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Abstract
Um den vielfältigen Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen, wer-
den die Potenziale älterer menschen und der Dialog zwischen den generationen auch 
im bereich des bürgerschaftlichen engagements im allgemeinen und der Freiwilligen-
dienste im besonderen stärker in den blick genommen. Der vorliegende beitrag skizziert 
die Folgen des demografischen Wandels und die damit zusammenhängende Änderung 
von altersbildern in der gesellschaft. es werden hintergründe und Funktionen des bür-
gerschaftlichen engagements im alter sowie Formen des engagements Älterer, beispiels-
weise im bereich der Freiwilligendienste, beschrieben. Im anschluss wird das Projekt 
„alt macht schule“ vorgestellt, das die Deutsches rotes kreuz in hessen volunta ggmbh 
im Jahr 2012 durchführte. Das Projekt verband Freiwilligendienste für die ältere und die 
jüngere generation. Die so entstandenen Freiwilligen-tandems aus alt und Jung besuch-
ten hessische schulklassen, mit denen sie über Werte, engagement und solidarität zwi-
schen den generationen diskutierten und öffentlichkeitswirksame aktionen zu diesen 
themen planten und umsetzten. abschließend werden die erkenntnisse aus dem Projekt 
zusammengefasst und empfehlungen abgeleitet.
Schlagworte: Bürgerschaftliches Engagement im Alter, Demografischer Wandel, Aktives Altern, 
generationendialog, Freiwilligen-tandem, schule, Freiwilligendienst aller generationen (FDag), 
Freiwilliges soziales Jahr (FsJ)

Civic engagement of older people, illustrated with the example of an intergenerati-
onal voluntary service in Hessian schools: „Back to school for the 50+“ („Alt macht 
Schule“)

In order to meet the various challenges of demographic change, the potential of older people 
and an intergenerational dialogue become more important within the area of civic engage-
ment in general and voluntary services in particular. This article outlines the consequences 
of demographic change and resulting alterations of the age concepts in society. Causes and 
functions of civic engagement in old age are described, as well as forms of engagement such as 
voluntary services for older people. „Back to school for the 50+“ („Alt macht Schule“), a pro-
ject conducted by Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH in 2012. Within the pro-
ject, volunteering for older und younger generations was combined. The resulting volunteer 
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tandems toured schools in Hessen and discussed topics like “values”, “civic engagement” and 
“solidarity between generations” with the pupils. In addition, initiatives outside the schools 
were planned and carried out by volunteers and pupils, with the objective of drawing public 
attention to the topic. In conclusion, the article summarizes insights gained from the project 

and deduces recommendations.

Keywords: Civic engagement of older people, demographic change, active ageing, dialogue between gene-
rations, volunteer tandem, school, voluntary service for all ages (‘FDaG’); voluntary service year (‘FSJ’)

1. Einführung und Ausgangslage

Der demografische Wandel und seine Folgen sind in den vergangenen Jahren in das 
zentrum der öffentlichen Diskussion gerückt. Infolge anhaltend niedriger geburten-
raten und steigender lebenserwartung sinkt der anteil der Jüngeren in der bevölke-
rung, während der anteil der Älteren zunimmt (siehe abb. 1). von den rund 82 mil-
lionen menschen, die 2009 in Deutschland lebten, war bereits jede/r Fünfte 65 Jahre 
oder älter. zwar hat diese Änderung der bevölkerungsstruktur nicht nur Deutsch-
land, sondern auch die übrigen europäischen länder erfasst, allerdings vollzieht sie 
sich hier mit besonderer Dynamik: In keinem anderen land ist der anteil der Älteren 
an der gesamtbevölkerung so hoch (statistisches bundesamt 2011: 7 ff.).

