentat ionstechniken  e insetzt  und  wie  man  den
Unter r ichtsprozess  vorbere i tet  und  organis ie r t ,  z .B .  wie  man  e ine
abwechs lungsre iche  und  l ebendige  Lernumgebung  gesta l tet .

Zusätz l ich  so l l ten  s ie  wissen ,  wie  man  angemessen  kommuniz ie r t ,  wie
man  s ich  se lbst  re f lekt ie r t  und /oder  wie  man  angemessen  mit
Stereotypen  und  Vorur te i len  umgeht  und  diese  abbaut .

Es  wurde  auch  erwähnt ,  dass  es  wicht ig  i s t ,  dass  die  Senioren  und
Senior innen  bere i t  s ind ,  s ich  ständig weiterzubi lden und  auf  dem

neuesten  Stand  zu  ble iben ,  d .h .  auch  neue  innovat ive  Methoden
anzuwenden .  Es  wurde  betont ,  dass  s ich  die  ä l teren  Menschen  bewusst
se in  so l l ten ,  dass  s ich  die  Bi ldung  verändert  hat  und  der
lehrendenzentr ie r te  Unter r icht  nicht  mehr  im  Vordergrund  s teht .

Ein ige  Bef ragte  sch lugen  vor ,  e inen  spez ie l len  Train-the-Tra iner-Kurs
zu  organis ie ren ,  der  s ich  an  Senioren  und  Senior innen  r ichtet ,  um  e ine
angemessene  methodische  und  didakt i sche  Vorbere i tung  von  Lehr -

Lern -Umgebungen  zu  ermögl ichen .

Bei  der  Arbei t  mit  jüngeren  Generat ionen  so l l ten  die
Senioren /Senior innen  e in  gewisses  Grundvers tändnis  fü r  Lernprozesse
und  e ine  gute  psycholog ische  Grundlage  haben ,  wie  man  ef fekt i v  mit
jungen  Menschen  arbe i tet .  Sie  so l l ten  vers tehen ,  wie  junge  Menschen
lernen .  Theoret i sches  Wissen  so l l te  j edoch  immer  mit
"Lebenser fahrung "  und  e inem  hohen  Maß  an  Arbei t sprax i s
Arbe i t sprax i s  e inhergehen ,  die  es  e inem  ermögl icht ,  andere  er fo lgre ich
zu  unter r ichten .
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Nichtsdestot rotz  behaupten  die  ä l teren  Pädagogen  und  Pädagoginnen
(C ) ,  dass  ke ine  spez i f i schen  didakt i schen  und  methodischen
Kompetenzen  er forder l ich  s ind ,  sondern  nur  e ine  posit ive  E inste l lung
gegenüber  jüngeren Menschen  und  die  Offenhei t ,  neue  Werkzeuge

und  Technolog ien  zu  nutzen  und  anzunehmen .  Die  Kurse ,  die  von  den
Senioren /Senior innen  an  der  Seniorenunivers i tä t  in  Portuga l
organis ie r t  werden ,  konzentr ie ren  s ich  zum  Beisp ie l  auf  die
Wei tergabe  von  Wissen .  Al le  Senioren  und  Senior innen ,  die  etwas  zu
lehren  haben  und  dies  gerne  tun  möchten ,  können  Lehrkrä f te  se in ,

so lange  s ie  dies  wünschen .

Die  Bef ragten  s t immten  dar in  übere in ,  dass  Wissen  über  Lerntheor ien
nicht  so  wicht ig  i s t  -  nur  Bas i swissen  i s t  notwendig  -  spez i f i sche
Methoden und Werkzeuge s ind bedeutender .  Es  i s t  wicht ig ,  Wissen

über  e ine  gute  Mischung  von  prakt i schen  Werkzeugen  zu  vermit te ln ,

um  zu  sehen ,  was  der  Senior  bzw .  die  Senior in  gerne  fü r  den
Unter r ichtsprozess  verwendet .

Die  meisten  Bef ragten  s t immten  zu ,  dass  jüngere  Menschen  mehr
Abwechslung und Interakt ion  im  Lehr -Lern -Prozess  benöt igen .  Eine

der  ef fekt i vs ten  Methoden ,  wie  von  den  Bef ragten  angegeben ,  i s t  das
Geschichten erzählen .  Über  Lebenser fahrungen  zu  sprechen ,  nicht

nur  über  die  pos i t i ven  und  er fo lgre ichen ,  sondern  auch  über  die
Misser fo lge ,  kann  jungen  Menschen  hel fen  zu  vers tehen ,  dass  auch
Fehler  grundlegend  fü r  den  Wachstumsprozess  s ind .  Die  überwiegend
verwendeten  Methoden  s ind  teamorient iertes ,  kol laborat ives
Lernen ,  bei  dem  man  durch  die  Arbei t  und  den  Austausch  mit  anderen

lernt .  Der  Einsatz  von  Dia logen  i s t  uner läss l ich ,  ebenso  wie  das
Erzählen  von  Geschichten  und  die  Anwendung  der  sokrat i schen
Methode ,  die  es  den  jungen  Lernenden  ermögl icht ,  se lbst  die  Wahrhe i t
zu  f inden .

Im Folgenden f inden S ie  d ie  Lerntheor ien,  -methoden und             -
werkzeuge,  d ie  d ie  an den Interv iews te i lnehmenden erwachsenen
(B)  und ä l teren Pädagogen und Pädagoginnen (A ,  C)  a ls  wicht ig
erachteten,  bevor  s ie  zu  unterr ichten beginnen:

“Der/die  Trainer/ in  so l l te  se ine oder  ihre  Rol le  a ls  neutrale/r
Moderator/ in  von Lehr-  und Lernprozessen für  verschiedene
Generat ionen sehen.  Aus  d iesem Grund ist  es  wicht ig ,  dass
der/die  Lehrer/ in  bzw.  Trainer/ in  mit  den (neuen)  v i r tuel len
Mögl ichkeiten vertraut  ist . ”

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  D e u t s c h l a n d

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G



LE
R

N
-

TH
E

O
R

IE
N

,
M

E
TH

O
D

E
N

U
N

D
W

E
R

K
Z

E
U

G
E

L
E

R
N

T
H

E
O

R
I

E
N

W
I

S
S

E
N

M
E

T
H

O
D

E
N

 
U

N
D

 
W

E
R

K
Z

E
U

G
E

 
F

Ü
R

:

K
o

lb
's

 M
o

d
el

l f
ü

r 
d

en
 L

er
n

zy
kl

u
s 

E
n

tw
ic

kl
u

n
g

 v
o

n
 L

er
n

ei
n

h
ei

te
n

 

In
te

rg
en

er
at

io
n

al
er

 L
er

n
an

sa
tz

: U
n

te
rs

ch
ie

d
e

u
n

d
 S

te
re

o
ty

p
en

K
o

n
st

ru
kt

iv
is

m
u

s

S
o

zi
al

e 
Le

rn
th

eo
ri

e 
(S

LT
)

In
d

iv
id

u
el

le
r 

A
n

sa
tz

 fü
r 

d
en

 U
n

te
rr

ic
h

t

W
ie

 w
er

d
en

 L
er

n
in

h
al

te
 s

tr
u

kt
u

ri
er

t 
W

ie
 w

ir
d

 e
in

 A
rb

ei
ts

b
la

tt
 e

rs
te

llt
 

W
ie

 g
eh

t 
m

an
 m

it
 e

in
er

 G
ru

p
p

e 
vo

n
Le

rn
en

d
en

 u
m

 
W

ie
 e

rk
lä

rt
 m

an
 k

la
r 

u
n

d
 m

o
ti

vi
er

t
ei

n
e/

n
 L

er
n

en
d

e/
n

 (F
ra

g
en

 s
te

lle
n

,
er

m
u

ti
g

en
) 

W
ie

 w
er

d
en

 v
er

sc
h

ie
d

en
e

Le
h

rm
et

h
o

d
en

 k
o

m
b

in
ie

rt
 (z

. B
.

vi
su

el
l/

au
d

io
; a

u
d

io
/t

ak
ti

l)
 

W
ie

 w
ir

d
 e

in
 G

le
ic

h
g

ew
ic

h
t 

zw
is

ch
en

Th
eo

ri
e,

 P
ra

xi
s 

u
n

d
 S

p
aß

 g
es

ch
af

fe
n

E
rz

eu
g

u
n

g
 v

o
n

 G
ru

p
p

en
d

yn
am

ik
 (S

p
ie

le
 u

n
d

 E
is

b
re

ch
er

)
S

ch
af

fu
n

g
 e

in
er

 a
n

g
en

eh
m

en
 L

er
n

at
m

o
sp

h
är

e/
ei

n
es

 s
ic

h
er

en
 R

au
m

s 
Lö

su
n

g
 v

o
n

 K
o

n
fl

ik
te

n
 

P
ar

ti
zi

p
at

iv
es

 L
er

n
en

 (z
ei

g
en

, w
ie

 m
an

 e
tw

as
 m

ac
h

t;
 d

ie
 L

er
n

en
d

en
au

ff
o

rd
er

n
, e

s 
zu

 t
u

n
) 

E
rl

eb
n

is
o

ri
en

ti
er

te
s 

Le
rn

en
 

Le
rn

en
 in

 B
ew

eg
u

n
g

 
A

u
fg

ab
en

o
ri

en
ti

er
te

s 
Le

rn
en

 
M

eh
rd

im
en

si
o

n
al

er
 U

n
te

rr
ic

h
t 

G
es

ch
ic

h
te

n
 e

rz
äh

le
n



3 8

OMA/OPA-Projekt  

https : / /epale .ec .europa .eu /en /blog / in tergenerat iona l - l earn ing -

resu l t s -european -network - in tergenerat iona l - l earn ing -eni l
ht tps : / /eaea .org /

http : / / l l lp lat form .eu /events /event /wel lbe ing -and -age ing - the -

l i fe long - l earn ing -approach /

http : / /congenia lebook .wordpress .com
https : / /edusco l .educat ion . f r

Euras ian  Journa l  of  Educat iona l  Research  (EJER )

Edutopia
AGEING  HORIZONS
ERIC  database
Thes i s ,  Loewen ,  Jer ry  -  In tergenerat iona l  Learn ing :  What  i f  Schools
were  Places  where  Adul ts  and  Chi ldren  Learned  Together ?

J .  Mezi row ,  Trans format ives  Lernen
D .  Kolb ,  Exper imente l les  Lernen
D .  Jonassen ,  Problembas ier tes  Lernen
P .  El le ran i ,  Lernumgebung
D .  Morse l l i ,  P .  El le ran i ,  Agency
M .  Nussbaum ,  Aneignung  von  Fähigke i ten

Während  der  In terv iews  haben  wir  den  Lehrenden  e ine  L i s te  mit
versch iedenen  Kompetenzen  und  Fähigke i ten  vorgeschlagen ,  die  fü r
ä l te re  Menschen  wicht ig  se in  könnten ,  um  jüngere  Lernende  zu
unter r ichten .  Erwachsenene  (B )  und  ä l tere  Pädagogen  bzw .

Pädagoginnen  (A ,  C )  bewerteten  die  Kompetenzen  von  1  (überhaupt
nicht  wicht ig)  b is  5  (sehr  wicht ig) .

Der  Fragebogen (Anhang  1 ,  S .  5 )  und  die  Auswahl  der  Kompetenzen

bas ie r ten  auf  e inem  Verg le ich  und  e iner  Analyse  e in iger  bere i t s
durchgeführter  Pro jekte  bzgl .  IGL :

Forschung  und  die  Analyse  von  Forschungsergebnissen  über  IGL ,  die  in
wissenschaf t l ichen  Zei tschr i f ten  verö f fent l icht  wurden ,  wurden
berücks icht igt :

 

Diese  verg le ichende  Arbei t  ergab  e ine  ers te  L i s te  von
Schlüsse lwörtern ,  die  dann  mit  den  Angaben  der  Europä ischen
Gemeinschaf t  zu  IGL  und  der  Entrecomp-  und  DigiCompEdu -Matr ix

verg l ichen  wurde .

Die  fo lgenden  theoret i schen  Arbei ten  über  das  Lernen  von
Erwachsenen  und  Lehrmethoden  wurden  ebenfa l l s  berücks icht igt :

 

3 . 2  K O M P E T E N Z E N :  D A S
P R O F I L  E I N E S / E I N E R  I G L -
L E H R E N D E N

A G E : W I S E
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https://epale.ec.europa.eu/en/blog/intergenerational-learning-results-european-network-intergenerational-learning-enil
https://eaea.org/
http://lllplatform.eu/events/event/wellbeing-and-ageing-the-lifelong-learning-approach/
http://congenialebook.wordpress.com/
https://eduscol.education.fr/
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Im  Folgenden  s ind  die  Kompetenzen  aufgeführt ,  die  den  höchsten
Prozentsatz  an  Zust immung  erh ie l ten ,  d .h .  81  b is  100 Prozent  der

bef ragten  Pädagogen  und  Pädagoginnen  bewerteten  diese
Kompetenzen  a ls  "sehr  wicht ig" .

PÄDAGOGISCHE KOMPETENZEN

ORGANISIEREN 
Akt iv i tä ten  /  Lerner fahrungen  

KOMMUNIZIEREN
Ef fekt i ve  Kommunikat ion  fü r  den  Lern -  und  Lehrprozess
Kommunikat ion  nutzen ,  um  Vert rauen  aufzubauen
Kommunikat ion  zur  Konf l ik t lösung  und  Mediat ion

LERNEN
In  generat ionenübergre i fenden  Kontexten

KULTURELLER UND SOZIALER BEREICH

Stereotypen brechen
Wertschätzung  der  Altersv ie l fa l t ,  Abbau  der  Stereotypen ,  die  s ich
sowohl  über  ä l tere  a ls  auch  über  junge  Menschen  gebi ldet  haben .

Empathie  
Wissen ,  wie  man  e ine  auf  Empath ie  bas ierende  Bez iehung  zu  den
Lernenden  aufbaut .  Versuchen  Sie ,  die  Gemütsver fassung  der
Te i lnehmenden  zu  vers tehen .

Beruf l iche Fähigkeiten lebendig ,  nütz l ich und übertragbar  halten
Erkennen  der  im  Laufe  des  Lebens  erworbenen  Fähigke i ten  und
wissen ,  wie  diese  auf  l e icht  vers tändl iche  Art  und  Weise  an  die
Lernenden  weitergegeben  werden  können .

 

 

HANDLUNGSFÄHIGKEIT
Ideen,  Projekte  gener ieren
Entwicke ln  Sie  die  Art  zu  denken ,  zu  se in  und  zu  tun ,  um  neue
Ideen ,  Pro jekte  und  Bez iehungen  zu  gener ie ren .

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G
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Diese  Kompetenzen  erh ie l ten  e inen  hohen Prozentsatz  an
Zust immung unter  den  bef ragten  Pädagogen  und  Pädagoginnen ,

wobei  61  b is  80 Prozent  s ie  a ls  "sehr  wicht ig "  e instuf ten .

PÄDAGOGISCHE KOMPETENZEN

ORGANISIEREN
Lerns i tuat ionen  /  unters tützende  Umgebung

KOMMUNIZIEREN
Nutzen  von  Kommunikat ion ,  um  die  Er fahrung  zu  bewerten  und
Feedback  zu  geben

KOMBINIEREN
Kombin ieren  von  Er fahrungen
Kombin ieren  von  versch iedenen  Fähigke i ten

LEHRMETHODEN IMPLEMENTIEREN
Mit  den  Lernenden  mitgesta l ten
In  Teams  arbe i ten
Betreuung

      

KULTURELLER UND SOZIALER BEREICH
 

Betei l igung:  Wissen ,  wie  man  die  Lernenden  in  den  Erwerb  von

Wissen  und  das  Üben  von  Fer t igke i ten  e inbez ieht  und  s ie  ermut igt ,

diese  Fer t igke i ten  im  wirk l ichen  Leben  anzuwenden .

Aufwertung der  lokalen Kultur  und Tradit ionen:  Die  Kultur

versch iedener  Orte  und  Tradi t ionen  zu  fö rdern  und  ihnen  durch
Bi ldung  e inen  neuen  Wert  zu  ver le ihen .

Verbessern der  immater ie l len Werte  der  Gemeinschaft :  Wissen ,  wie

man  Akt iv i täten  organis ie r t ,  die  es  er lauben ,  e in ige  immater ie l le
Werte  (Wissen ,  Aspekte  der  Kul tur  in  a l len  Bere ichen )  zu  fö rdern  und
zu  verbessern ,  die  die  Menschen  a ls  Erbe  ih rer  soz ia len  und
kul ture l len  Geschichte  anerkennen .

Verbessern der  mater ie l len Werte  der  Gemeindschaft :  Wissen ,  wie

man  Akt iv i täten  organis ie r t ,  die  es  ermögl ichen ,  mater ie l le  Werte
(Objekte ,  Orte ,  Handwerk )  zu  fö rdern  und  aufzuwerten ,  die  Menschen
als  Erbe  ih rer  soz ia len  und  kul ture l len  Geschichte  anerkennen .