Abb. 1: Entwicklung der Bevölkerung nach Altersgruppen 1950 – 2012  
(West- und ostdeutschland)

Quelle: Daten des Statistischen Bundesamts 2013, eigene Berechnung und Darstellung

Diese entwicklung ist zum jetzigen zeitpunkt nicht etwa abgeschlossen, sondern 
wird sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fortsetzen: nach berech-
nungen des statistischen bundesamts wird der anteil der menschen im alter 65+ 
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im Jahr 2060 bei 34 Prozent liegen, während die Personen im erwerbsalter (20 bis 
64 Jahre) nur noch die hälfte der bevölkerung stellen (statistisches bundesamt 
2009: 16) – gegenüber 61 Prozent erwerbsfähigen im Jahr 2009.

betrachtet man die mit dieser verschiebung der altersstruktur verbundenen ver-
änderungen, so zeigt sich, dass der begriff des „demografischen Wandels“ letzt-
lich zu kurz greift – es handelt sich vielmehr um einen „soziodemografischen 
Wandel“. Denn die entwicklung von geburtenziffern, sterbealter sowie zu- 
und abwanderungsströmen geht einher mit tiefgreifenden Änderungen in allen 
gesellschaftlichen bereichen: einem Wandel „der lebensformen, der Wohnfor-
men, der haushalts-, Familien- und (haushaltsübergreifenden) netzwerkstruktu-
ren“ (schulz-nieswandt/köstler 2011: 20). exemplarisch zu nennen sind hier der 
zuwachs an einpersonenhaushalten im allgemeinen sowie der in höherem alter 
steigende anteil alleinlebender, vor allem unter den Frauen (statistisches bun-
desamt 2012a: 8 ff.). An diesem Beispiel wird deutlich, dass der (sozio)demografi-
sche Wandel vielfältige herausforderungen – etwa in bezug auf die sozialen siche-
rungssysteme, aber natürlich auch auf den arbeitsmarkt – mit sich bringt.

Die in den vergangenen Jahrzehnten stetig gestiegene lebenserwartung der 
bevölkerung in Deutschland 1 führt dazu, dass das alter in der heutigen zeit als 
eigenständige Lebensphase zur „Normalbiografie“ des Menschen gehört – ein 
zivilisationsgeschichtliches novum. Während zum zeitpunkt der einführung der 
alters- und Invalidenversicherung im Jahr 1891 nur knapp 40 Prozent der Frauen 
und etwa jeder dritte mann überhaupt 60 Jahre oder älter wurden, erreicht heute 
die überwiegende mehrheit der bevölkerung das erwerbsaustrittsalter 2 (kohli/
künemund 2002: 49). Doch nicht nur die Dauer, auch die Qualität der nach-
erwerbsphase hat sich geändert: Die Älteren verfügen heute im Durchschnitt über 
eine höhere Bildung, sind finanziell besser gestellt und bei besserer Gesundheit 
als die generationen, die diesen lebensabschnitt vor ihnen erreichten. auf diese 
Entwicklungen verweist auch das häufig gebrauchte Schlagwort der „neuen Alten“ 
(siehe hierzu z. b. aner/karl 2007, schulz-nieswandt/köstler 2011: 24 ff.). Der 
vergleich des gesundheitszustands der bevölkerung über alle altersgruppen hin-
weg widerlegt ebenso das bild der „siechenden alten“: nur rund 17 Prozent der 
Personen im alter von 60 bis 69 Jahren geben an, durch krankheit oder Unfall 

1 Während die durchschnittliche Lebenserwartung für ein 1876 geborenes männliches Kind zum Zeitpunkt 
der Geburt nur 35,6 Jahre, für ein weibliches Baby 38,4 Jahre betrug, lag sie für im Jahr 1950 geborene Jungen 
schon bei 64,6 Jahren, für Mädchen bei 68,5 Jahren, und stieg für 2010 geborene Jungen auf 77,7 Jahre, für 
Mädchen auf 82,7 Jahre (Statistisches Bundesamt 2012b: 1 ff.).