Die Generat ionen vereinen:  Wissen ,  wie  man  Lernakt iv i täten

organis ie r t ,  an  denen  Menschen  untersch iedl ichen  Alters  bete i l ig t  s ind
und  s ich  verbunden  füh len ,  s ich  gegense i t ig  vers tehen .
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Beruf l iche Fähigkeiten und Kenntnisse/  Kunst/  Handwerk
wiederentdecken:  Organis ie ren  von  Akt iv i tä ten ,  die  es

ermögl ichen ,  beruf l iche  Fähigke i ten  und  Kenntn isse ,  Kunst  und
Handwerk  wiederzuentdecken ,  um  s ie  auf  kreat ive  Art  und  Weise  an
die  Lernenden  weiterzugeben .

 

HANDLUGNSFÄHIGKEIT
Proakt iv  se in  ( Ideen,  Akt iv i täten,  Projekte)
Entwicke ln  der  Art  und  Weise  des  Denkens ,  Seins  und  Tuns ,  um  bei
Ideen ,  Vorschlägen  fü r  Akt iv i tä ten ,  Pro jekten  proakt iv  zu  se in .

Engagiert  se in  (gegenüber  Lernenden,  anderen Lehrkräften oder
Freiwi l l igen)
Entwicke ln  der  Art  und  Weise  des  Denkens ,  Seins  und  Handelns ,  um
mit  Menschen  (Lernenden ,  In teressenver t retern  und  -ver t reter innen ,

anderen  Lehrkrä f ten ,  Fre iwi l l igen )  engagier ter  zu  se in .

Neue Mögl ichkeiten schaffen ( für  Menschen und
Gemeinschaften)
Entwicke ln  der  Art  zu  denken ,  zu  se in  und  zu  tun ,  um  neue
Mögl ichke i ten  zu  schaf fen ,  die  es  fü r  Menschen  und
Gemeinschaf ten  noch  nicht  gibt .

Einladende und s ichere  Orte  e inr ichten
Wissen ,  wie  man  e inen  e in ladenden ,  s icheren  und  unters tützenden
Raum  zum  Lernen  schaf f t .

In  den  In terv iews  ze igte  s ich  die  Bedeutung  e iner  k lass i schen  Reihe
von  Fähigke i ten ,  die  fü r  das  Prof i l  e ines  Pädagogen  bzw .  e iner
Pädagogin  wicht ig  s ind :  sozia le ,  methodische und
organisator ische .  Eine  pos i t i ve  Einste l lung  und  Empath ie  s ind

ebenfa l l s  er forder l ich .

Es  i s t  daher  of fens icht l ich  und  grundlegend ,  dass  e in  "Tra in - the -

Tra iner "  Kurs  fü r  IGL -Pädagogen  und  -Pädagoginnen  fü r  ih re
methodische  Vorbere i tung  und  Organisat ion  von  Lehr -Lern -

Umgebungen  notwendig  i s t .

Senioren /Senior innen ,  die  mit  dem  Unter r ichten  beginnen  wol len ,

so l l ten  sehr  genau  wissen ,  was s ie  unter r ichten  wol len  und  wissen ,

wie s ie  mit  jüngeren  Lernenden  umgehen  können .

4 5  %  d e r  L e h r e n d e n  b e w e r t e t e n  d i e  K o m p e t e n z  d e r  Nutzung von
Technologie  für  das  Lehren und Lernen  a l s  " s e h r  w i c h t i g "  u n d  3 5
%  a l s  " w i c h t i g " .  E i n i g e  v o n  i h n e n  e r w ä h n t e n  a u c h ,  d a s s ,  a u c h  w e n n
ä l t e r e  M e n s c h e n  F a c e - t o - F a c e  L e r n - L e h r - E r f a h r u n g e n  b e v o r z u g e n ,
t e c h n o l o g i s c h e  u n d  d i g i t a l e  K o m p e t e n z e n  f ü r  d a s  L e h r e n  u n d  d i e
O n l i n e - K o m m u n i k a t i o n  w ä h r e n d  d e r  COVID-19-Pandemie
wesent l ich w u r d e n .
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3 . 3  I G L - S E T T I N G S

Lerner fahrungen ,  die  auf  dem  IGL -Ansatz  bas ieren ,  können  in
versch iedenen  Sett ings  s tat t f inden :

-  formal  (z .  B .  Schulen ,  Univers i täten ,  Pf legeheime )

-  a l ternat ive  nicht- formale  Lernkontexte  (z .  B .  Kochkurs  in  der  e igenen

Küche ,  im  Fre ien ,  Reparaturwerkstät ten )

-  informel le  Si tuat ionen

Während  der  In terv iews  wurde  erwähnt ,  dass  junge  und  ä l tere
Menschen  s ich  das  per fekte  IGL -Sett ing  manchmal  anders  vors te l len :

Österre ich –  “ E s  g i b t  e i n e n  U n t e r s c h i e d  i n  d e r  W a h r n e h m u n g  d e s
p e r f e k t e n  O r t e s  z w i s c h e n  d e n  G e n e r a t i o n e n .  D i e
E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n n e n  b e s c h r i e b e n  d e n  p e r f e k t e n  O r t  a l s
g e m ü t l i c h  ( C a f é - L o u n g e - A m b i e n t e ) ,  w a r m ,  h e l l  u n d  f r e u n d l i c h  m i t
k l a s s i s c h - m o d e r n e r  L e h r e i n r i c h t u n g  ( a l l e s ,  w a s  z u m  U n t e r r i c h t e n
b e n ö t i g t  w i r d  w i e  B e a m e r  u n d  L e i n w a n d ,  F l i p c h a r t )  u n d  e i n e m
b e s o n d e r e n  F o k u s  a u f  g u t e  E r r e i c h b a r k e i t  f ü r  S e n i o r e n  u n d
S e n i o r i n n e n .  S e n i o r e n  u n d  S e n i o r i n n e n  s i n d  w e n i g e r  a n s p r u c h s v o l l ,
w ä h r e n d  f ü r  j u n g e  M e n s c h e n  e i n e  g e m ü t l i c h e ,  n i c h t  s c h u l ä h n l i c h e
A t m o s p h ä r e  w i c h t i g  w ä r e .  D i e  ä l t e r e n  L e h r e n d e n  b e t o n t e n  d i e
W i c h t i g k e i t  v o n  R u h e  u n d  e i n e m  b e s t i m m t e n  P l a t z ,  d e r  g l e i c h  b l e i b e n
s o l l t e ,  a b e r  o h n e  b e s o n d e r e  A u s s t a t t u n g  ( n u r  d a s ,  w a s  b e n ö t i g t  w i r d ) . ”

Das  Einfühlungsvermögen  und  die  Unters tützung  des  Pädagogen /der
Pädagogin  s ind  wicht ig ,  um  e ine  ver t rauensvo l le  Atmosphäre  zu
schaf fen :

I ta l ien –  “ D e r  i d e a l e  g e n e r a t i o n e n ü b e r g r e i f e n d e  O r t  h a t  n i c h t s  m i t
d e m  R a u m  s e l b s t  z u  t u n ,  s o n d e r n  m i t  d e n  M e n s c h e n  u n d  d e r
E i n s t e l l u n g .  E s  k a n n  j e d e r  O r t  s e i n  -  p h y s i s c h  o d e r  v i r t u e l l  -  a n  d e m
d i e  B e z i e h u n g e n  u n d  V e r b i n d u n g e n  i n  e i n e r  s i c h e r e n  u n d
a n g e n e h m e n  A t m o s p h ä r e  o h n e  V o r u r t e i l e  g e s c h a f f e n  w e r d e n . ”
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IGL -Akt iv i täten  bieten  die  Mögl ichke i t ,  durch  Er fahrungen  in  rea len
S i tuat ionen  zu  le rnen  (Arte fakte  ers te l len ,  neue  Dinge  entwicke ln ) .

Pädagogen  und  Pädagoginnen  erwähnten  die  Wicht igke i t  von
informel len  und  nicht - fo rmalen  Sett ings  fü r  kreat ive  und
unters tützende  IGL -Akt iv i täten .

Deutschland –  “ I c h  d e n k e ,  d e r  p e r f e k t e  O r t  i s t  e i n e  a l t e r n a t i v e  A r t
v o n  U m g e b u n g  ( i m  F r e i e n ,  i n  d e r  h e i m i s c h e n  K ü c h e ) ,  i n  d e r  k e i n e
k l a s s i s c h e  L e r n s i t u a t i o n  i m p l i z i e r t  i s t  ( w i e  i m  K l a s s e n z i m m e r ) ,
s o n d e r n  e i n e  e n t s p a n n t e r e  U m g e b u n g ,  d i e  s i c h  m e h r  a u f  d e n
A u s t a u s c h  z w i s c h e n  d e n  G e n e r a t i o n e n  k o n z e n t r i e r t  a l s  a u f  d i e
e i g e n t l i c h e  L e r n s i t u a t i o n .  E s  m u s s  e i n e  " o f f e n e  P r o f e s s i o n a l i t ä t "
h e r r s c h e n ,  d i e  d a s  L e r n e n  u n d  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  u n t e r s t ü t z t .  E s
s o l l t e  g e n ü g e n d  P l a t z  f ü r  B e w e g u n g s a k t i v i t ä t e n  v o r h a n d e n  s e i n ,
d a m i t  s i e  d i e  M ö g l i c h k e i t  h a b e n ,  m i t  v e r s c h i e d e n e n  P e r s o n e n ,  j ü n g e r
o d e r  ä l t e r ,  z u  a r b e i t e n .  D e r  P l a t z  z u m  S c h r e i b e n  a u f  d e m  W h i t e b o a r d
m u s s  g r o ß  g e n u g  s e i n ,  u m  i n  g r o ß e n  B u c h s t a b e n  z u  s c h r e i b e n . ”

Polen –  “ D i e  L e r n u m g e b u n g  i s t  e x t r e m  w i c h t i g  -  s i e  m u s s  d e n
T e i l n e h m e n d e n  e i n  G e f ü h l  d e r  S i c h e r h e i t  g e b e n  u n d  s i e  e r m u t i g e n ,
k r e a t i v  z u  s e i n .  F ü r  m i c h  s i n d  d i e  b e s t e n  O r t e  d i e j e n i g e n ,  d i e
" w e n i g e r  f o r m a l "  s i n d ,  w i e  d i e  B i b l i o t h e k  o d e r  l o k a l e
K u l t u r - / K u n s t z e n t r e n .  D a s  S e t t i n g  i s t  s e h r  w i c h t i g ,  d a  e s  d i e  g e s a m t e
L e r n a t m o s p h ä r e  b e e i n f l u s s t .  F ü r  g e n e r a t i o n s ü b e r g r e i f e n d e  T r e f f e n
s o l l t e  e s  n i c h t  s o  f o r m a l  s e i n  ( k e i n  K l a s s e n z i m m e r ) ,  u m  e i n e n
b e s s e r e n  E r f a h r u n g s a u s t a u s c h  z u  e r m ö g l i c h e n  u n d  d e n  M e n s c h e n  z u
h e l f e n ,  e n t s p a n n t e r  u n d  o f f e n e r  z u e i n a n d e r  z u  s e i n .  D e r  g e e i g n e t s t e
R a h m e n  i s t  e i n  O r t ,  d e r  b e r e i t s  ü b e r  e i n e  I n f r a s t r u k t u r  v e r f ü g t ,  w i e
z . B .  K u l t u r z e n t r e n ,  S c h u l e n ,  G e m e i n d e z e n t r e n  u s w . :  M e i n e r  M e i n u n g
n a c h  i s t  e s  w i c h t i g ,  A k t i v i t ä t e n  a n  e i n e m  O r t  d u r c h z u f ü h r e n ,  d e r
b e r e i t s  i r g e n d w i e  T e i l  d e s  l o k a l e n  G e m e i n s c h a f t s l e b e n s  i s t . ”

Portugal  –  “ D e r  p e r f e k t e  R a h m e n  u m f a s s t  m e h r e r e  G e n e r a t i o n e n  u n d
e i n e n  R a u m ,  i n  d e m  s i c h  a l l e  w o h l f ü h l e n .  E r  k a n n  A k t i v i t ä t e n  d r i n n e n
u n d  d r a u ß e n  u m f a s s e n .  D i e  e r s t e  A n n ä h e r u n g  s o l l t e  v o n  A n g e s i c h t  z u
A n g e s i c h t  e r f o l g e n .  S e n i o r e n / S e n i o r i n n e n  b r a u c h e n  p e r s ö n l i c h e n
K o n t a k t ,  u m  V e r t r a u e n  z u  g e w i n n e n .  D i e  A r b e i t  a n  B e z i e h u n g e n  i s t
d e r  e r s t e  S c h r i t t .  W a s  d i e  R o l l e  d e r  L e r n u m g e b u n g  b e t r i f f t ,  s o  f ö r d e r t
s i e  d e n  A u f b a u  v o n  W i s s e n  u n d  m o b i l i s i e r t  n e u e  K o n z e p t e .  E s  g i b t
k e i n e  p e r f e k t e n  O r t e ,  w e i l  j e d e r  s e i n e  e i g e n e n  V o r l i e b e n  u n d
U n z u f r i e d e n h e i t e n  h a t .  E s  g i b t  v e r b i n d l i c h e  A n f o r d e r u n g e n ,
a l t e r s g e r e c h t e  B e d i n g u n g e n  u n d  v o r  a l l e m  b r a u c h t  e s  E m p a t h i e
z w i s c h e n  L e r n e n d e n  u n d  L e h r e n d e n . ”

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
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3 . 4  A L L T Ä G L I C H E  H E R A U S -
F O R D E R U N G E N  I M  U M G A N G
M I T  J Ü N G E R E N  L E R N E N D E N

Ungeduld und Unwi l l igkeit
Mangelnde Disz ip l in  in  Kindergruppen
Probleme bzgl .  des  Sozia lverhaltens  innerhalb  der  Gruppe
Mangelnde Fokuss ierung und Konzentrat ion bei  jungen
Lernenden,  z .  B .  checken s ie  oft  ihre  Handys

Bei  den  ä l teren  Lehrenden  (A ,  C ) ,  die  an  den  Interv iews  te i lnahmen ,

handel t  es  s ich  größtente i l s  um  die jen igen ,  die  vor  ih rer
Pens ion ierung  in  fo rmalen  Einr ichtungen  unter r ichtet  haben  und  dies
auch  j e tz t  in  nicht - fo rmalen  Einr ichtungen  tun .  In  der  Interakt ion  mit
der  Generat ion  Z  f inden  ä l tere  Lehrende  (C )  es  of t  schwier ig ,  mit  ihnen
zu  kommuniz ie ren  und  beschre iben  jüngere  Menschen  a ls
ungeduld iger  und  zurückhal tender .  Ältere  Pädagogen /Pädagoginnen
erwähnten ,  dass  s ie  anfangs  Schwier igke i ten  im  Umgang  mit  der
Technolog ie  hatten ,  aber  mit  der  Unters tützung  von  jüngeren
Menschen  und  durch  das  Üben  dieser  Fähigke i ten  haben  s ie  die
Heraus forderung  überwunden .  Andere  Heraus forderungen ,  die  von
äl teren  Lehrenden ,  die  junge  Menschen  unter r ichten ,  genannt  wurden :
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"Die  Herausforderungen werden gemeistert ,  indem man versucht ,
n icht  zu  ungeduldig  zu se in ,  zu  überreden und zu wiederholen.
Trotzdem sol l  d ie  Arbeit  noch Spaß machen.”

Ä l t e r e / r  P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n ,  Ö s t e r r e i c h

Die größte  Herausforderung für  mich ist ,  dass  es  jungen
Menschen schwerfäl l t ,  s ich über  e inen längeren Zeitraum zu
konzentr ieren;  es  scheint ,  dass  s ie  oft  abgelenkt  s ind,  l ieber  auf
ihr  Handy schauen usw. :  Die  Lösung dafür  ist ,  dafür  zu  sorgen,
dass  der  Workshop an s ich unterhaltsam ist  und e ine Menge
prakt ischer  Tei le  dar in  enthalten s ind."

Ä l t e r e / r  P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n ,  P o l e n

Langjähr ige  Lehrer fahrung ,  soz ia lpsycholog ische  Kompetenzen ,

Geduld  und  Einfühlungsvermögen  hel fen ,  diese  Heraus forderungen  zu
meis tern .

A G E : W I S E
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OMA/OPA-Projekt  

3 . 5  W I E  M A N  J Ü N G E R E
L E R N E N D E  Z U M  L E R N E N
M O T I V I E R T  

Lehrende ,  die  mit  jüngeren  Lernenden  arbe i ten ,  müssen  die
Bedür fn i sse ,  das  Tempo  und  die  Mögl ichke i ten  e ines /e iner  j eden
Lernenden  kennen ,  um  e inen  ef fekt i ven  und  insp i r ie renden  Lehr -  und
Lernprozess  zu  organis ie ren .

Die  ä l teren  Pädagogen /Pädagoginnen  so l l ten  e ine  pos i t i ve  Einste l lung
zu  jungen  Menschen  haben ,  wissen ,  wie  s ie  l e rnen  und  wie  man  s ie
e inbindet  und  motiv ie r t .  Es  i s t  wicht ig ,  e ine  ver t rauensvo l le  und
angenehme  Atmosphäre  und  e inen  of fenen  Raum  fü r  den  Austausch
von  Er fahrungen  zu  schaf fen .

Es  i s t  nütz l ich  und  notwendig ,  junge  Lernende  bei  der  Entdeckung
ihres  e igenen  Potenz ia l s  und  Ta lents  anzule i ten  sowie  den  prakt i schen
Nutzen  der  Lernakt iv i tä t  fü r  ih re  persönl iche  und  beruf l iche
Entwick lung  aufzuze igen .

Die  Weishe i t  der  Senioren /Senior innen  kann  ihnen  hel fen ,  Mentoren
bzw .  Mentor innen  fü r  die  jüngere  Generat ion  zu  werden .  Es  i s t
notwendig ,  jungen  Menschen  vers tändl ich  zu  machen ,  dass  Erwach -

sene  nicht  nur  ih re  Lehrenden  s ind ,  sondern  auch  Begle i te r / innen  in
ihrem  persönl ichen  Wachstum ,  e in  Bezugspunkt  fü r  Ratschläge .

Während  IGL -Akt iv i tä ten  i s t  es  wicht ig ,  ke ine  Hierarch ie  von  "Lehrende
über  Lernende "  zu  schaf fen ,  sondern  Gegense i t igke i t  und  Gle ichhei t  in
der  Lerner fahrung  fü r  a l le  Te i lnehmenden  zu  demonst r ie ren .

“ Ich bin  77  Jahre  a l t  und ich mag das  Wort  "Lehrer/ in"  n icht
verwenden,  wenn ich mit  jungen Menschen arbeite .  Ich  z iehe es
vor  zu  sagen,  dass  ich e in/e  Begle i ter/ in  von Abenteuern bin ,  an
denen wir  gemeinsam wachsen und unsere  Erfahrungen
austauschen.  Al le  Generat ionen s ind wicht ige Ressourcen.”

Ä l t e r e / r  P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n ,  I t a l i e n

“Als  Lehrer/ innen bzw.  Tra iner/ innen sol l ten wir  in  der  Lage se in ,
uns  in  d ie  Lage der  jungen Generat ion zu versetzen.  Was ist
charakter ist isch für  d ie  junge Generat ion?”

Ä l t e r e / r  P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n ,  D e u t s c h l a n d

A G E : W I S E
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OMA/OPA-Projekt  

3 . 6  L E H R P L A N V O R S C H L A G  F Ü R
S E N I O R E N / S E N I O R I N N E N ,  D I E
I G L - S E T T I N G S  U N T E R R I C H T E N

In  Anbetracht  der  Heraus forderungen  und  didakt i schen  Bedür fn i sse ,

die  in  den  In terv iews  herausgef i l te r t  wurden ,  kann  e in  mögl icher
Lehrp lanvorsch lag  fü r  zukünft ige  IGL -Pädagogen  und  -Pädagoginnen
auf  zwei  Makro -Bere iche  ausger ichtet  se in :  dig i ta l  und  pädagogisch .

Der  Bere ich  der  dig i ta len  Fähigke i ten  so l l te  besonders  in  Betracht
gezogen  werden ,  wenn  die  geplanten  Akt iv i tä ten  onl ine  durchgeführt
werden  so l len  (unter  Berücks icht igung  des  aktue l len  Einf lusses  der
COVID - 19  Pandemie ) .

Zie l :  Wissen,  wie  man Technologie  ef fekt iv  für  Kommunikat ion und
Unterr icht  e insetzt

Ein  anfängl icher  Selbste inschätzungstest  so l l te  den  ä l teren
Te i lnehmenden  des  Kurses  zu  IGL -Pädagogen  und  -Pädagoginnen  zur
Ver fügung  geste l l t  werden ,  um  ih r  dig i ta les  Kompetenzniveau  zu
bewerten .

Bewertungsbere ich :

( 1 )  -  I ch  kann  es  überhaupt  nicht .

(5 )  -  I ch  kann  es  sehr  gut
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DIGITALER BEREICH
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Kompetenz

Computer & Geräte: Informationstechnologie, Hardware,
Software und Lizenzen, Start und Ende einer Session

Desktop, Icons, Einstellungen: Desktop und Icons, Nutzung
von Windows und iOS, Werkzeuge und Einstellungen

Drucker und Ausgabe: Nutzung von Drucker, Drucker
einrichten
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Dateimanagement: Dateien und Ordner, Organisation von
Dateien und Ordnern, Archivierung und Komprimierung

Netzwerke: Netzwerkkonzepte, Netzwerkzugriff

Surfen im Netz: Nutzung von Browser, Tools und
Einstellungen, Lesezeichen, Web-Suchergebnisse

Informationen im Netz: Informationssuche, kritische
Evaluierung

Copyright, Datenschutz

Kommunikationskonzepte: Onlinekommunikation,
Kommunikationstools

E-Mail Konzepte

Nutzung von E-Mails: E-Mails senden, E-Mails empfangen,
Tools und Einstellungen, Organisation von E-Mails,
Kalendernutzung

Präsentationen: Einführung, Text und Formatierung, Objekte
und Effekte, Druck

Schreiben: Textverarbeitung: Einführung, Formatierung und
Ausrichtung, Objekte, Druck

Kalkulation: Einführung, Formatierung, Organisation
Arbeitsblätter, Formulare

Diagramme und Druck

Sicherheit & Wohlbefinden: Daten- und Geräteschutz,
Malware, Gesundheit und Green IT



Star ten  Sie  den  Computer .  Passen  Sie  nach  der  Anmeldung  das
Aussehen  des  Desktops  an :  Erste l len  Sie  e inen  Ordner ,  benennen
Sie  Date ien  um ,  wählen  Sie  Date ien  und  Ordner  aus ,  kopieren  und
versch ieben  Sie  Date ien  und  Ordner ,  erkunden  Sie  Date ien  und
Ordner ,  löschen  und  s te l len  Sie  Date ien  und  Ordner  wieder  her .

Gehen  Sie  onl ine  und  suchen  Sie  nach  In format ionen  zu  dem
Thema ,  das  Sie  in teress ie r t .

Erste l len  Sie  e ine  e igene  E -Mai l -Adresse  in  Gmai l .  Senden  Sie  e ine
E -Mai l  mit  dem  Betre f f  "Test "  und  hängen  Sie  die  auf  dem  Desktop
vorhandene  Date i  an .

1 .

2 .

3 .

Die zu verbessernden digita len Kompetenzen werden nach der
Selbste inschätzung und dem Test  der  bereits  vorhandenen
Kompetenzen aufgedeckt .

Die  wicht igsten Themen,  d ie  von ä l teren Menschen gelernt  werden
sol l ten,  um jüngere Menschen onl ine zu unterr ichten,  s ind:

WAS/
Nutzung von technologischen Tools :
Computer  

Smartphone  oder  Tablet

Programme für  Lehre/  Kommunikat ion/  Inhaltserste l lung:
Microsof t  Word ,  PowerPoint  und  Exce l
Kommunikat ionstoo ls  (Zoom ,  Google  Meet ,  etc . )

Privatsphäre und Schutz  von persönl ichen Daten:
Bewusster  und  verantwortungsvo l le r  Umgang  mit  den  Medien
Schutz  und  Achtung  der  Pr ivatsphäre  und  persönl icher  Daten

WIE/
Video -Tutor ia l  zum  nochmal  Ansehen  bei  Bedar f
Schr i t t - fü r -Schr i t t -Anle i tung  mit  Bi ldern

Für  e ine  deta i l l ie r tere  Analyse  vor  dem  Tra in ing  fü r  Tra iner / innen  kann  das
Dig i ta l  Competences  Framework  von  Bi ldungsorganisat ionen  verwendet
werden ,  um  das  grundlegende  Niveau  der  dig i ta len  Fähigke i ten  von
zukünft igen  IGL -Lehrenden  zu  überprüfen .  Das  Zie l  dieses  Tools  i s t  es ,  die
dig i ta le  Kompetenz  der  Bürger / innen  zu  verbessern .  Es  kann  bei  der
Se lbste inschätzung ,  der  Fest legung  von  Lernz ie len  und  der  Ident i f i z ie rung
von  Tra in ingsmögl ichke i ten  hel fen .

Ein  weiteres  Tool ,  der  Europäische  Rahmen  fü r  die  dig i ta le  Kompetenz  von
Pädagogen  und  Pädagoginnen ,  kann  nach  der  Schulung  fü r  Ausbi lder / innen
oder  von  ä l teren  Lernenden  mit  vorher iger  Er fahrung  im  Unter r ichten  und
mit  den  entwicke l ten  pädagogischen  Kompetenzen  verwendet  werden .

Dieses  Tool  bietet  e inen  a l lgemeinen  Bezugsrahmen ,  um  die  Entwick lung  von
bi ldungsspez i f i schen  dig i ta len  Kompetenzen  in  Europa  zu  unters tützen .
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VORHANDENE KOMPETENZTESTS:
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ZIEL :  Erwerb  von  s t ruktur ie r tem  Wissen  im  didakt i sch -methodischen
Bere ich ;  Erwerb  der  Fähigke i t ,  Tra in ings intervent ionen  in  Bezug  auf
d ie  Tra in ingsbedür fn i sse  von  Gruppen  zu  planen  und  zu  eva lu ie ren ;

Erwerb  der  Fähigke i t ,  sowohl  auf  ind iv idue l le r  a ls  auch  auf
Gruppenebene  ef fekt i v  zu  kommuniz ie ren

WAS/ PLANUNG DES WORKSHOPS
Grundlagen  der  Planung  des  Lehr - /Lernprozesses
Ers te l len  e ines  Tra in ings /Workshops  nach  den  Richt l in ien

WIE /  Ver fo lgen  e ines  in  der  Gruppe  fes tge legten  Zie l s ,  um  e ine

Pro jekt idee  zu  entwicke ln

WAS/ THEORIE UND LERNMODELLE
Grundkenntn isse  über  Lerntheor ien  und  -model le
Ident i f i z ie ren  der  e igenen  pädagogischen  Prakt iken

WIE /  Fa l l s tudienanalyse

WAS/ METHODISCHER BEREICH
Kennen  der  ef fekt i vs ten  Methoden  zur  Vermit t lung  von  Wissen  und
KOLLABORATIVES  LERNEN ,  TUTORING ,  COACHING ,

PROBLEMBASIERTES  LERNEN
Ident i f i z ie ren  der  e igenen  Lehrmethoden

WIE /  Simulat ion  von  Si tuat ionen ,  in  denen  die  am  besten  geeignete

Methode  gewähl t  werden  so l l

WAS/ KOMMUNIKATIONSBEREICH
Ident i f i z ie ren  von  Kommunikat ionsst rateg ien ,  um  die  Mot ivat ion  von
jungen  Lernenden  zu  fö rdern ,  s ie  zu  beschäf t igen  und  s ie  zu  fesse ln

WIE /  Rol lensp ie le ,  kol laborat i ves  Lernen  und  Fa l l s tudien

WAS/ IGL-LEHRENDE BERUFSPROFIL

WIE /  Offene  Diskuss ion  über  die  Bedeutung  der  Kompetenzen  der

Pädagogen  und  Pädagoginnen  im  Bere ich  der  in tergenerat ione l len
Bi ldung

Für  jeden Makrobereich sol l ten spezi f ische Unterr ichtseinheiten
vorgesehen werden (Theor ie  und Praxis ) .
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PÄDAGOGISCHER BEREICH
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4 .  T R A I N I N G S -
P R Ä F E R E N Z E N  V O N
Ä L T E R E N  M E N S C H E N :
Ä L T E R E  M E N S C H E N  A L S
L E R N E N D E  

F O R S C H U N G S B E R I C H T  &  M A R K E T I N G - L E I T F A D E N  F Ü R
E R W A C H S E N E N B I L D U N G S I N S T I T U T E
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S E N I O R E N  U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G



4 . 1  Ä N G S T E  U N D
H E R A U S F O R D E R U N G E N

Die  Bef ragten  s t immten  dar in  übere in ,  dass  die  Ängste ,  die  ä l tere
Lernende  während  des  Lern -Lehr -Prozesses  er leben ,  hauptsächl ich
dar in  bestehen ,  n icht  auf  dem neuesten Stand zu se in ,  n icht  in
der  Lage zu se in ,  mit  der  jüngeren Generat ion in  Kontakt  zu
treten und geist ig  n icht  mehr  so  akt iv  zu  se in  (Schwier igke i ten

beim  Erwerb  von  neuem  Wissen ) .  Eine  in teressante  Tatsache ,  die
erwähnt  wurde ,  war ,  dass  Männer  mehr  Angst  haben ,  etwas  fa l sch
zu  machen  weniger  bere i t  s ind ,  um  Hi l fe  zu  bi t ten .

Im  Verg le ich  zu  jungen  Menschen  neigen  ä l tere  Menschen  dazu ,

vie le  Dinge zu sehr  zu  analys ieren und brauchen e ine sehr
detai l l ierte  Planung ;  der  Lern -Lehr -Prozess  s te l l t  fü r  v ie le  e in

hohes  Maß  an  Uns icherhe i t  dar .  Ältere  Menschen  haben  Angst ,

Fehler  zu  machen und beim Lernen zu versagen .  Sie  fü rchten  s ich

auch  of t  davor ,  dass  s ie  ih re  Arbei t  nicht  so  per fekt  machen ,  wie  es
erwartet  wird ,  und  f inden  es  of t  schwier ig ,  ih ren  Standpunkt  zu
demonst r ie ren .  Sie  haben  auch  Angst ,  etwas  zu  tun ,  was  s ie  in  ih rer
Jugend  nicht  tun  dur f ten .

Zusätz l ich  befürchten  die  Senioren  und  Senior innen ,  nicht  gut
genug zu se in ,  um  mit  neuen  Si tuat ionen  zurechtzukommen  und

nicht  in  der  Lage  zu  se in ,  in  e iner  schnel l leb igen ,  modernen  und  von
Technolog ie  dominier ten  Umgebung  e inbezogen  zu  werden .  Die
größten  Heraus forderungen ,  die  ber ichtet  wurden ,  waren  die
Nutzung von Technologie ,  gesundheit l iche Probleme  (Seh -  und

Hörbee int rächt igung  oder  andere  körper l iche  Beeint rächt igungen )

und  e ine  reduzierte  Aufnahmefähigkeit  und Zurückhaltung.
Manchmal  brauchen  ä l tere  Lernende  zusätz l ich  Zei t ,  um  s ich  Inha l te
e inzuprägen  und  zu  wiederholen .

5 1

“Einige der  Herausforderungen bei  meinen Workshops s ind
gesundheitsbedingt .  Z .B .  i s t  d ie  Sehkraft  meiner  Lernenden nicht
mehr  so  gut ,  s ie  werden sehr  schnel l  müde,  usw.  Die  Lösung
dafür  ist  e ine gute  Lernumgebung -  e in  Ort  mit  v ie l  Sonnenl icht ,
e in  bequemer Ruheraum usw.  sowie  d ie  Vorbereitung geeigneter
Lernmater ia l ien ,  wie  z .B .  groß gedruckte  Texte .”  

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  P o l e n

A G E : W I S E
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Computer ,  Handy  oder  Tablet

Onl inebanking  

Date iverwal tung  

Bi ldbearbe i tung  

e in fache  Tools ,  die  s ie  kennen ,  z .B .  PowerPoint  

Onl ine -Shopping  

Google  Maps  

Google  Sprache ingabe  (zur  schnel le ren  Bedienung )

Zoom  

Facebook  

WhatsApp  

Gmai l

Aufgrund  der  aktue l len  COVID - 19 -Kr i se  ber ichteten  a l le  Bef ragten ,

dass  s ie  Technolog ie  in  ih rem  Lehrprozess  e insetzen .  Die  meisten
Lern - /Lehrs i tzungen  werden  onl ine  abgehal ten .  Für  die  ä l teren
Lernenden  und  Lehrenden  war  es  anfangs  e ine  Heraus forderung ,

technische  Hi l f smit te l  zu  nutzen ,  aber  wenn  s ie  gut  unters tützt
wurden ,  waren  s ie  sehr  s to lz  auf  s ich  und  begeis ter t  von  ih ren
Er fahrungen .  Vor  der  Pandemie  nutzten  die  Bef ragten  die  fü r  den
Lehrprozess  notwendige  Bas i s technolog ie  -  Computer  mit  In ternet ,

Beamer  und  Le inwand  sowie  den  Drucker .

Ältere  Lernende  bevorzugen  den  Einsatz  e in facher  und  grundlegender
Technolog ie  im  Lern -  und  Lehrprozess :

Wesent l iche Technologie

Apps und Tools ,  d ie  ihren Al l tag er le ichtern

Kommunikat ionstools/Apps

“Für  v ie le  meiner  ä l teren Lernenden ist  Technologie  am Anfang
etwas beängst igend,  da s ie  denken,  dass  s ie  nur  etwas für  d ie
jüngere Generat ion ist .  Nachdem s ie  jedoch angefangen haben,
s ie  zu  lernen und zu benutzen,  haben s ie  v ie l  Spaß daran,
obwohl  man als  Pädagoge/Pädagogin s icherste l len muss ,  dass
man ihnen sehr  k lare  Anweisungen gibt .”  

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  P o l e n

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G
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Ältere  Menschen  füh len  s ich  of t  nicht  wohl  bei  der  Verwendung  von
Technolog ie  während  des  Lehr - /Lernprozesses ,  wei l  s ie  s ich  um  ih re
Datens icherhe i t  sorgen .

“Sie  brauchen manchmal  Hi l fe ,  um ihre  d ig ita len Gegenstände
zu benutzen;  s ie  haben Angst ,  etwas fa lsch zu machen und
etwas zu beschädigen.  Manchmal  haben s ie  Angst  davor ,
gehackt  zu  werden oder  dass  ihre  persönl ichen Daten of fen
preisgegeben werden.”