2 Das durchschnittliche Erwerbsaustrittsalter liegt zurzeit bei etwa 61 Jahren (Brussig/Ribat 2014: 1). Es ist für 
das hier behandelte Thema aussagekräftiger als das durchschnittliche Renteneintrittsalter, da Arbeitslosig-
keit, Krankheit oder Nichterwerbstätigkeit vor Rentenbeginn stark verbreitet sind und daher das tatsächli-
che Ausscheiden aus dem Berufsleben häufig vor dem Zeitpunkt des Renteneintritts liegt. Ungeachtet der 
schrittweisen Erhöhung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre, die im Jahr 2007 beschlossen wurde, wird der 
eigentliche Berufsausstieg auch in Zukunft im Mittel deutlich früher erfolgen.
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beeinträchtigt zu sein; auch bei den 70- bis 74-Jährigen steigt dieser Wert nur leicht 
auf rund 21 Prozent. selbst in der altersgruppe 75+ ist nicht einmal jede/r Dritte 
gesundheitlich erheblich eingeschränkt (siehe abb. 2). 

Abb. 2: Anteil der Kranken und Unfallverletzten an der Gesamtbevölkerung nach 
             Altersgruppen

Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus 2009 (Statistisches Bundesamt 2014), eigene Darstellung

analog zu diesen entwicklungen erfolgt auch ein Wandel der Altersbilder in gesell-
schaft und Politik, auf dem arbeitsmarkt und in der Wissenschaft. bis weit in die 
zweite hälfte des 20. Jahrhunderts hinein dominierten defi zitorientierte Vorstellun-
gen, die menschen mit steigendem alter einen stetigen verlust an geistiger reg-
samkeit, Leistungsfähigkeit und Pfl ichtbewusstsein bei gleichzeitigem Anstieg 
von Unzufriedenheit, verbitterung und Intoleranz attestierten. Und noch immer 
wird „Altsein“ in der Öffentlichkeit häufi g nur mit Hilfs- und Pfl egebedürftigkeit 
gleichgesetzt (bmFsFJ 2010b). In der gerontologie gelten inzwischen jedoch die 
Defi zitmodelle des Alterns als überholt, stattdessen hat sich in weiten Kreisen 
eine kompetenzzentrierte Theorie des Alters durchgesetzt. nach dem dieser theo-
rie zugrunde liegenden entwicklungsmodell ist der lebenslauf „eine abfolge von 
entwicklungsaufgaben, die von der Person, in Wechselwirkung […] mit der Welt, 
in der sie steht, bewältigt werden muss. Und diese bewältigungsbiographie kann 
unterschiedlich verlaufen, mehr oder weniger gelingen“ (schulz-nieswandt/köst-
ler 2011: 27 f.). Die lebensqualität im alter ist demnach auch von der erlernten 
Fähigkeit zur aufgabenorientierten lebensführung abhängig; umgekehrt kann 
Hilfl osigkeit ebenso als erlernt gesehen werden. Der Prozess des Alterns ist damit 
entwicklungsoffen und keineswegs – wie im Defi zitmodell vertreten – vorgegeben. 
Diese sichtweise führt zum befund einer intra- und interindividuellen Varianz des 
Alter(n)s: einerseits altert der mensch in sich mehrdimensional, also nicht nur 

Rehse & Wollny, Alt macht Schule

https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-1-80
Generiert durch IP '18.221.254.106', am 16.09.2024, 05:20:56.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-1-80


84

Voluntaris, Jg 2, 1/2014, Aufsätze

biologisch, sondern beispielsweise auch ökonomisch, sozial, seelisch und recht-
lich, wobei die jeweiligen Dimensionen sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kön-
nen. andererseits hat die soziale Ungleichheit auswirkungen auf den lebens(ver)
lauf eines Menschen. Einflussfaktoren wie z. B. Schichtzugehörigkeit, Geschlecht 
und migrationshintergrund führen zu einer vielfalt von parallelen alterungsfor-
men und lebenslagen im alter (schulz-nieswandt/köstler 2011: 29 ff.).