P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n  f ü r  ä l t e r e  M e n s c h e n ,  D e u t s c h l a n d

Pädagogen  und  Pädagoginnen  so l l ten  v ie l  über  Datens icherhe i t  und
über  den  genere l len  Umgang  mit  dig i ta len  Tools  sprechen .

“ Indiv iduel les  Coaching oder  Nachhi l fe  für  Senioren und
Senior innen unterstützt  vor  a l lem die  Bewält igung dieser
Herausforderungen.  Darüber  h inaus ist  e ine e infache Schr i t t -
für-Schr i t t -Anle i tung (dokumentiert  mit  Screenshots)  e ine
weitere  wicht ige Unterstützung.”

P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n  f ü r  ä l t e r e  M e n s c h e n ,  Ö s t e r r e i c h

“Senioren und Senior innen sagen in  der  Regel :  "Wer  weiß ,  der
weiß"  und wir  ergänzen mit  "Wer  n icht  weiß ,  der  lernt  noch."
Als  Pädagogen/Pädagoginnen haben wir  d ie  Vorste l lung,  dass
s ie  d ie  Fähigkeit  zu  lernen beibehalten,  und wir  geben diese
Information an s ie  weiter ,  um s ie  zu  mot iv ieren,  aber  wir
wissen,  dass  das  Er lernen von etwas Neuem länger  dauern
kann,  a lso  l iegt  es  an uns ,  Geduld ,  Ruhe und
Einfühlungsvermögen zu haben,  wenn wir  etwas Neues
lehren.”

P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n  f ü r  ä l t e r e  M e n s c h e n ,  P o r t u g a l

Senioren  und  Senior innen  brauchen  e ine  Menge  Mot ivat ion  und
Unters tützung .  Die  Rol le  des  Pädagogen  oder  der  Pädagogin  i s t  es ,

s ie  zu  ermut igen  und  ihnen  zu  ze igen ,  wie  v ie l  s ie  in  ih rem  Leben
er re icht  haben .

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G
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4 . 2  W I E  M A N  S E N I O R E N  U N D
S E N I O R I N N E N  Z U M  L E R N E N
M O T I V I E R T
 Ältere  Lernende  s ind  in  ers ter  L in ie  motiv ie r t  zu  le rnen ,  um  geis t ig

akt iv  zu  ble iben ,  auf  dem  neuesten  Stand  zu  se in ,  an  ih rem  soz ia len
Leben  te i l zuhaben  und  neue  Verb indungen  zu  knüpfen ,  und  um
kompetent  zu  werden ,  um  ih re  Zie le  zu  er re ichen .

Senioren /Senior innen  wol len  s ich  um  s ich  se lbst  kümmern ,  e in  Hobby
haben  und  verpasste  Gelegenhei ten  nicht  bedauern .

“Senioren/Senior innen l ieben es ,  zu  lernen und Wissen zu
tei len .  S ie  versuchen,  mit  der  Welt  Schr i t t  zu  halten,  d ie  jetzt
" läuft  statt  geht" ,  wie  s ie  sagen.  Andererseits  mögen s ie  aber
auch al les ,  was die  a l ten Zeiten e inschl ießt .”

P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n  f ü r  ä l t e r e  M e n s c h e n ,  P o r t u g a l

Es  wurde  erwähnt ,  dass  Senioren  und  Senior innen  of t  le rnen  wol len ,

um  unabhängig  zu  se in  (z .B .  bezügl ich  der  Nutzung  von  Technik ) ,  ohne
ihre  Fami l ien  beläst igen  zu  müssen .

“Die  Hauptmotivat ion ist ,  mit  der  modernen Welt  Schr i t t  zu
halten,  n icht  zurückzuble iben und besser  mit  der  jüngeren
Generat ion,  insbesondere den jüngeren Famil ienmitgl iedern,
interagieren zu können.”

P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n  f ü r  ä l t e r e  M e n s c h e n ,  P o l e n

Während  des  Unter r ichts  mit  ä l teren  Menschen  so l l te  der /die  Lehrende
geduld ig ,  ruh ig  und  e in fühlsam  se in ,  um  ih r  Tempo  zu  respekt ie ren .

Die  Rol le  des  Pädagogen /der  Pädagogin  i s t  es ,  ä l tere  Menschen  zu
ermut igen ,  auf  ih re  Bedür fn i sse  zu  hören  und  ih re  Belastbarke i t  zu
stärken .

“ Ihre  Hauptmotivat ion ist ,  s ich immer noch akt iv ,  bete i l igt  und
nütz l ich zu fühlen.  Für  v ie le  ä l tere  Menschen,  wenn s ie  in  den
Ruhestand gehen,  können s ie  s ich endl ich um s ich se lbst
kümmern.  Für  v ie le  ist  d ie  Mot ivat ion daher ,  e in  Hobby wieder
aufzunehmen,  das  s ie  schon immer wol l ten,  für  das  s ie  aber
nie  Zeit  hatten.”

P ä d a g o g e / P ä d a g o g i n  f ü r  ä l t e r e  M e n s c h e n ,  P o l e n

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G



M
O

T
IV

A
T

IO
N

W
A

R
U

M
 W

O
L

L
E

N
 S

E
N

IO
R

E
N

U
N

D
 S

E
N

IO
R

IN
N

E
N

 L
E

R
N

E
N

?
 

U
m

 g
e

is
ti

g
 a

k
ti

v
 z

u
 b

le
ib

e
n

 
U

m
 j

u
n

g
 z

u
 b

le
ib

e
n

 
U

m
 a

u
f 

d
e

m
 L

a
u

fe
n

d
e

n
 z

u
b

le
ib

e
n

 
Z

u
m

 A
n

sc
h

lu
ss

 a
n

 d
a

s
g

e
se

ll
sc

h
a

ft
li

ch
e

 L
e

b
e

n
 

U
m

 s
ic

h
 n

ic
h

t 
w

e
rt

lo
s 

zu
fü

h
le

n
 

U
m

 e
in

 Z
ie

l 
zu

 h
a

b
e

n
 

U
m

 in
 d

ie
 G

e
se

ll
sc

h
a

ft
e

in
g

e
b

u
n

d
e

n
 s

e
in

 
W

is
se

n
sd

u
rs

t,
 W

is
se

n
e

rw
e

it
e

rn
, l

e
b

e
n

sl
a

n
g

e
s

L
e

rn
e

n
 

U
m

 m
it

 d
e

n
 j

ü
n

g
e

re
n

G
e

n
e

ra
ti

o
n

e
n

 (
E

n
k

e
lk

in
d

e
r,

F
re

u
n

d
e

) 
S

ch
ri

tt
 z

u
 h

a
lt

e
n

 
U

m
 L

a
n

g
e

w
e

il
e

 z
u

 v
e

rm
e

id
e

n
 

U
m

 n
e

u
e

 H
o

ri
zo

n
te

 z
u

e
n

td
e

ck
e

n
 

U
m

 d
a

s 
e

ig
e

n
e

 G
e

h
ir

n
 d

u
rc

h
L

e
rn

e
n

 z
u

 t
ra

in
ie

re
n

Ih
r 

W
is

se
n

 u
n

d
 ih

re
E

rf
a

h
ru

n
g

 w
e

rt
sc

h
ä

tz
e

n
P

o
si

ti
v

e
 U

n
te

rs
tü

tz
u

n
g

 
S

a
g

e
n

, d
a

ss
 ih

re
T

e
il

n
a

h
m

e
 w

ic
h

ti
g

 is
t 

S
ie

 m
it

 K
o

m
p

li
m

e
n

te
n

e
rm

u
ti

g
e

n

W
IE

 K
A

N
N

 M
A

N
 S

IE
 M

O
T

IV
IE

R
E

N
?

W
E

R
T

S
C

H
Ä

T
Z

E
N

U
N

T
E

R
S

T
Ü

T
Z

E
N

 
U

n
te

rs
tü

tz
u

n
g

 u
n

d
 B

e
re

it
sc

h
a

ft
zu

r 
H

il
fe

 a
u

sd
rü

ck
e

n
 

A
n

le
it

u
n

g
 g

e
b

e
n

 u
n

d
 d

e
n

 D
ru

ck
re

d
u

zi
e

re
n

 
S

ic
h

e
rs

te
ll

e
n

, d
a

ss
 d

ie
L

e
rn

b
o

ts
ch

a
ft

 k
la

r 
is

t 
S

ch
a

ff
e

n
 e

in
e

r 
v

e
rt

ra
u

e
n

sv
o

ll
e

n
B

e
zi

e
h

u
n

g
 

E
rk

lä
ru

n
g

e
n

 in
 e

in
fa

ch
e

n
W

o
rt

e
n

R
a

u
m

 g
e

b
e

n
 R

a
u

m
 f

ü
r 

A
u

sd
ru

ck
 u

n
d

A
u

st
a

u
sc

h
 

S
ie

 e
in

la
d

e
n

, s
ic

h
 a

n
 e

tw
a

s 
zu

 b
e

te
il

ig
e

n
, a

n
d

e
m

 s
ie

 I
n

te
re

ss
e

 z
e

ig
e

n
 

S
ie

 d
ie

 Z
e

it
 v

e
rg

e
ss

e
n

 la
ss

e
n

Z
e

ig
e

n
, w

ie
 n

e
u

e
s 

W
is

se
n

 in
s 

tä
g

li
ch

e
 L

e
b

e
n

ü
b

e
rt

ra
g

e
n

 w
ir

d
 (

w
o

zu
 is

t 
e

s 
n

ü
tz

li
ch

?)
 

V
e

rw
e

n
d

e
n

 v
o

n
 H

u
m

o
r 

u
n

d
 g

e
su

n
d

e
m

M
e

n
sc

h
e

n
v

e
rs

ta
n

d

IN
V

O
L

V
IE

R
E

N
 

V
e

rw
e

n
d

e
n

 v
o

n
 B

e
is

p
ie

le
n

 a
u

s 
d

e
r

P
ra

x
is

 z
u

r 
In

sp
ir

a
ti

o
n

 
G

e
fü

h
ls

b
e

to
n

te
r 

U
n

te
rr

ic
h

t 
(z

.B
. ü

b
e

r
e

ig
e

n
e

 M
is

se
rf

o
lg

e
 z

u
m

 T
h

e
m

a
sp

re
ch

e
n

, B
e

is
p

ie
le

 a
u

s 
d

e
m

 t
ä

g
li

ch
e

n
L

e
b

e
n

 g
e

b
e

n
) 

V
a

ri
ie

re
n

 d
e

r 
d

id
a

k
ti

sc
h

e
n

 M
e

th
o

d
e

n
 

A
u

sp
ro

b
ie

re
n

 n
e

u
e

r 
D

in
g

e
 m

it
 ih

n
e

n

IN
S

P
IR

IE
R

E
N



5 7

Al le  Bef ragten  ber ichteten ,  dass  ä l tere  Menschen  die  Arbei t  von
Anges icht  zu  Anges icht  und  in  k le inen  Gruppen  oder  mit
Partnern /Partner innen  bevorzugen ,  wo  der  Austausch  l e icht
s tat t f inden  kann .

“Das Arbeiten in  k le inen Gruppen/Paaren ist  für  v ie le  ä l tere
Lernende e ine bevorzugte Arbeitsmethode,  damit  s ie  s ich
gegenseit ig  unterstützen können.”  

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  P o l e n

Ältere  Menschen  probieren gerne se lbst  neue Dinge aus .

Pädagogen /Pädagoginnen ,  die  ä l tere  Lernende  unter r ichten  (A ) ,  und
Lehrende ,  die  jünger  a ls  65  Jahre  s ind  und  ä l tere  Lernende
unter r ichten  (B ) ,  ra ten  dazu ,  den  Te i lnehmenden  genügend  Raum  zum
Mitmachen  zu  geben  und  s ie  so  zu  ermut igen ,  akt iv  zu  werden .

Workshops /Lernt re f fen  so l l ten  nicht  zu  l ang  se in ,  um  e in  hohes
Konzentrat ionsn iveau  auf rechtzuerha l ten  (kurze Lernblöcke mit
mehreren Pausen ) .  Pädagogen /Pädagoginnen  (A ,  B )  erwähnten ,  dass

theoret i scher  Unter r icht  wie  Engl i sch ,  In format ik  und
Gedächtn is t ra in ing  e ine  Stunde  dauern  so l l te ,  mit  Zei t  fü r
persönl ichen  Austausch  und  Zei t  zum  Lernen .  Prakt i schere  Akt iv i tä ten ,

wie  Malen  und  St icken ,  können  e ine inha lb  bis  zwei  Stunden  dauern ;

die  l ängere  Zei t  ermögl icht  es  den  Te i lnehmenden ,  s ich
auszutauschen  und  vone inander  zu  l e rnen .

4 . 3  M E T H O D E N

“Für  den prakt ischen Unterr icht  werden zwei  Stunden
benöt igt .  S ie  können zwar  e ine kurze  Pause e in legen,  aber  60
Minuten s ind nur  für  den theoret ischen Unterr icht  ratsam.
Bewertung:  Ich  gebe in  der  Regel  denjenigen,  d ie  mehr
Schwier igkeiten haben,  größere  Anreize ,  damit  d ie  Klasse
nicht  an Schwung ver l iert .  Am Ende beurte i le  ich  a l le  g le ich
und wecke die  Neugierde für  das  nächste  Jahr .”  

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  P o l e n

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G
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Al le  Pädagogen /Pädagoginnen  waren  s ich  e in ig ,  dass  das  Lernmater ia l
auf  j eden  Fa l l  in  gedruckter  Form  vor l iegen  so l l te ,  es  so l l te  nicht  zu

lang  se in  (ca .  20  Sei ten ) ,  sehr  fokuss ie r t ,  an  der  Praxis  or ient iert  und
le icht  verständl ich  mit  e infacher  und k larer  Sprache  (Vors icht  vor

schwier igen  Lehnwörtern  und  Fachterminolog ie ,  die  fü r  Senioren  und
Senior innen  mögl icherweise  nicht  l e icht  zu  vers tehen  s ind ) .

Das  Lernmater ia l  so l l te  Tipps  entha l ten ,  die  schnel l  und  ohne  großen

Aufwand  umgesetzt  werden  können  und  Videos zum Anschauen
entha l ten .

Ein ige  Bef ragte  erwähnten  auch ,  wie  wicht ig  es  i s t ,  neben  der  Theor ie
auch prakt ische Übungen  e inzubez iehen .

Bei  der  Onl ine -Umsetzung  des  Lernmater ia l s  (wenn  auch  nicht
bevorzugt )  so l l te  Wert  auf  e ine  e in fache ,  se lbsterk lä rende
Plat t form /e in  e in faches  Tool  gelegt  werden .

“Al le  Mater ia l ien sol l ten für  d ie  ä l teren Lernenden k lar  zu
lesen und zu verstehen se in  (d ie  Sprache der  Anweisungen
sol l te  a lso  k lar  se in) .  Es  ist  auch gut ,  den Lernenden v ie le
Mögl ichkeiten zu geben,  verschiedene Dinge/Akt iv i täten
auszuprobieren und zu testen.  Meiner  Meinung nach ist  es
auch von Vorte i l ,  den Lernenden gemischte
Medienmater ia l ien zur  Verfügung zu ste l len ,  wie  z .  B .
zusätz l iche YouTube-Tutor ia ls/Videos  usw. ,  um den Prozess
interakt iver  zu  gestalten.”  

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  P o l e n

“Normalerweise  fordere  ich meine Lernenden zur  Tei lnahme
auf ,  indem ich Spie le  mit  ihnen spie le  und Anreize  für  d ie
Tei lnahme schaffe .  Am Anfang s ind s ie  skept isch,  aber  nach
ein  paar  Stunden wird  e in  besseres  Ergebnis  erz ie l t  und die
Klasse interagiert  schnel l . ”  

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  P o r t u g a l

Bei  der  Erste l lung  e ines  Lernplans  fü r  Senioren  und  Senior innen  i s t  es
wicht ig ,  ausgewogene  Lern inhal te  zu  gesta l ten ,  die  "Momente  der
Entspannung "  entha l ten .  Die  Lern inhal te  so l l ten  durch  Geschichten
und  k le ine  Spie le  begle i tet  werden ,  um  die  Te i lnehmenden  zu
beschäf t igen  und  zu  fokuss ie ren .

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G
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Erwachsenenbi ldner / innen  und  ä l tere  Pädagogen  oder  Pädagoginnen
(A ,  B )  sprechen in  der  Regel  lauter ,  wiederholen  e in  Konzept

mehrmals ,  verwenden  v ie le  Beisp ie le  und  passen  die  Akt iv i tä ten  an
das  Alter  der  Te i lnehmenden  und  deren  Tempo  an .

Die  ef fekt i vs ten  Methoden  bei  der  Arbei t  mit  Senioren -  bzw .

Senior innengruppen  s ind  die ,  die  mit  prakt ischen Erfahrungen  und

akt iver  Tei lnahme  verbunden  s ind .

Ein  Pädagoge /e ine  Pädagogin ,  der /die  mit  ä l teren  Lernenden  arbe i tet ,

muss  hart  daran  arbe i ten ,  s ie  zu  motiv ie ren  und  e in  s icheres  und
vert rauensvo l les  Umfeld  zu  schaf fen ,  in  dem  die  Lernenden
Verb indungen  zue inander  hers te l len  können .  Pädagogen  und
Pädagoginnen  müssen  ä l tere  Lernende  mit  kont inu ier l ichem  Feedback
zu  ih rer  Arbei t  unters tützen .

Es  i s t  wicht ig ,  die  Bez iehung  zwischen  Pädagogen /Pädagoginnen  und
Senioren /Senior innen  zu  pf legen .  Die  Bez iehung  zwischen  ihnen  so l l te
auf  Empath ie  und  Vert rauen  aufgebaut  se in .

“Meiner  Erfahrung nach lernen meine Schüler/ innen gerne
mehr  mit  Beispie len und prakt ischen Übungen und werden
dadurch konzentr ierter  und haben mehr  Spaß an der
Tät igkeit .  Senioren bzw.  Senior innen mögen regelmäßigen
und konstanten Kontakt ,  s ie  müssen das  Gefühl  haben,  dass
wir  für  s ie  da s ind.  Der  Unterr icht  an Senioren-  bzw.
Senior innenunivers i täten funkt ioniert  sehr  gut  von Angesicht
zu Angesicht .  A l le  Lernenden,  d ie  s ich dafür  entscheiden,
möchten aus  dem Haus zu kommen und mehr  Freunde f inden.
Onl ine ist  normalerweise  n icht  so  produkt iv ,  aber  ich  habe es
gemacht  und die  Ergebnisse  waren zufr iedenstel lend.”

E r w a c h s e n e n b i l d n e r / i n ,  P o r t u g a l

Wie  bere i t s  erwähnt ,  bevorzugen  ä l tere  Lernende  e inen  Face - to -Face -

Ansatz  und  nutzen  Technolog ie  nur ,  wenn  es  notwendig  i s t .  Sowohl
d ie  ä l teren  Lernenden  a ls  auch  die  ä l teren  Lehrenden  betrachten  den
Einsatz  von  Technolog ie  a ls  Heraus forderung ,  aber  notwendig ,  um  das
Lernen  dynamischer  zu  gesta l ten .  Wenn  persönl iche  Tre f fen  nicht
mögl ich  s ind ,  ble ibt  die  Technolog ie  das  e inz ige  Mitte l  zur
Kommunikat ion  und  Soz ia l i s ie rung .

Beim  Einsatz  von  technolog ischen  Werkzeugen  oder  Onl ine -Lernen  im
Klassenz immer  haben  Pädagogen /Pädagoginnen  die  fo lgenden  T ipps
gegeben ,  die  Sie  beachten  so l l ten :

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
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Erste  Bewertung  der  I T -Fähigke i ten  i s t  wicht ig
Klare  Anweisungen  auf  der  E -Plat t form
Richt l in ien  fü r  die  Nutzung  der  Plat t form /des  Werkzeugs  ers te l len
(druckbar )

Vergrößerungs - /Verk le inerungs funkt ion  fü r  bessere  Lesbarke i t
Vermeiden  Sie  Fachbegr i f fe  im  Engl i schen
Bei  l ängeren  Texten  z iehen  Lernende  es  of t  vor ,  Inha l te
auszudrucken ,  um  Abschni t te  später  noch  e inmal  zu  l esen
Videos  mit  niedr iger  Geschwindigke i t  und  ger inger  Lauts tärke
oder  ohne  Hintergrundmus ik
Hi l fe funkt ion  zur  Unters tützung
Übers icht l icher  Aufbau  der  Plat t form
Intu i t i ve  Funkt ionen
Beachten  Sie  die  Web -Des ign -Richt l in ien  fü r  Senioren  und
Senior innen  (Farben ,  Hintergrund ,  Schr i f ta r ten ,  etc . )
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IDEALES UMFELD ZUM LERNEN

Ältere  Lehrende ,  die  ä l tere  Lernende  unter r ichten  (A ) ,  und
Lehrende ,  die  jünger  a ls  65  Jahre  s ind  und  ä l tere  Lernende
unter r ichten  (B ) ,  z iehen  es  vor ,  ih re  Lehr - /Lernakt iv i tä ten  an  nicht -

fo rmalen  Orten  abzuhal ten ,  die  e in  warmes  und  e in ladendes
Kl ima  schaf fen .  Es  können  Außenbere iche ,  Bib l iotheken  und
Kul turzent ren  genutzt  werden ,  im  Grunde  a l le  Orte ,  die  e in  Gefühl
der  Sicherhe i t  vermit te ln  und  gle ichze i t ig  die  Kreat iv i tä t  anregen .

Generat ionenübergrei fender  engl ischer  Lese-Club bei  EduVita
Lecce,  I ta l ien .  2019

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
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5 .  M A R K E T I N G -
E M P F E H L U N G E N  F Ü R
I G L - B E R E I C H E

F O R S C H U N G S B E R I C H T  &  M A R K E T I N G - L E I T F A D E N  F Ü R
E R W A C H S E N E N B I L D U N G S I N S T I T U T E

A G E : W I S E
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Ältere  Menschen  s ind  in  der  Regel  gerne bereit ,  ihr  Wissen zu
tei len .  Vie le  von  ihnen  s ind  j edoch  zurückhal tend ,  da  s ie  s ich nicht
bewusst  s ind,  welche Art  von Wissen und Erfahrung s ie  haben.

Senioren  und  Senior innen  haben  re iche  Lebenser fahrungen ,  die  mit
der  jüngeren  Generat ion  gete i l t  werden  könnten ,  aber  s ie  sehen s ich
oft  n icht  a ls  qual i f iz iert  genug,  um zu unterr ichten.  Manchmal

denken  s ie ,  dass  ih r  Wissen  fü r  jüngere  Lernende  nicht  in teressant
oder  nütz l ich  i s t .  Pädagogen /Pädagoginnen  so l l ten  den  ä l teren
Menschen  hel fen  zu  vers tehen ,  dass  j ede / r  von  ihnen  e ine  wertvol le
Erfahrung hat ,  die  er /s ie  weitergeben  kann .  Um  s ie  nicht  zu  über-
fordern ,  i s t  es  wicht ig ,  dass  die  Pädagogen  und  Pädagoginnen  ihnen

ihre  Ängste  nehmen  und  damit  beginnen ,  k le ine Projekte  zu organi -
s ieren,  mit  denen  s ich  die  Senioren  und  Senior innen  wohl  füh len .

 
Um  ä l tere  Menschen  zu  insp i r ie ren ,  in  die  Lehrendenro l le  zu
schlüpfen ,  wird  in  Öster re ich  z .B .  vorgeschlagen ,  gle ich  nach  der
Pens ion ierung  damit  zu  beginnen .  Zu  diesem  Zei tpunkt  können  s ie
von  den  Mögl ichke i ten ,  wie  s ie  ih re  neue  f re ie  Zei t  s innvo l l  verbr ingen
können ,  begeis ter t  und  insp i r ie r t  werden .  Es  i s t  wicht ig ,  s ie  persönl ich
anzusprechen  und  dabei  Menschen e inzubeziehen,  d ie  s ie  schätzen
und denen s ie  vertrauen ,  z .B .  den /die  Bürgermeis ter / in ,  soz ia le

Vert reter / innen  der  Stadt /Gemeinde ,  in  der  s ie  l eben  oder
Freunde /Freundinnen .

Um  dieses  Problem  in  Angr i f f  zu  nehmen  und  die
Senioren /Senior innen  zu  ermut igen ,  die  Rol le  des /der  Lehrenden  zu
übernehmen ,  so l l te  ihnen  e ine  struktur ierte  Anle i tung gegeben

werden .  Man  so l l te  ihnen  dabei  hel fen ,  ih re  Stärken  zu  vers tehen ,  ih r
Potenz ia l  zu  erkennen  und  ih r  Selbstver t rauen  zu  s tärken ,  damit  s ie
s ich  akt iver  e inbr ingen  können .  Eine  Mögl ichke i t ,  diese  Unters tützung
zu  bieten ,  i s t  die  Zusammenarbe i t  mit  e inem  Netzwerk von lokalen
Inst i tut ionen ,  die  bere i t s  Pro jekte  oder  Akt iv i tä ten  fü r  ä l tere

Menschen  anbieten ,  z .B .  Gemeinden ,  Kul turzent ren ,  Bib l iotheken ,

Ki rchengemeinden ,  Tagesstät ten  und  Clubs  fü r  Senioren  /Senior innen .

Mit  dem  Alter  nehmen  die  kogni t i ven  Funkt ionen ,  die  mit  dem
Arbei tsgedächtn is  zusammenhängen ,  ab ,  während  die  kogni t i ven
Funkt ionen  (Nutzung  von  Fähigke i ten ,  Weishe i t ) ,  ih ren  Höhepunkt
er re ichen .  Es  i s t  wicht ig ,  die  l e tz tgenannte  Funkt ion  zu  fö rdern ,  indem
Senioren /Senior innen  Rol len  zugewiesen  werden ,  die  die  kogni t i ven
Funkt ionen  betonen ,  z .  B .  indem  ihnen  Mentor ingro l len  

6 3

WIE KÖNNEN WIR SENIOREN UND SENIORINNEN DAZU
INSPIRIEREN,  DIE  ROLLE DER LEHRKRAFT ZU ÜBERNEHMEN?

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G

Kapitel 5 basiert auf den Ergebnissen der Interviews, die mit 20 Erwachsenen- und
Senioren- bzw. Seniorinnenbildnern und -bildnerinnen aus Österreich, Deutschland,

Italien, Polen und Portugal durchgeführt wurden (Anhang 1, S.3) sowie auf dem
Selbstreflexionsverfahren der Projektpartner/innen in intergenerationellen Lernsettings.
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Wicht ig  i s t  der  di rekte  Kontakt  zu  e inem  Netzwerk von lokalen
Organisat ionen  (Altenheime ,  Senioren -  bzw .  Senior innenclubs ,

Fre iwi l l igenorganisat ionen ) .  Im  Landkre i s  Cham  und  in  v ie len  anderen
Regionen  Deutschlands  gibt  es  z .B .  e in  Zentrum  fü r  Fre iwi l l igenarbe i t ,

wo  s ich  a l le ,  die  von  der  Fre iwi l l igenarbe i t  prof i t ie ren  möchten ,

anmelden  können ,  z .B .  Senioren /Senior innen ,  die  bere i t  s ind ,  Kindern
vorzu lesen ,  oder  die  j emanden  brauchen ,  der  ih re  Einkäufe  er led igt ,

Fre iwi l l ige ,  die  bei  der  Reparatur  von  Fahr rädern  oder  Möbeln  hel fen ,

usw . .  Dieses  Zentrum  i s t  e in  hervor ragendes  Beisp ie l  fü r  e inen  Ort ,  um
akt ive  Senioren  und  Senior innen  zu  er re ichen .

Sie  könnten  von  den  In format ionen  darüber ,  wie s ie  ihre  Fre ize i t  im
Ruhestand s innvol l  verbr ingen können ,  angezogen  und  insp i r ie r t

werden ,  so  dass  s ie  s ich  nütz l ich ,  e ingebunden  und  a ls  akt ive
Te i lnehmende  ih rer  Gemeinschaf t  füh len .

HOW CAN WE INSPIRE SENIOR CITIZENS TO TAKE ON THE ROLE
OF TEACHERS?

WIE KÖNNEN WIR SENIOREN UND SENIORINNEN ERREICHEN?

angeboten  werden  (P .  Argentero  e  C .G .  Cortese ,  "Work  Psychology " ,

2016 ) .  Durch  diese  Mentor ing -Programme  können  Senioren /

Senior innen  ih re  Fähigke i ten  unter  Beweis  s te l len  und  gle ichze i t ig
jungen  Menschen  die  Mögl ichke i t  geben ,  zu  wachsen .

Ein /e  portug ies i sch /er  Erwachsenenbi ldner / in ,  der /die  an  der  Senior
Univers i ty  arbe i tet ,  erzähl t :

“ I n  d e r  R e g e l  l e r n e n  a l l e  S e n i o r e n / S e n i o r i n n e n  g e r n e ,  a b e r  s i e  te i len
auch gerne ihre  Weisheit .  M a n c h m a l  f e h l t  i h n e n  d e r  A n r e i z ,  s i c h  f ü r
d i e  R o l l e  d e s / d e r  L e h r e n d e n  z u  b e w e r b e n .  I n  d i e s e m  S i n n e  l i e g t  e s  a n
d e r  U n i v e r s i t ä t s l e i t u n g ,  s i c h  d e r  I n t e r e s s e n  d e r  e i n z e l n e n  L e r n e n d e n
b e w u s s t  z u  s e i n ,  d i e j e n i g e n  e i n z u l a d e n ,  v o n  d e n e n  s i e  d e n k e n ,  d a s s
s i e  e i n e n  M e h r w e r t  f ü r  d i e  I n s t i t u t i o n  d a r s t e l l e n  k ö n n t e n ,  u n d  s i e
h e r a u s z u f o r d e r n ,  d i e  R o l l e  d e s / d e r  L e h r e n d e n  z u  ü b e r n e h m e n ,  w e n n
s i e  d i e  n ö t i g e n  F ä h i g k e i t e n  d a f ü r  h a b e n .

S i e  beginnen n o r m a l e r w e i s e  mit  e iner  k le inen Klasse ,  b i s  s i e
V e r t r a u e n  g e w i n n e n .  I n  d e r  Z w i s c h e n z e i t  g e w i n n t  ( o d e r  v e r l i e r t )
d e r / d i e  L e h r e r / i n  d a s  I n t e r e s s e ,  d a s  T h e m a  f o r t z u s e t z e n  u n d
w e i t e r z u e n t w i c k e l n .  J u n g e  M e n s c h e n  z u  e r r e i c h e n ,  i s t  k o m p l i z i e r t e r ,
w e n n  s i e  T e e n a g e r  s i n d .  V i e l l e i c h t  k ö n n t e  d a s  T h e m a  B e r u f e
a n g e s p r o c h e n  w e r d e n  u n d  i h n e n  b e g r e i f l i c h  g e m a c h t  w e r d e n ,  d a s s
n i c h t  a l l e  A r z t / Ä r z t i n  w e r d e n  k ö n n e n  u n d  d a s s  e s  a n d e r e  W e g e  g i b t ,
e r f ü l l t  u n d  g l ü c k l i c h  z u  s e i n .  Geben S ie  Zeugnisse  von vergessenen
Berufen weiter ,  z u m  H a n d w e r k  z u r ü c k k e h r e n  u s w . .  M i t
V o r s c h u l k i n d e r n  o d e r  s o g a r  N e u n j ä h r i g e n  i s t  e s  z u g ä n g l i c h e r ,  w e i l
d i e  Älteren mit  ihnen  d u r c h  Spie le  spie len,  Geschichten erzählen
und Vor lesen  m i t  v e r s c h i e d e n e n  A l t e r s g r u p p e n  i n  K o n t a k t  k o m m e n
k ö n n e n .  D a s  f u n k t i o n i e r t  s e h r  g u t . "
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e in  soz ia les  Zei tkonto  fü r  a l le  Te i lnehmenden ;  fü r  j ede  aufgewen -

dete  Stunde  wird  1  €  gutgeschr ieben ,  bis  zu  maximal  50  €  pro  Jahr
e in  von  den  e inze lnen  Gemeinden  ausgeste l l te r  Soz ia lze i tber icht ,

der  die  organis ie r ten  Akt iv i tä ten  und  die  aufgewendete  Zei t  angibt
e ine  Soz ia lze i tkar te ,  die  junge  Menschen  mit  s tarkem  ehrenamt -

l i chem  Engagement  erha l ten  und  von  Unternehmen  anerkannt  wird

Die  jüngeren  Generat ionen  zu  er re ichen  und  s ie  zur  Te i lnahme  an  IGL -

Einste l lungen  zu  motiv ie ren ,  wird  a ls  v ie l  e in facher  wahrgenommen .

Mit  ihnen  kann  meist  über  bestehende  In f ras t rukturen  wie  Schulen
in terag ier t  werden ,  wo  s ie  d iverse  Schulprojekte  in i t i ieren können .

Es  kann  mögl ich  se in ,  s ie  in  ih ren  Klassenz immern  zu  er re ichen ,  indem
man  IGL -Akt iv i tä ten  über  e ine  Vere inbarung  mit  der  Schule
organis ie r t ,  die  mögl icherweise  mit  ih rem  Lehrp lan  abgest immt  i s t .

Für  jüngere  Menschen  vom  Kindergar ten  bis  zur  Oberstufe  kann  e ine
IGL - In i t ia t i ve  Te i l  ih res  Lernprogramms  se in .  Andere  Akt iv i tä ten
können  von  Erwachsenenbi ldungszentren oder  Jugendzentren
in i t i ie r t  werden .

Der  entsche idende  Aspekt  hierbe i  i s t  l aut  unseren  In terv iewpartnern
und  -partner innen ,  dass  die  Akt iv i tä ten  den  Jugendl ichen  immer  a ls
spaßig ,  interakt iv  und e inbindend präsent ie r t  werden  so l l ten ,  wobei

der  in formel le  Rahmen  im  Gegensatz  zu  den  regulären ,  fo rmel len
Schulakt i v i tä ten  hervorgehoben  wird .

Nichtsdestot rotz  nutzen  junge  Menschen  täg l ich  das  Internet ,  daher

i s t  es  re lat i v  e in fach ,  In format ionen  zur  Förderung  generat ionsüber -

gre i fender  Akt iv i tä ten  über  Onl ine-Kanäle  zu  verbre i ten .