Das gegenüber der vergangenheit positivere und vielschichtigere bild des alters 
findet nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in Politik und Gesellschaft 
zunehmend beachtung. von arbeitgeberseite werden beispielsweise verstärkt 
die ressourcen älterer arbeitnehmer/-innen und die synergien der zusammen-
arbeit verschiedener arbeitnehmergenerationen betont. Der begriff des „akti-
ven alterns“ ist zum schlagwort in Politik und medien geworden. so wurde das 
Jahr 2012 vom europäischen rat gemeinsam mit dem europäischen Parlament 
zum „europäischen Jahr für aktives altern und solidarität zwischen den genera-
tionen“ ausgerufen. Und auch im bereich des bürgerschaftlichen engagements im 
allgemeinen und der Freiwilligendienste im besonderen werden die vielfältigen 
Potenziale älterer menschen verstärkt in den blick genommen.

2. Bürgerschaftliches Engagement im Alter
Wie in Abschnitt 1 bereits beschrieben, bringt der (sozio)demografische Wandel 
zahlreiche herausforderungen mit sich. sie erstrecken sich auf so vielfältige berei-
che wie den arbeitsmarkt und die wirtschaftliche entwicklung, die sozialen siche-
rungssysteme sowie die staatliche Infrastruktur (z. b. schulen und kindergärten, 
aber auch senioreneinrichtungen). Dabei sind die auswirkungen des Wandels in 
Deutschland in Abhängigkeit von der geografischen Lage unterschiedlich weit fort-
geschritten: Während einzelne großstädte oder das stadtumland ihre bevölkerungs-
zahlen stabilisieren oder sogar steigern konnten, sind teile des ländlich-peripheren 
raums schon zum jetzigen zeitpunkt stark betroffen (mai/swiaczny 2008: 21).

Die lösungsansätze zum Umgang mit den Folgen des Wandels setzen auf meh-
reren ebenen an. so wurden in den letzten Jahren beispielsweise die schrittweise 
erhöhung der regelaltersgrenze beschlossen, die bedeutung der privaten alters-
vorsorge gestärkt und maßnahmen zur besseren vereinbarkeit von beruf und Fami-
lie in gang gebracht, um mehr Frauen in die (vollzeit-)erwerbstätigkeit zu bringen. 
aber auch die stärkung des bürgerschaftlichen engagements wird als möglichkeit 
gesehen, diesen herausforderungen zu begegnen. vor dem hintergrund der ent-
wicklung der Altersstruktur und der Abkehr von defizitorientierten Vorstellungen 
des alters rücken zunehmend auch ältere menschen als engagierte in den Fokus. 

Im Folgenden werden beweggründe, Funktionen und Umfang sowie bestehende 
einsatzformen genauso beleuchtet wie grenzen des bürgerschaftlichen engage-
ments im alter.
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2.1 motive und Funktionen des Engagements im Alter

Der begriff der „späten Freiheit“ (rosenmayr 1983, siehe dazu auch schulz-
Nieswandt/Köstler 2011: 33 ff.) beschreibt die nachberufliche Lebensphase, 
die aufgrund von gestiegener lebenserwartung, früher verrentung und besse-
rem durchschnittlichen Gesundheitszustand zu einer Zeitspanne der „Entpflich-
tung“ geworden ist. Der mensch ist im alter meist nicht mehr unmittelbar in die 
Zwänge der Leistungs- und Produktionsgesellschaft eingebunden, er befindet sich 
im „ruhestand“. andererseits stellt ihn die statuspassage vom erwerbsleben zur 
nachberuflichen Phase vor eine weitere Entwicklungsaufgabe: die Neuverortung 
seines lebens in der gesellschaft. nach dem ende der identitätsstiftenden rolle 
als erwerbstätige/r ist der mensch gezwungen, sich neue aufgaben- und sinn-
orientierte rollenidentitäten zu suchen: „Im rahmen der eigenen möglichkeiten 
und bedürfnisse die vorhandenen kompetenzen und ressourcen für sich und für 
andere mitbürger einzusetzen, wird als wesentlicher beitrag für lebensqualität 
im alter angesehen. In diesem zusammenhang steht der begriff des produktiven 
Alterns“ (schulz-nieswandt/köstler 2011: 171, eigene hervorhebung), in den letz-
ten Jahren auch verstärkt als „aktives Altern“ bezeichnet. Zu den nachberuflichen 
produktiven betätigungsfeldern gehört neben verwandtschaftlichen Unterstüt-
zungsleistungen wie der Betreuung von Enkelkindern und der Ausübung von Pfle-
getätigkeiten auch das bürgerschaftliche engagement.