Kurse ,  die  für  d ie  beruf l iche Entwicklung  re levant  s ind ,  können

Oberstu fenschüler / innen ,  die  über  ih re  zukünft igen  Berufe
nachdenken ,  anz iehen .

Belohnungen und Anerkennung motiv ieren.  Diesbezügl ich  gibt  es

e in  sehr  in teressantes  bestehendes  Konzept ,  das  auf  e inem  Schweizer
Model l  bas ier t  und  vom  Bundes land  Salzburg ,  Öster re ich ,  übernom -

men  wurde .  Das  Konzept ,  das  den  Austausch  und  die  Unters tützung
zwischen  zwei  versch iedenen  Generat ionen  fö rder t ,  beinhal tet :  

Junge  Menschen  brauchen  Vorb i lder ,  denen  s ie  fo lgen  können ,  um
ihre  Ta lente  zu  entdecken  und  bei  der  Verwi rk l ichung  ih rer  Träume
geführt  zu  werden .  Insp i r ie rende ,  heraus fordernde  und  v ie l fä l t ige
Lebensgeschichten  von  ä l teren  Menschen  können  zu  ih rer
Lerner fahrung  und  Entwick lung  bei t ragen .
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WIE KÖNNEN WIR JUNGE MENSCHEN ERREICHEN UND SIE  FÜR
DIE TEILNAHME AN IGL-AKTIVITÄTEN BEGEISTERN?
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Für  die  meisten  IGL -Akt iv i tä ten  i s t  es  unabdingbar ,  e inen  bequemen
Treffpunkt  fü r  gemeinsames  Lernen  und  Zusammense in  zu  haben .  Er

so l l te  l e icht  zugängl ich  und  innerha lb  e iner  s icheren  und
vert rauensvo l len  Umgebung  se in .

Nach  Meinung  der  Erwachsenenbi ldner / innen  und  Partner -

organisat ionen  so l l ten  Lernräume  fü r  IGL  nur  gelegent l ich  innerha lb
von  Klassenz immern  se in .  IGL -Akt iv i tä ten  so l l ten  in  der  Regel  anders
se in  a ls  e ine  typ ische  Schuls tunde .

 

In  Anbetracht  dessen  i s t  e in  nicht- formaler  IGL-Raum  fü r  beide

Parte ien  att rakt i ver :  Senioren  und  Senior innen  a ls  Lehrende  und  junge
Menschen  a ls  Lernende .

Gute  Plätze  fü r  IGL -Akt iv i tä ten  können  se in :  in  der  Natur /draußen ;  die
Küche ;  Jugendclubräuml ichke i ten  mit  kreat iven Bereichen  zum

Malen ,  Töpfern ,  Tanzen ,  Singen ,  etc .

Fre ie  Räume  in  Gemeinden ,  NGOs ,  Altenheimen ,  loka len  Bib l iotheken
oder  Kul turzent ren  können  ebenfa l l s  fü r  diesen  Zweck  genutzt  werden .

 

Laut  den  in terv iewten  Personen  können  Akt iv i tä ten ,  die  außerha lb
e ines  Klassenz immers  in  in formaleren  Umgebungen  organis ie r t
werden ,  die  Kreat iv i tä t  der  Lernenden  anregen  und  zur  Schaf fung
einer  entspannten  Atmosphäre  bei t ragen .  Sie  können  s ich  of fener
fühlen  und  s ich  bequem  auf  den  Lernprozess  e in lassen .

 

Wie  von  van  Vl iet  und  Karsten  in  “Fami l ies ,  In tergenerat iona l i ty ,  and
Peer  Group  Relat ions ”  (2018 )  geschr ieben  wurde :

 
“ E i n r i c h t u n g e n  m i t  g e m e i n s a m e m  S t a n d o r t ,  w i e  K i n d e r t a g e s s t ä t t e n
u n d  Z e n t r e n  f ü r  ä l t e r e  M e n s c h e n ,  k o m m e n  a l l e n  A l t e r s g r u p p e n
z u g u t e  u n d  s i n d  e i n  B e i s p i e l  f ü r  k o s t e n e f f i z i e n t e  P l a n u n g .  D e r
D e s i g n -  u n d  P l a n u n g s a n s a t z  f ü r  L e r n r ä u m e  m u s s  g e s e l l s c h a f t l i c h e
F r a g e n  i n  B e z u g  a u f  d i e  D y n a m i k  v o n  F a m i l i e ,  G e m e i n s c h a f t  u n d
A l t e r u n g  s o w i e  P f l e g e ,  S p i e l ,  A r b e i t  u n d  M i g r a t i o n  b e r ü c k s i c h t i g e n .
L e r n u m g e b u n g e n  d e s  2 1 .  J a h r h u n d e r t s  s o l l e n  w e i t  ü b e r  d i e
t r a d i t i o n e l l e n  f o r m a l e n  L e r n o r t e ,  w i e  z .  B .  S c h u l g e b ä u d e ,
h i n a u s g e h e n  u n d  a l l e  S e t t i n g s  u m f a s s e n ,  d i e  v o n  G e n e r a t i o n e n  a l l e r
A l t e r s g r u p p e n  g e n u t z t  w e r d e n . ”
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WIE KÖNNEN WIR LERNRÄUME FÜR IGL SCHAFFEN? 
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Zentren  fü r  ehrenamtl iche  Arbei t ,  Vere ine  fü r  ehrenamtl iches
Engagement
Jugendzentren  und  -c lubs ,  Studierendenvere in igungen
Erwachsenenbi ldungse inr ichtungen
Senioren - /Senior innenvere in igungen ,  -zentren  oder  -unionen
Schulen ,  Kindergär ten ,  Univers i täten
Gemeinden ,  loka le  Verwal tung
Pr ivate  Einr ichtungen  der  gese l l schaf t l ichen  Sol idar i tät
Gemeindezentren ,  Senioren - /Senior innentagesstät ten ,  Wohnheime
NGOs  und  loka le  Vere ine
Bib l iotheken ,  Museen
Spie lp lätze ,  Unterha l tungszentren
Gemeindegruppen  (Pfadf inder ,  Ki rche )

Es  i s t  entsche idend ,  e in  eff iz ientes  Netzwerk  aufzubauen  und  eng

mit  versch iedenen  Akteuren  und  Akteur innen  aus  dem  Soz ia l -  und
Bi ldungsbere ich  zusammenzuarbe i ten .

Diese  Netzwerke  können  bestehen  aus :

Die  Bi ldung  e ines  Netzwerks  kann  auch  e ine  IGL -Prax i s  fü r  Senioren
bzw .  Senior innen  und  jüngere  Menschen  durch  die  Organisat ion  von
gemeinschaft l ichen Veransta ltungen  se in .  Um  die  Gemeinschaf t

e inzubez iehen ,  können  s ie  L i s ten  von  loka len  Ins t i tut ionen  ers te l len ,

die  Dienst le i s tungen  fü r  junge  und /oder  a l te  Menschen  anbieten .  Wie
können  s ie  über  ih re  t rad i t ione l len  Rol len  hinaus  in terag ieren ?  Wie
können  s ie  Synergien schaf fen  und  loka le  Ressourcen  gemeinsam

nutzen ?  Eine  Gruppe  von  Senioren  bzw .  Senior innen  und  jungen
Menschen  kann  dem  loka len  Netzwerk  die  Idee  mit  e inem  spez i f i schen
Zie l  vors te l len ,  das  den  Bedürfnissen der  Gemeinschaft  entspr icht

und  die  Vorte i le  von  generat ionenübergre i fenden  Prakt iken  erk lä ren .
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WELCHE THEMEN KÖNNEN INTERESSANT ODER RELEVANT
FÜR IGL-SETTINGS SEIN?

Junge  Menschen  unter r ichten  Senioren  und  Senior innen :  Fokus  auf
d ig i ta len  Kompetenzen  (Nutzung  von  Computer ,  Handy ,  In ternet
und  soz ia len  Medien ) ,  Sprachen  und  Gedächtn is t ra in ing ;

Senioren  und  Senior innen  unter r ichten  junge  Menschen :

Handarbe i ten  wie  Str icken ,  Häkeln ,  Herste l len  e ines  Rechens  oder
e ines  Kehrbesens  und  andere  t rad i t ione l le  Handarbe i ten .  Weiters :

Backen  und  Kochen ,  Repar ie ren ,  Geschichten  erzählen ,

Gartenarbe i t  und  Nachhi l fe  in  Schul fächern .

In teressante  Themen ,  die  in  IGL -Sett ings  behandel t  werden  können ,

s ind  v ie l fä l t ig  und  hängen  von  der  jewei l igen Art  der
durchgeführten IGL-Akt iv i tät  ab :

WELCHE NETZWERKE KÖNNEN WIR AUFBAUEN?
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Bei  der  Organisat ion  von  IGL -Sett ings  i s t  es  wicht ig ,  die
Lernbedür fn i sse  von  Jung  und  Alt  zu  berücks icht igen .  Die  Dauer  der
E inhe i ten  so l l te  nicht  zu  l ang  se in  und  der  Lern inha l t  so l l te  e in
Gleichgewicht  aus  Theor ie ,  Praxis  und informel len Interakt ionen
se in .  Ein ige  Methoden ,  um  die  versch iedenen  Generat ionen  zu
verb inden ,  könnten  autobiographisches ,  se lbstgesteuertes  Lernen ,

t rans format ives  Lernen ,  Mentor ing  und  Prax i sgemeinschaf ten  se in .

Jene  Themen,  d ie  den ä l teren Menschen  vertraut  s ind  und /oder  ih re

Vergangenheit  widerspiegeln ,  haben  e ine  bessere  Chance  auf  Er fo lg .

Senioren  und  Senior innen  l e rnen  aber  auch  gerne  neue  Dinge ,  s ie  s ind
neugier ig  und  haben  Spaß  am  Lernen .  Jede  Akt iv i tä t  muss  immer  den
Vorl ieben und Interessen der  Z ie lgruppen  entsprechen .  Die  Themen

sol l ten  immer  an  die  spez i f i schen  Zie lgruppen  angepasst  werden  und
die  Belange  widersp iege ln ,  die  in  ih rer  loka len  Gemeinschaf t  wicht ig
s ind .
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WELCHE MARKETINGSTRATEGIEN KÖNNEN WIR FÜR DIESE
ZIELE ANWENDEN?

Loka le  Behörden ,  Bi ldungse inr ichtungen  und  Non -Prof i t -

Organisat ionen  so l l ten  zusammenarbe i ten ,  um  IGL -Akt iv i tä ten  zu
fördern  und  die  Selbstorganisat ion ,  Fre iwi l l igenarbe i t  und  die  akt ive
Bete i l igung  der  ä l teren  und  jüngeren  Generat ionen  zu  unters tützen .

Es  i s t  wicht ig ,  IGL  auf  e ine  Weise  zu  fö rdern ,  die  den  Prozess  sowohl
für  ä l tere  a ls  auch  fü r  jüngere  Lernende  ansprechend  und  vor te i lha f t
macht .

Wie  oben  erwähnt ,  i s t  es  entsche idend ,  e in  eff iz ientes  Netzwerk  zu

schaf fen  und  eng  mit  anderen  Akteuren  und  Akteur innen  aus  dem
Soz ia l - /Bi ldungsbere ich  zusammenzuarbeiten .

Es  i s t  wicht ig ,  IGL-Sett ings  zu fördern ,  um  die  Öffent l ichke i t  und

eine  bre i tere  Akzeptanz  zu  er re ichen .  Dies  kann  durch  etabl ie r te
Netzwerke ,  die  Förderung  von  IGL  in  den  oben  genannten

Inst i tut ionen  durch  di rekten  Kontakt  oder  während  spez ie l le r
Veransta l tungen  er re icht  werden .  Kommunikat ion  und  Nutzung
re levanter  und  geeigneter  Kanäle  s ind  wicht ig ,  z .B .  Schulze i tungen ,

El ternbr ie fe ,  Gemeindeze i tungen ,  E -Mai l s  an  die  Stadtverwal tung .

Tradi t ione l le  Market ingmaßnahmen  wie  Printmater ia l ien –  Broschü-
ren,  Poster  und F lyer  –  und  soz ia le  Medien  so l l ten  ebenso  mite in -

bezogen  werden .
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6 .  A K A D E M I S C H E
D I S K U S S I O N  Ü B E R
I N T E R G E N E R A T I O N E L L E S
L E R N E N

F O R S C H U N G S B E R I C H T  &  M A R K E T I N G - L E I T F A D E N  F Ü R
E R W A C H S E N E N B I L D U N G S I N S T I T U T E
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Im  Zei ta l te r  des  lebens langen  Lernens  i s t  es  se lbstvers tändl ich ,  die
Bi ldungs -  und  Lernmögl ichke i ten  fü r  a l le  Generat ionen  a ls  e inen
wicht igen  Te i l  der  Lebensqual i tät  zu  betrachten .  Um  die  in  der
"Agenda  2030  fü r  nachhal t ige  Entwick lung "  genannten
Heraus forderungen  zu  bewäl t igen ,  ersche int  es  bedeutsam ,  die
Voraussetzungen  fü r  e inen  kont inuier l ichen Austausch von Wissen,
Fähigkeiten,  Weisheit  und Werten zwischen den Generat ionen  zu

schaf fen  und  e in  echtes  intergenerat ionel les  Lernen  zu

ermögl ichen .

Darüber  hinaus  hat  die  UNESCO  IGL -Programme  a ls  sozia le  
 Maßnahme anerkannt ,  die  e inen  proakt iven  und  kont inu ier l ichen

Austausch  von  Ressourcen  und  Lernen  zwischen  der  ä l teren  und
jüngeren  Generat ion  ermögl icht .

Greg  Mannion  (Univers i ty  of  St i r l ing ,  Schott land )  def in ie r t
intergenerat ionel le  Bi ldung  a ls  Prax i s ,  die :

 

" (a )  Menschen  von  zwei  oder  mehreren  Generat ionen ,  die  an  e iner
gemeinsamen  Akt iv i tät ,  die  an  i rgendeinem  Ort  s tat t f indet ,

te i lnehmen ,  invo lv ie r t ;  

(b )  versch iedene  Interessen  über  die  Generat ionen  hinweg  mit
e inbez ieht  und  angewendet  werden  kann ,  um  e ine  Verbesserung  von
Indiv iduen ,  der  Gemeinschaf t  und  des  ökolog ischen  Wohlbef indens
durch  die  Bewäl t igung  e ines  „Problems “  oder  e iner  Heraus forderung
zu  er re ichen ;

(c )  die  Bere i t schaf t  zur  wechse lse i t igen  Kommunikat ion  über
Generat ionsgrenzen  hinweg  (durch  Akt iv i täten ,  die  Konsens ,  Konf l ik t
oder  Kooperat ion  beinhal ten )  er forder t ,  in  der  Hof fnung ,  neue
generat ionenübergre i fende  Bedeutungen ,  Prakt iken  und  Orte  zu
schaf fen  und  zu  te i len ,  die  bis  zu  e inem  gewissen  Grad  gemeinsam
genutzt  werden ,  und
(d )  die  Bere i t schaf t  er forder t ,  kont inu ier l ich  auf  Orte  und  aufe inander
e inzugehen . "

Aus  e iner  pädagogischen  Perspekt ive  i s t  der  Hauptzweck  von
intergenerat ione l le r  Bi ldung ,  in tergenerat ione l le  Bez iehungen  zu
verbessern ,  sodass  e in  Aufblühen  von  Gemeinschaf ten  und  Orten ,  loka l
und  darüber  hinaus ,  unters tützt  wird . ”  (Mannion ,  2012 )
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Formales  Lernen:  Lernen ,  das  in  e iner  organis ie r ten  und

st ruktur ie r ten  Umgebung  s tat t f indet  (z .B .  in  e iner  Bi ldungs -  oder
Ausbi ldungse inr ichtung  oder  am  Arbei t sp latz )  und  das  expl iz i t  a ls
Lernen  beze ichnet  wird  ( in  Bezug  auf  Zie le ,  Zei t  oder  Ressourcen ) .

Formales  Lernen  i s t  von  den  Lernenden  aus  gesehen  in tent iona l .  Es
führt  typ ischerweise  zu  e iner  Val id ie rung  und  Zert i f i z ie rung
(Cedefop ,  2004 ) .

Aus  pädagogischer  Sicht  i s t  es  mögl ich ,  die  fo lgende  Beobachtung
bezügl ich  des  Wertes  der  generat ionenübergre i fenden  Bi ldung
festzuhal ten :  Der  IGL -Ansatz  fördert  d ie  Interakt ion und die
Beziehungen zwischen verschiedenen Altersgruppen,  was  zum

Erkennen  der  Bedeutung a l ler  Generat ionen führ t .

Die  Wertschätzung  von  Bez iehungen  entsteht  durch  das  Te i len  und
Würdigen  von  Er fahrungen  aus  der  Vergangenhei t  und  Gegenwart ,

indem  e ine  histor ische und kulturel le  Er innerung  geboten  wird .  In

d iesem  Sinne  werden  auch  Empath ie  und  Akzeptanz  zwischen  den
Generat ionen  geschaf fen ,  da  j ede / r  etwas  hat ,  was  er /s ie  mit  den
anderen  kommuniz ie ren  und  austauschen  kann .

Aus  der  Sicht  des  Lernens  wurde  (und  wird )  in tergenerat ione l les
Lernen  a ls  informel l  betrachtet ,  da  es  hauptsächl ich  innerhalb  von
Famil ien oder  ähnl ichen Gruppen  s tat t f indet .  In  " In tergenerat iona l

Learn ing  and  the  Contr ibut ions  of  Older  People "  (2008 )  nehmen  Alan
Hatton  Yeo  und  Sal l y  Newman  an ,  dass  in  t rad i t ione l len  Fami l ien  das
intergenerat iona le  Lernen  in formel l  i s t  und  durch  natür l iche
Interakt ion  zwischen  den  Generat ionen  s tat t f indet .  In  den  komplexen
modernen  Gese l l schaf ten  i s t  die  Fami l ie  a l le in  j edoch  nicht  mehr  in
der  Lage,  wie  in  der  Vergangenhei t  Wissen zu vermitte ln .  Dieser

Prozess  des  Wissensaustausches  f indet  außerha lb  der  Fami l ie  s tat t .

Tatsächl ich  entsteht  in  der  modernen  Gese l l schaf t  gegenseit iges  und
wechselse it iges  Lernen  a ls  Ergebnis  des  Austauschs  von  Wissen  und

Er fahrungen ,  was  nach  der  soz iokul ture l len  Lerntheor ie  von  Lev
Vygotsky  zu  kulturel lem Wachstum  führ t  (Vygotsky ,  1981 ) .

Obwohl  das  intergenerat ionel le  Lernen a ls  d ie  ä l teste  Form des
informel len Lernens gi l t  (Pinto ,  2010 ;  Hof f ,  2007 ;  Newman ,  Hatton -

Yeo ,  2008 ) ,  i s t  es  heutzutage  in  modernen  Gese l l schaf ten  auch  fü r  die
formale  und nicht- formale  Bi ldung  re levant  geworden  (McKechnie ,

2012 ) .
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Nicht- formales  Lernen :  Lernen ,  das  in  geplante  Akt iv i tä ten

e ingebettet  i s t ,  die  nicht  expl iz i t  a ls  Lernen  beze ichnet  werden  ( in
Bezug  auf  Lernz ie le ,  Lernze i t  oder  Lernunters tützung ) .  Nicht -

fo rmales  Lernen  i s t  vom  Standpunkt  des  Lernenden  aus  gesehen
intent iona l .  Seine  Ergebnisse  können  va l id ie r t  werden  und  zu  e iner
Zer t i f i z ie rung  führen .  Es  wird  manchmal  auch  a ls  "halb -

s t ruktur ie r tes  Lernen "  beze ichnet  (Cedefop ,  2004 ) .  Es  f indet
außerha lb  der  übl ichen  Bi ldungs -  und  Ausbi ldungsst rukturen  s tat t .

Nicht - fo rmales  Lernen  kann  am  Arbei t sp latz  oder  im  Rahmen  von
Akt iv i tä ten  z iv i lgese l l schaf t l icher  Organisat ionen  oder  Gruppen  -

Vere inen ,  Jugendverbänden ,  Gewerkschaf ten  oder  pol i t i schen
Parte ien  -  angeboten  werden .  Es  kann  auch  von  Organisat ionen
oder  Diensten  angeboten  werden ,  die  zur  Ergänzung  der  fo rmalen
Systeme  e inger ichtet  wurden ,  wie  z .  B .  Kurse  fü r  kul ture l le  Bi ldung .

Informel les  Lernen :  Lernen ,  das  s ich  aus  täg l ichen  Akt iv i tä ten  im

Zusammenhang  mit  Arbei t ,  Fami l ie  oder  Fre ize i t  erg ibt .  Es  i s t  nicht
organis ie r t  oder  s t ruktur ie r t  in  Bezug  auf  Zie le ,  Zei t  oder
Lernunters tützung .  In formel les  Lernen  i s t  in  den  meisten  Fä l len  aus
der  Perspekt ive  des  Lernenden  unbeabs icht igt .  In formel le
Lernergebnisse  führen  in  der  Regel  nicht  zu  e iner  Zert i f i z ie rung ,

können  aber  im  Rahmen  von  Programmen  zur  Anerkennung
f rüherer  Lern le i s tungen  va l id ie r t  und  zer t i f i z ie r t  werden .  In formel les
Lernen  wird  auch  a ls  Er fahrungs lernen  oder  zufä l l iges  Lernen
beze ichnet  (Cedefop ,  2004 ) .

formale  Lernkontexte :  Das  Lernen  i s t  aus  Sicht  des /der  Lernenden

beabs icht igt .  Der  Lernprozess  i s t  in  e inem  fo rmalen  Rahmen
organis ie r t ,  z .  B .  in  Schulen  und  Univers i täten .

nicht- formale  Lernkontexte :  Das  Lernen  i s t  vom  Standpunkt

des /der  Lernenden  aus  gesehen  beabs icht igt .  Es  f indet  an  nicht -

fo rmalen  Orten  wie  Kul tur -  und  Sportzent ren  oder
Fre iwi l l igenverbänden  s tat t ,  um  Wissen  und /oder  Fähigke i ten  zu
erwerben ,  die  das  fo rmale  Lernen  ergänzen  können

Informel le  Lernkontexte :  in  den  meisten  Fä l len  i s t  das  Lernen  aus

S icht  des /der  Lernenden  unbeabs icht igt .

An  den  versch iedenen  Orten ,  an  denen  das  Lernen  s tat t f indet ,  wird  es
von  den  Te i lnehmenden  der  Akt iv i tä ten  auf  untersch iedl iche  Weise
wahrgenommen ,  was  zu  e iner  in teressanten  und  potenz ie l len
Interdependenz  führ t ,  die  kont inu ier l iches  Lernen  unters tützt  (Tabel le
1 ,  S .  73 ) :
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2 . IGL :  GENERIERUNG VON BEZIEHUNGSORIENTIERTEM
SOZIALKAPITAL
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Der  zwei te  pädagogische  Aspekt ,  der  mit  IGL  verbunden  wird ,  s ind  die
Pr inz ip ien  der  Sol idar i tät  und Gegenseit igkeit ,  die  die

Wertschätzung  von  uns  se lbst  und  anderen  Menschen  entwicke ln .

Intergenerat ione l les  Lernen  i s t  daher  e ine  ef fekt i ve  Strateg ie  fü r  e ine
t ie fe  Entwick lung  der  emot iona len  und  af fekt i ven  Dimens ionen ,  die  es
uns  ermögl ichen ,  qual i tat i v  hochwert ige  Bez iehungen  zwischen  den
Generat ionen  zu  erha l ten .

T a b .  1 :  V o r h a n d e n s e i n  /  F e h l e n  d e r  M e r k m a l e ,  d i e  d i e  v e r s c h i e d e n e n
F o r m e n  d e s  L e r n e n s  u n t e r s c h e i d e n  ( E U R O S T A T  ( 2 0 1 6 ) .  C l a s s i f i c a t i o n
o f  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  U E )

A G E : W I S E
G E N E R A T I O N S Ü B E R G R E I F E N D  A U F  A U G E N H Ö H E :  W E G E  Z U R  I N T E G R A T I O N  V O N  S E N I O R E N
U N D  S E N I O R I N N E N  D U R C H  B I L D U N G

In tergenerat ione l les  Lernen  fand  im  Normal fa l l  in  informel len
Lernkontexten  s tat t  (mit  der  Fami l ie  oder  Freunden ) .  Derze i t  wird  der

IGL -Ansatz  meist  in  nicht - fo rmalen  Lernkontexten  angewendet .  Im
Moment  gibt  es  kaum  Beisp ie le  fü r  in tergenerat ione l le  Bi ldung  in
formalen  Lernkontexten .

Kriterium formal nicht formal informell

Intention zu Lernen

Organisation

Institutionelle Rahmen und Standort

Hierachischer Aufbau ("Leiter")

Zugangsvoraussetzungen

Registrierungsvoraussetzungen

Lehr-/Lernmethoden
(vorgegeben/nicht flexibel)

Dauer von mind. 1 Semester
(minimum 30 ECTS    )24

Anerkennung des Programms durch
die zuständigen nationalen Bildungs-
oder gleichwertigen Behörden
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Kinder ,  Jugendl iche  und  ä l tere  Menschen  können  während  IGL -

Akt iv i tä ten  über  die  Bedeutsamkei t  a l le r  Altersgruppen  nachdenken ;

das  "andere "  Alter  wird  zu  e iner  Gelegenhei t  fü r  e ine  s innvol le  und
sozia l  re levante Lernerfahrung.

Die  s tarke  Korre lat ion  zwischen  generat ionenübergrei fender  Bi ldung
und der  Bi ldung von soz ia lem Kapita l  wurde  von  Gi l l ian  Granv i l le  in

ihrer  Arbei t  "Rev iew  of  In tergenerat iona l  Pract ice  in  the  UK "  (2002 )

hervorgehoben .

Die  pädagogische  Bez iehung  zwischen  IGL  und  soz ia lem  Kapi ta l  kann
durch  die  Perspekt ive  von  Lu ig i  Guiso  erk lä r t  werden :

die  von der  Gemeinschaft  getei l ten Werte  und Überzeugungen
hel fen  ih ren  Mitg l iedern ,  Probleme  und  Herausforderungen zu
bewält igen.
 

In  Anbetracht  der  Tatsache ,  dass  IGL  gegense i t ig -vor te i lha f te
Akt iv i tä ten  fü r  versch iedene  Generat ionen  beinhal tet ,  die  auch
versch iedene  Kul turen  umfassen ,  fö rder t  das  Lernen  e in  größeres
Verständnis  und Respekt  zwischen  den  Generat ionen  und  t rägt  somit

zum  Aufbau  von  kohäsiveren Gemeinschaften  bei  (Wermundsen ,

2007 ) .  Da  in tergenerat ione l le  Lernmodel le  kul ture l l  v ie l fä l t iger
werden ,  s ind  s ie  eng  mit  dem  Sozia lkapita lparadigma verbunden

(Newman ,  Hatton -Yeo ,  2008 ;  Wermundsen ,  2007 ) .

Laut  der  Weltbank  vers teht  man  unter  Sozia lkapita l  Ins t i tut ionen ,

Bez iehungen  und  Normen ,  die  die  qual i ta t i ve  und  quant i tat i ve  soz ia le
Interakt ion  innerha lb  der  Gese l l schaf t  fo rmen .  Soz ia les  Kapi ta l  i s t
jedoch  nicht  nur  e ine  Menge  von  soz ia len  Ins t i tut ionen .  Die  Stärke
dieser  Verb indungen  hängt  von  dem  gegense i t igen  Vert rauen  und
Verha l ten  der  Menschen  ab .

 

Wie  Pierpaolo  Donat i  (2003 )  in  "Capi ta l "  fes ts te l l t ,  i s t  soz ia les  Kapi ta l
d ie  Entwick lung  von  Bez iehungen ,  die  dazu  bei t ragen ,  Güter  oder
Dienst le i s tungen  durch  e inen  Austausch  zu  verbessern ,  der  nicht
monetär ,  pol i t i sch ,  gönnerhaf t  oder  gespendet  i s t ,  sondern  e in
Geschenk  i s t ,  das  durch  gegense i t igen  soz ia len  Austausch  zum
Ausdruck  kommt .  Diese  Gegense i t igke i t  wird  ohne  monetäres  Entge l t
gegeben ,  in  dem  Wissen ,  dass ,  wenn  man  etwas  braucht ,  j emand
anderes  -  der  Te i l  des  Netzwerks ,  dem  man  angehört ,  i s t  -  das  Gle iche
tun  wird .

Dadurch  wird  e in  soz ia le r  In terakt ionsmechanismus  geschaf fen ,  der
d ie  Zusammenarbeit  und die  Verbreitung von Wissen  unters tützt .

So  fö rder t  das  Soz ia lkapi ta l  die  in te l lektue l le  Entwick lung ,  was
wiederum  die  Wettbewerbs fäh igke i t  fö rder t .
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Der  Kontakt  und  die  Kommunikat ion  zwischen  den  Generat ionen
ermögl icht  es  den  Senioren  und  Senior innen ,  anderen  zu  hel fen ,

zuzuhören ,  zu  re f lekt ie ren  und  Ratschläge  zu  erte i len .  Dies  ermögl icht
es  ihnen ,  ih r  Ident i tätsgefühl  zu  pf legen  und  zu  s tärken  und  die
Gefühle  von  Einsamkei t ,  Depress ion  und /oder  Angst ,  die  of t  durch  das
for tgeschr i t tene  Alter  verursacht  werden ,  zu  reduz ieren .  Dies  führ t  zu
e iner  Verbesserung  des  Wohlbef indens  und  des  Selbstwertgefühls ,

sowie  zu  e iner  Ste igerung  der  kogni t i ven  und  soz ia len  Fähigke i ten .

Ältere  Menschen  können  gemeinschaf tsbas ie r te  Lerner fahrungen  nicht
nur  fü r  s ich  se lbst  schaf fen ,  sondern  z .B .  auch  fü r  andere  Erwachsene
und /oder  junge  Menschen .  IGL  wird  zu  e iner  mächtigen Kraft ,  d ie
Stabi l i tät  und soz ia les  Kapita l  erzeugt ,  wenn  Menschen  a l le r

A l tersgruppen  s ich  gegense i t ig  hel fen ,  ih re  pädagogischen ,

persönl ichen  und  beruf l ichen  Zie le  zu  er re ichen .

3 .  IGL :  TRANSFORMATIVES LERNEN

Die  Theor ie  des  t rans format iven  Lernens  wurde  von  Jack  Mezi row  in
den  späten  1980er  Jahren  entwicke l t .  Er  nutzte  diese  Theor ie ,  um  zu
beschre iben ,  wie  Menschen  kr i t ische Selbstref lex ion  entwicke ln  und

nutzen ,  um  ih re  Überzeugungen  und  Er fahrungen  zu  überdenken  und
mit  der  Zei t  ih re  Sichtweise  der  Welt  zu  verändern .  Mezi row
beschre ibt  t rans format ives  Lernen  a ls  "Lernen ,  das  problemat i sche
Sichtweisen  verändert ,  um  s ie  umfassender ,  ref lekt ierender ,  of fener
und emotional  veränderungsfähiger  zu  machen."

Aus  dieser  Perspekt ive  i s t  in tergenerat ione l les  Lernen  t rans format iv .  

 Während  des  Lernprozesses  können  s ich  die  Bedeutungen  und  der
Wert  der  Er fahrungen  verändern ,  e ine  neue  "Auf ladung "  mit
Bedeutung  erha l ten  und  s ich  fü r  neue  Lernmögl ichke i ten  und
Perspekt iven  öf fnen .  Eine  Art  "Bef re iung "  der  Erwachsenen ,  wie
Mezi row  erk lä r t :

„… als  Lernende s ind wir  Gefangene unserer  persönl ichen
Geschichte .  Wie  auch immer wir  in  der  Lage s ind,  unseren
Erfahrungen e inen S inn zu geben,  wir  müssen al le  von dem
ausgehen,  was uns  gegeben wurde,  und innerhalb der  Hor izonte
oper ieren,  d ie  durch die  Art  des  Sehens und Verstehens
vorgegeben s ind,  d ie  wir  durch f rüheres  Lernen erworben
haben."  (Mezirow)

Ref lex ion  und  Diskuss ion  nach  e iner  Lerner fahrung  s ind  sehr  wicht ig .

Der /die  ä l tere  Lehrende  überdenkt  nach  der  Vermit t lung  des  Wissens
im  generat ionsübergre i fenden  Kontext  se ine / ih re  Lebenser fahrung ,

schätzt  s ie  mehr  und  s ieht  s ich  se lbst  in  der  anderen  Rol le .
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4. IGL :  WECHSELSEITIGE BEZIEHUNG UND NÄHE
ZWISCHEN DEN GENERATIONEN

Frühe  Ansätze  zum  in tergenerat ione l len  Lernen  konzentr ie r ten  s ich
auf  e inen  e inse i t igen  Austausch .  Zum  Beisp ie l  Anst rengungen
dahingehend ,  dass  Erwachsene  jüngere  Personen  ausbi lden  oder  dass
Jugendl iche  ä l tere  Mitg l ieder  der  Gese l l schaf t  unters tützen ,  betreuen
bzw .  behi l f l i ch  s ind .  Gegenwärt ig  haben  e in ige  Studien  die
Wicht igke i t  von  s tärkeren  wechselse it igen Inputs  und Outputs  von
IGL -Programmen  erkannt ,  welche  a l le  Altersgruppen  und  den
gegense i t igen  Austausch  mite inbez iehen  (Kaplan ,  2002 ) .

Aus  dieser  Sicht  i s t  die  Dimens ion  der  Wechselbeziehung in  der

intergenerat ione l len  Bi ldung  deut l ich .  Sie  wird  zu  e inem  wicht igen
pädagogischen  Element  und  Prozess ,  der  die  Verbesserung  der
Bez iehungen  zwischen  den  Generat ionen  zu  e inem  Hauptz ie l  macht .

Die  generat ionenübergre i fende  Prax i s  wird  dynamischer  (nicht - l inear ) ,

rekurs i v ,  konst rukt iv i s t i sch ,  soz ia l  s i tu ie r t  und  durch  postmoderne
Theor ien  des  Empowerments  in formier t .