Die zusätzliche freie zeit nach dem ausscheiden aus dem berufsleben ist allerdings 
nur ein Faktor bei der entscheidung für die aufnahme oder die Fortführung von bür-
gerschaftlichem engagement. noch größere bedeutung kommt dem vorgelagerten 
lebensverlauf zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich menschen nach ihrer verren-
tung engagieren, ist deutlich höher, wenn engagement auch vorher schon teil ihres 
lebens war (erlinghagen 2007, erlinghagen/hank 2009: 153 f., olk 2009: 208 f.). 
Die motive älterer menschen, sich bürgerschaftlich zu engagieren, hängen daher 
auch von der persönlichen engagementgeschichte des menschen ab und sind im 
Zusammenhang mit seiner bisherigen Biografie zu sehen. Dabei sind die individu-
ellen beweggründe meist vielfältig und komplex. obwohl sich bürgerschaftliches 
engagement durch eine ausrichtung auf das gemeinwohl und das Fehlen einer per-
sönlichen materiellen gewinnabsicht auszeichnet (enquete-kommission 2002: 
10), ist die tätigkeit in der regel nicht vollkommen „selbstlos“, sondern (auch) von 
eigeninteresse geleitet. Das engagement wird „zumeist nicht als entbehrungsrei-
che und pflichtgemäße Tätigkeit empfunden […], sondern als Aktivitätsform, die 
einen hohen Ertrag an Wohlbefinden gewährt“ (BMFSFJ 2010a: 116). Dementspre-
chend ist bei der mehrheit der engagierten eine kombination aus gesellschaftlichen 
und persönlichen motiven für die ausübung ihrer tätigkeit ausschlaggebend. Den-
noch können meist bestimmte schwerpunkte in der motivation der engagierten 
identifiziert werden. Im Freiwilligensurvey beispielsweise werden die Erwartungen 
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der Freiwilligen an ihre tätigkeit zu drei voneinander relativ unabhängigen grund-
mustern verdichtet: der orientierung am gemeinwohl, an der geselligkeit und an 
eigenen Interessen (bmFsFJ 2010a: 121 ff.). abbildung 3 zeigt die für die jeweiligen 
Freiwilligen-typen charakteristischen erwartungen an ihr engagement.

Abb. 3: motivationstypen des freiwilligen Engagements

Quelle: BMFSFJ 2010a: 122, eigene Darstellung

auch wenn die dargestellten erwartungen bei den jeweiligen motivationstypen im 
vordergrund stehen, so heißt das nicht, dass sie allein ausschlaggebend sind. Die 
Interessenorientierten beispielsweise sehen sich dem Wohl der allgemeinheit eben-
falls verpflichtet, allerdings in moderaterer Form als die Gemeinwohlorientierten. 

ein vergleich nach altersstufen hinsichtlich der motivation zum engagement 
(siehe abb. 4) zeigt, dass nur die 14- bis 30-Jährigen sich deutlich von den übri-
gen altersgruppen unterscheiden: bei den Jüngeren stehen die eigenen Inter-
essen gegenüber dem gemeinwohl und der geselligkeit im vordergrund. so ist 
bei Jugendlichen und jungen erwachsenen mit der aufnahme des engagements 
häufig auch der Wunsch verbunden, sich durch ihr Engagement beruflich ver-
wertbare kompetenzen anzueignen. bei den Personen im alter von mindes-
tens 30 Jahren dagegen verschieben sich die erwartungen hin zu einer stärkeren 
gemeinwohlorientierung – in der älteren generation im alter 66+ mit 38 Pro-
zent gegenüber 37 Prozent noch etwas stärker ausgeprägt. auch bei den Perso-
nen ab 31 Jahren spielen die eigeninteressen jedoch eine wichtige rolle, so dass 
die Interessenorientierten mit 36 bzw. 35 Prozent an zweiter stelle stehen. Die 
geselligkeitsorientierung liegt mit 27 Prozent deutlich hinter den anderen moti-
vationstypen.

INtERESSEN- 
oRIENtIERtE

◊ Spaß an der Tätigkeit haben
◊ Sympathische Menschen kennenlernen

◊ Eigene Interessen vertreten
◊ Eigene Verantwortung haben
◊ Anerkennung finden
◊ Kenntnisse und Erfahrungen erweitern

GEmEINWoHL- 
oRIENtIERtE

◊ Etwas für das Gemeinwohl tun
◊ Anderen Menschen helfen

GESELLIGKEItS- 
oRIENtIERtE
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Abb. 4: typologie der Erwartungen an das freiwillige Engagement nach Altersgruppen im 

Jahr 2009 (Anteil der motivationstypen an der Gesamtheit der Engagierten in der Alters-

gruppe)

30% 37% 37% 38%

30%
27% 27% 27%

40% 36% 36% 35%

14 - 30 Jahre 31 - 45 Jahre 46 - 65 Jahre 66+ Jahre

Interessen
Geselligkeit
Gemeinwohl

Quelle: BMFSFJ 2010a: 125, eigene Darstellung

betrachtet man die entwicklung der motivationstypen in der altersgruppe ab 66 Jah-
ren vom Jahr 1999 (der ersten erhebungswelle des Freiwilligensurveys) bis zum 
Jahr 2009, so zeigt sich eine überraschende verschiebung der erwartungsmuster in 
diesem zeitraum: sowohl der anteil der geselligkeits- als auch der anteil der gemein-
wohlorientierten an der gesamtzahl der älteren engagierten hat abgenommen. 

 

Abb. 5: typologie der Erwartungen an das freiwillige Engagement im Zeitverlauf, Alters-

gruppe 66 Jahre und älter (Anteil der motivationstypen an der Gesamtheit der Engagierten) 

41% 40% 38%

35% 33%
27%

24% 27% 35%

1999 2004 2009

Interessen
Geselligkeit
Gemeinwohl

Quelle: BMFSFJ 2010a: 125, eigene Darstellung
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zwar steht die gemeinwohlorientierung mit 38 Prozent noch immer an erster 
stelle, die Interessenorientierung folgt jedoch bei den Älteren nun dicht dahinter, 
da sie seit 1999 einen deutlichen zuwachs von 24 auf 35 Prozent erfahren hat (siehe 
abb. 5). hier deutet sich offensichtlich eine verschiebung vom „Wir“ zum „Ich“ an 
– die ältere generation möchte verstärkt auch eigene Interessen im rahmen ihres 
engagements verwirklichen (bmFsFJ 2010a: 124 f.). 

Während der Wunsch nach Qualifizierung ein hervorstechendes Motiv der Jünge-
ren für die aufnahme von bürgerschaftlichem engagement darstellt, nimmt die-
ses bedürfnis mit dem lebensalter stetig ab. ein für die Älteren wichtiges motiv 
dagegen ist das der Generativität. Dieser begriff bezeichnet das „bedürfnis, einen 
über die begrenztheit des eigenen lebens hinausgehenden beitrag zu leisten“ 
(bmFsFJ 2010b:  264). bürgerschaftliches engagement bietet einen möglichen 
rahmen für den Wunsch, im lebensverlauf angeeignete kenntnisse und kompe-
tenzen für kommende generationen nutzbar zu machen und auf diese Weise etwas 
bleibendes zu hinterlassen. vor allem bei der älteren generation spiegelt sich die-
ses bedürfnis in dem weitverbreiteten Wunsch, im rahmen ihres engagements 
mit menschen anderer generationen zusammenzukommen (bmFsFJ 2010a: 119) 
– ein anknüpfungspunkt für generationenübergreifende Projekte wie das in kapi-
tel 3 beschriebene.