Karen  VanderVen  argument ier t  sowohl  in  "The  Road  to  In ter -

generat iona l  Theory  i s  Under  Const ruct ion :  A  Cont inu ing  Story "  ( 1999 )

und  " In tergenerat iona l  Theory  in  Soc iety "  (2004 ) ,  dass  dieser  Ansatz
auch  bedeuten  würde ,  dass  tät ige  Pädagogen  und  Pädagoginnen  im
intergenerat ione l len  Bere ich  e ine  größere Betei l igung a l ler  Alters-
gruppen  an  der  Gesta l tung ,  Umsetzung  und  Eva luat ion  des  Pro -

gramms  mit  gegense i t igen  Inputs  und  Ef fekten  ermögl ichen  so l l ten .

5 . IGL :  HANDLUNGSFÄHIGKEIT

Wie  in  der  Ein le i tung  hervorgehoben ,  entsteht  IGL  a ls  neue  Referenz
für  die  Nachhalt igkeit  von Beziehungen und das  Wohlbef inden
a l le r  Altersgruppen ,  indem  es  innerha lb  ih rer  gegense i t igen
Abhängigke i t  und  ih res  komplexen  Netzwerks  in terpret ie r t  wird .
 
Diese  Perspekt ive  bas ier t  auch  auf  der  Theor ie  des  Befähigungs-
ansatzes ,  welcher  e ine  ex is tenz ie l le  Konzept ion  des  Wohl -

empf indens  berücks icht igt  und  darauf  hinarbe i tet ,  indem  er  s ich  auf
d ie  Entwick lung  von  Bez iehungen  und  Wohlbef inden  konzentr ie r t
(Sen ,  1999 ) .  Der  Befähigungsansatz  geht  davon  aus ,  dass  die  F igur
der  menschl ichen  Entwick lung  a ls  Entwick lung  " fü r " ,  "durch "  und
"von "  Menschen ,  bzw .  e ine  Kombinat ion  aus  menschl ichen
Pr ior i täten ,  echter  Part iz ipat ion  und  Entwick lung  menschl icher
Ressourcen  und  deren  Fähigke i ten  darste l l t  (ul -Haq ,  1999 ,  S .  21 ) .
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So  betrachtet  der  Befäh igungsansatz  die  Mögl ichke i t  des  Handelns ,
der  Tei lhabe,  des  Ausdrucks  und der  Ermächt igung a ls  wesent l iche

Rechte  des  Menschen ,  a ls  mögl ichen  Ausdruck  se iner  Bürgerschaf t
und  a ls  Erwei terung  demokrat i scher  Prozesse .

 

Nach  Amartya  Sen 's  "Entwick lung  a ls  Fre ihe i t "  ( 1999 )  i s t  e in /e
Handlungst räger / in  j emand ,  der /die  Maßnahmen  ergre i f t ,  um
Veränderungen  herbe izuführen .  Folg l ich  s teht  der  Begr i f f
"Handlungsfähigkeit"  fü r  die  Aneignung  von  Zie len  und  Werten  durch

die  Person ,  die  s ie  fü r  wicht ig  häl t  (Sen ,  2010 ) .

Eine  zugrundel iegende  Annahme  i s t ,  dass  das  Konzept  inhärent  und
soz ia l  pos i t i v  i s t ,  da  Handelnde  Z ie le  verfo lgen,  d ie  e inen Wert  für
andere Menschen haben  (Alk i re ,  2005 ) .  Handlungs fäh igke i t  wird

sowohl  von  ind iv idue l len  (mater ie l len ,  menschl ichen ,  soz io log ischen
und  psycholog ischen )  a ls  auch  kol lekt i ven  Vermögenswerten  (e ine
St imme ,  Organisat ion ,  Repräsentat ion  und  Ident i tät  zu  haben )  und
Kapaz i täten  beeinf luss t .

 

Der  Befäh igungsansatz  z ie l t  darauf  ab ,  Potenzia le  und Ein-
schränkungen für  das  menschl iche Wohlergehen  zu  ident i f i z ie ren .

Daher  s teht  der  Befäh igungsansatz  der  Idee  kr i t i sch  gegenüber ,

Humankapi ta l  a ls  e ine  e in fache  Funkt ion  von  Wirtschaf tswachstum
und  soz ia le r  Stabi l i tä t  zu  betrachten .  Stat tdessen  konzentr ie r t  er  s ich
darauf ,  Bedingungen  und  soz ia le  Arrangements  zu  konzeptua l i s ie ren
und  zu  eva lu ie ren ,  die  es  Menschen ermögl ichen,  gute  Leistungen
zu erbr ingen.

Aus  dieser  Sicht  können  wir  davon  ausgehen ,  dass  der  Ansatz  des
intergenerat ione l len  Lernens  und  der  Befäh igungsansatz  mite inander
verbunden  s ind ,  da  durch den Austausch von Erfahrungen und
Werten die  tät igen Pädagogen und Pädagoginnen im Bereich
intergenerat ionel les  Lernen zu Akteuren in  e iner  inklus iven
Gesel lschaft  werden,  d ie  zu  e iner  gemeinsamen Veränderung
führen.
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Was  könnten  a lso  die  Model le  se in ,  um  das  Lernen  in  e iner  IGL -

Umgebung  zu  insp i r ie ren  und  zu  unters tützen ?

Coaching

Bei  dieser  Strateg ie  werden  e in ige  Merkmale  der  t rad i t ione l len
Lernentwick lung  und  die  Notwendigke i t  des  Lernens  von  "Er fahrungen
in  der  Prax i s "  berücks icht igt  –  diese  Methode  f indet  in  Coaching -

Gruppen  Verwendung .  Coaching -Model le  erkennen  an ,  dass  das  Lernen
auf  der  Prax i s  bas ier t .  Es  wird  nun  akzept ie r t ,  dass  ef fekt i ves  Coaching
unter  Gle icha l t r igen  durchgeführt  werden  kann  und  kont inu ier l iche
Anle i tung  bei  Akt iv i tä ten ,  unters tützendes  Feedback  und  spez i f i sche
Beobachtungen  beinhal tet .

Peer  Review

Dabei  handel t  es  s ich  um  e ine  rege lmäßige  Prax i s ,  andere  zu
besuchen  und  zu  beobachten ,  während  s ie  ih re  Arbei t  oder  Tät igke i t
ver r ichten .  Peers  geben  Feedback  und  Hi l fes te l lung ,  um  das
indiv idue l le  Lernen ,  die  Verbesserung  der  Gemeinschaf t  und  das
Lernen  des /der  Te i lnehmenden  zu  unters tützen .  Die  sogenannten
"cr i t ica l  f r iends  groups "  s ind  e in  Beisp ie l  fü r  die  Ef fekt i v i tä t  und  den
Er fo lg  e ines  so lchen  Model l s  in  der  Tra in ingsprax i s .  Die  Verwendung
von  gemeinsamen  Beobachtungsprotokol len  ermögl icht  e ine
Vorausplanung  des  Lernprozesses  und  die  Konzentrat ion  auf  die
Beobachtung .

Kooperat ives  Lernen

Wenn  Prakt iken  gemeinsam  untersucht  oder  Forschungen
durchgeführt  werden ,  um  Probleme  zu  lösen ,  hel fen  die
Te i lnehmenden  in  der  Regel  mit  -  und  werden  dabei  unters tützt  -

neue  Ideen  und  Wege  zur  Bewäl t igung  von  Problemen  zu  entwicke ln .

Was  in  Gruppen  er forscht  und  gelernt  wird ,  wird  anschl ießend
genutzt ,  um  die  Fähigke i ten  zu  verbessern ,  Qual i tätserwartungen  zu
erhöhen  und  ansprechende  und  re levante  Akt iv i tä ten  zu  schaf fen .

Insbesondere  können  kooperat i ve  Gruppen ,  innerha lb  von  IGL -

Akt iv i tä ten ,  e ine  pos i t i vere  Sichtweise  auf  Fähigke i ten  bi lden ,  in
s innvo l le  Kooperat ionen  invo lv ie r t  se in  und  die  Anwendung  neuer
Lehrprakt iken  ermögl ichen .  Der  Ef fekt  erg ibt  s ich  aus  der  pos i t i ven
Interdependenz ,  aus  der  Übernahme  von  ind iv idue l le r  und  soz ia le r
Verantwortung ,  die  in  IGL -Akt iv i tä ten  wechse lse i t ig  i s t .

6. IGL :  LEHRMETHODEN
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Verbesserung  des  Wohlbef indens ,  des  Selbstwertgefühls  und  der
Gesundhei t
e in  größeres  Bewusstse in  fü r  die  Probleme ,  mit  denen  die
Generat ionen  konf ront ie r t  s ind
Entwick lung  s tärkerer  Verb indungen  mit  der  Gemeinde
Aufbrechen  a l tersbedingter  Stereotypen
Lernen  anhand  von  Gemeinschaf tspro jekten  oder  Problemlösungen
Verbesserung  der  zwischenmenschl ichen  Soz ia lkompetenz  und
Kommunikat ions fäh igke i t
mehr  Wissen  und  Vers tändnis  fü r  die  Gemeinschaf t
Ä l tere  Menschen  ble iben  l änger  in  ih ren  e igenen  v ie r  Wänden ,

anstat t  in  e in  Senioren -  bzw .  Senior innenheim  zu  z iehen
Wechse lwi rkung  in  Form  von  Lernen  und  Austausch  von  Fähigke i ten
Anerkennung  des  Wertes  e iner  j eden  Generat ion
mehr  Raum  fü r  Mentor ing  und  Entwick lung  von  Freundschaf t  und
Sol idar i tät

Problembasiertes  Lernen

Die  Methode  des  problembas ier ten  Lernens  l e i tet  die  Lernenden  an ,

ih r  Lernen  durch  Nachf ragen  zu  s teuern .  Der /die  Kurs le i tende  plant
e ine  Zusammenarbe i t  wie  in  e inem  Teampro jekt  ,  dessen  Aufgabe  es
i s t ,  Lösungen  fü r  die  geste l l ten  Probleme  (sowohl  disz ip l inär  a ls  auch
in  der  Prax i s )  zu  suchen .  Die  Te i lnehmenden  müssen  a lso  ih r  Wissen
st ruktur ie ren ,  neu  erarbe i ten  und  in  der  Prax i s  anwenden ,  um  zu  e iner
Lösung  zu  kommen .  Die  problembas ier te  Methode  i s t  e ine
Schlüsse l s t rateg ie ,  um  Menschen  a ls  unabhängige  und  autonome
Denker / in  auszubi lden .  Da  die  Te i lnehmenden  ih re
Forschungsakt iv i tä ten  se lbständig  planen  müssen ,  akt iv ie ren  s ie
außerdem  versch iedene  Lernst rateg ien  entsprechend  ih ren
Bedür fn i ssen .

IGL :  A l lgemeine Ergebnisse

Aus  pädagogischer  Sicht  ergeben  s ich  e in ige  generat ionenüber -

gre i fende  Lernmögl ichke i ten  und  -ergebnisse  a ls :
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fo rmale  Forschung  und  akademische  Diskuss ion  über  den  Ansatz
des  in tergenerat ione l len  Lernens  ( IGL )  (Kapi te l  1  und  6 )

Analyse  von  Good -Pract ice -Beisp ie len  in  den  Partner ländern  des
Pro jekts  (Kapi te l  2 )

Durchführung  von  Interv iews  mit  20  Erwachsenenbi ldner / innen -

und  Seniorenbi ldner / innen  in  fünf  Ländern  (Kapi te l  3  und  4 )

die  Selbst re f lex ion  der  Bete i l ig ten  im  Pro jekt  in  Bezug  auf  IGL -

Sett ing  (Kapi te l  5 )

Intergenerat ione l les  Lernen  i s t  e ine  Mögl ichke i t ,  gemeinsam und von
verschiedenen Generat ionen zu lernen .  Wenn  ä l tere  und  jüngere

Generat ionen  zusammenarbe i ten ,  gewinnen  s ie  Fähigke i ten ,  Werte
und  Wissen .

Intergenerat ione l les  Lernen  kann  in  e iner  Vie lzahl  von  soz ia len
Umfeldern  s tat t f inden  -  fo rmal ,  nicht - fo rmal  und  in formel l  -  und
durch  versch iedene  Programme ,  die  hel fen ,  soz ia les  Kapi ta l  und
Bindungen  zu  s tärken ,  indem  s ie  soz ia len  Zusammenhal t  innerha lb
von  Gemeinschaf ten  schaf fen .

 

Derze i t  sp ie len  ä l tere  Erwachsene  of t  ke ine  t ragende  Rol le  in  IGL -

Prozessen .  In  den  meisten  IGL -Programmen  unters tützen  junge
Menschen  ä l tere  Erwachsene  oder  unter r ichten  s ie .  Das  Fehlen der
Wechselseit igkeit  von  Sei ten  ä l terer  Erwachsener  vermindert  die

Wirkung  des  in tergenerat ione l len  Lernansatzes  und  i s t  mit  e inem
Anst ieg  in  Bezug  auf  Depress ionen  verbunden  (Hernandez  &  Gonzalez ,

2008 ) .  Wenn  ä l tere  Erwachsene  e ine  akt ive  und tragende Rol le  durch

Interakt ionen  mit  jungen  Menschen  er langen ,  kann  es  ebenso  zu  e iner
Steigerung ihres  Bedeutungsgefühls  kommen  (Hegeman ,  Roodin ,

Gi l l i land ,  &  Ó 'F lathabháin ,  2010 ) .

 

Um  dieses  Zie l  zu  er re ichen  und  die  übl ichen  Rol len  in  IGL -Prozessen
zu  verändern ,  er forschten  wir  die  spez i f i schen  Lernbedür fn i sse  ä l terer
Generat ionen  und ,  aus  der  Perspekt ive  der  Pädagogen /Pädagoginnen ,

die  Kompetenzen  und  Fähigke i ten ,  welche  ä l tere  Menschen  bes i tzen
müssen ,  wenn  s ie  in  e iner  lehrenden  Rol le  s ind ,  durch :

FAzit
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Als  Ergebnis  der  In terv iews  (Kapi te l  3  und  4 )  und  der  analys ie r ten
Good -Pract ice -Beisp ie le  (Kapi te l  2 )  s te l l te  s ich  heraus ,  dass  das IGL-
Feld  noch unterentwickelt  i st ,  d ie  Erfahrungen nicht  besonders
umfangreich s ind  und  die  Rol le  der  ä l teren  Menschen  noch

unterschätzt  wird .  Generat ionsübergre i fende  Akt iv i tä ten  s ind  meist
mit  der  Entwick lung  von  dig i ta len  und  sprachl ichen  Fähigke i ten ,

Malkursen ,  Lesec lubs ,  kogni t i ver  Förderung ,  soz ia len  und  kul ture l len
Kompetenzen ,  außerschul i schen  Akt iv i tä ten ,  Nachhi l feunter r icht ,

Kunstworkshops  und  Kursen  über  populäre  Kul tur  verbunden .  Diese
Akt iv i tä ten  ermögl ichen  es  den  Te i lnehmenden ,  technische ,

t ransversa le  und  persönl iche  Fähigke i ten  zu  verbessern .

 

Ein  mögl iches  Prof i l  für  lehrende Senioren und Senior innen im
Bereich IGL  wurde  vorgeschlagen  (Kapi te l  3 ) ,  mit  den  Kompetenzen ,

welche  diese  dafür  erwerben  so l l ten .  Die  Heraus forderungen  und
Bedür fn i sse  der  Älteren  während  des  Lernprozesses  wurden  ebenfa l l s
e r forscht  (Kapi te l  4 ) .

 

Dieser  Ber icht  wurde  durch  Theor ie  und Forschung  (Kapi te l  1  und  6 )

unters tützt ,  welche  nahelegen ,  dass  das  Weitergeben von
Ratschlägen  und  das  Te i len  von  Weishe i t  fü r  ä l tere  Menschen  von

Vorte i l  se in  kann .  Durch  die  Weitergabe  von  Ratschlägen  erha l ten
ä l tere  Erwachsene  e ine  akt ive  und  bei t ragende  Rol le  während  der
Interakt ionen  mit  jungen  Menschen ,  was  wiederum  dazu  bei t rägt ,  die
Generat ionenv ie l fa l t  und  das  Gefühl  der  Bedeutung  zu  erhöhen
(Hegeman ,  Roodin ,  Gi l l i land ,  &  Ó 'F lathabháin ,  2010 ) .

Das  Unter r ichten  jüngerer  Menschen  bietet  e ine  Gelegenhei t  fü r
Senioren  und  Senior innen ,  ih re  Vergangenhei t  a ls  etwas  Nütz l iches
und  Wertvo l les  neu  zu  bewerten .  Ältere  Personen  ru fen  Ratschläge  vor
dem  Hintergrund  e iner  Selbst re f lex ion  auf  ih re  vergangenen
Er fahrungen  hervor ,  was  auch  pos i t i ve  Auswi rkungen  haben  kann
(Sabi r ,  Henderson ,  Kang ,  &  Pi l lemer ,  2016 ) .

 

Die  Daten  in  diesem  Ber icht  werden  a ls  Grundlage für  d ie
Entwicklung der  weiteren Projektergebnisse  von  "AGE :WISE "  dienen ,

darunter :  e in  DIDAKTISCHER  LEITFADEN  fü r  Einr ichtungen  der
Erwachsenenbi ldung ,  sowie  LERNMATERIAL IEN  fü r  e inen
TRAININGSKURS  fü r  zukünft ige  l ehrende  Senioren  und  Senior innen  im
Bere ich  in tergenerat ione l les  Lernen .
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