zwei Funktionen des bürgerschaftlichen engagements im alter sollen an dieser 
stelle besonders betont werden: zum einen der zusammenhang zwischen enga-
gement und gesundheit, zum anderen seine zivilgesellschaftliche komponente. 
zahlreiche veröffentlichungen verweisen auf eine positive korrelation zwischen 
der ausübung bürgerschaftlichen engagements und dem gesundheitszustand der 
engagierten (z. b. haski-leventhal 2009, erlinghagen/hank 2009: 144, schulz-
nieswandt/köstler 2011: 191 ff.). so schätzen beispielsweise ältere engagierte 
ihren eigenen gesundheitszustand im schnitt um einiges besser ein als nichten-
gagierte derselben altersstufe (bmFsFJ 2011: 11). nun ist zwar einerseits davon 
auszugehen, dass sich vor allem überdurchschnittlich gesunde Ältere gesellschaft-
lich engagieren, so dass der Gesundheitszustand selbst Einflussfaktor für die 
aufnahme eines bürgerschaftlichen engagements ist. andererseits gibt es auch 
starke hinweise darauf, dass sich bürgerschaftliches engagement positiv auf den 
Gesundheitszustand der Engagierten auswirkt. Sie profitieren von einer höhe-
ren lebenszufriedenheit, einem verbesserten selbstwertgefühl, dem einfacheren 
zugang zu Unterstützungssystemen sowie dem gefühl des gebrauchtwerdens 
und sind dadurch in besserer physischer und psychischer verfassung (haski-
leventhal 2009: 390).

eine weitere zentrale Funktion des bürgerschaftlichen engagements Älterer 
ist die Förderung von teilhabe und Integration. Durch engagement können – 
unter berücksichtigung gemeinschaftlicher Interessen – eigene Interessen in der 
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gesellschaft durchgesetzt werden. engagement bietet möglichkeiten der mitge-
staltung des eigenen Umfelds und setzt empowermentprozesse in gang, „indem 
bürger und bürgerinnen gemeinsam etwas entstehen lassen, etwas erreichen, 
Defizite oder Konflikte beheben und Verantwortung übernehmen“ (Schulz-Nies-
wandt/köstler 2011: 158). engagement dient der entfaltung demokratischer kom-
petenzen und ermöglicht (älteren) menschen die Partizipation am gemeinwesen.

2.2 Formen und Bereiche des bürgerschaftlichen Engagements im 
Alter

Die Enquete-Kommission definiert bürgerschaftliches Engagement als „freiwil-
lige, nicht auf das erzielen eines persönlichen materiellen gewinns gerichtete, 
auf das gemeinwohl hin orientierte, kooperative tätigkeit. sie entfaltet sich in 
der regel in organisationen und Institutionen im öffentlichen raum der bürger-
gesellschaft“ (enquete-kommission 2002: 40). Das engagement kann in vielfäl-
tigen erscheinungsformen auftreten, als politisches oder soziales engagement, 
als engagement in vereinen, verbänden, kirchen oder in öffentlichen Funktionen. 
es existieren Formen der gegenseitigkeit wie nachbarschaftshilfe und genossen-
schaften sowie Formen der selbsthilfe, z. b. im Familien- und gesundheitsbereich. 
Und schließlich ist noch das engagement in und von Unternehmen zu nennen, 
beispielsweise in gewerkschaften und anderen Interessenvertretungen sowie im 
bereich der Corporate Social Responsibility (csr).

Abb. 6: organisatorischer Rahmen des Engagements älterer im Vergleich zur Gesamtheit 
der Engagierten
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Quelle: BMFSFJ 2011: 15 (Datenbasis: Freiwilligensurvey 2009), eigene Darstellung
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Die wichtigste Plattform für bürgerschaftliches engagement aller altersgrup-
pen bilden vereine (siehe abb. 6). Je älter die engagierten, desto mehr gewinnen 
jedoch freiwillige tätigkeiten in kirchlichen einrichtungen bzw. religiösen ver-
einigungen an bedeutung. In beiden bereichen wird bürgerschaftliches engage-
ment häufig in Form des „klassischen Ehrenamts“ ausgeübt. In Selbsthilfegrup-
pen, Initiativen oder Projekten sind mit 13 Prozent mehr hochbetagte als jüngere 
alte organisiert. staatliche und kommunale einrichtungen sind dagegen als orte 
des engagements mit zunehmendem alter weniger wichtig.

Die einsatzbereiche, in denen sich Ältere engagieren, sind vielfältig (siehe abb. 7). 
Die schwerpunkte liegen im kirchlichen und sozialen bereich. an dritter stelle 
liegt der bereich „sport und bewegung“, der – wie auch das kirchliche engage-
ment – von 1999 bis 2009 einen stetigen bedeutungszuwachs erfahren hat. Der 
kultur- und der Freizeitbereich sind ebenfalls wichtige betätigungsfelder des bür-
gerschaftlichen engagements. eine deutliche zunahme im engagement Älterer 
zwischen den Jahren 1999 und 2009 war für die bereiche Umwelt- und tierschutz, 
Politik und bürgerengagement am Wohnort zu verzeichnen, was auf ein steigen-
des bedürfnis der älteren generation nach gesellschaftlicher mitgestaltung schlie-
ßen lässt (bmFsFJ 2010a: 156 f.).

Abb. 7: Einsatzbereiche bürgerschaftlich engagierter älterer (Anteil der im jeweiligen 
Bereich Engagierten an der Gesamtbevölkerung ab 66 Jahren, mehrfachnennungen)
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Quelle: BMFSFJ 2010a: 158, eigene Darstellung
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Unabhängig vom einsatzbereich kann das bürgerschaftliche engagement nach 
seinem Formalisierungsgrad unterschieden werden: es „kann selbstorganisiert 
sein und auch weitgehend informell bleiben; […] kann aber auch fremdorganisiert 
sein und weitgehend in institutionelle ablaufstrukturen professioneller systeme 
eingebunden sein“ (schulz-nieswandt/köstler 2011: 43 f.). zu letzterem zählt das 
engagement Älterer im rahmen von Freiwilligendiensten, auf das in abschnitt 2.4 
näher eingegangen wird.

2.3 Umfang und Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements 
älterer 

Die engagementquote in Deutschland, also der anteil der engagierten an der 
gesamten Wohnbevölkerung, lag laut Freiwilligensurvey im Jahr 2009 bei 36 Pro-
zent und damit über der Quote von 34 Prozent bei der ersten erhebung zehn Jahre 
zuvor (bmFsFJ 2010a: 99).3 Die betrachtung der höheren altersstufen im zeitver-
lauf zeigt, dass dieser anstieg der gesamtquote zum teil auf die Personen im alter 
von 60 Jahren und mehr zurückzuführen ist (siehe abb. 8): Während die engage-
mentquote bei den 50- bis 59-Jährigen von 1999 bis 2009 leicht gesunken ist, nahm 
der anteil der engagierten sowohl bei den 60- bis 69-Jährigen als auch bei den 
Über-70-Jährigen deutlich zu. Der anstieg bei den 60- bis 69-Jährigen um 6 Pro-
zentpunkte erfolgte schon zwischen 1999 und 2004, der zuwachs um 5 Prozent-
punkte in der ältesten altersgruppe verteilte sich auf beide zeitabschnitte. obwohl 
die Quote in dieser altersgruppe mit 25 Prozent deutlich unter dem altersüber-
greifenden Durchschnitt liegt, engagiert sich mittlerweile immerhin jede/r vierte 
Über-70-Jährige bürgerschaftlich. Die grenze, bis zu der sich ältere menschen 
noch bürgerschaftlich engagieren und damit aktiv in die zivilgesellschaft einbrin-
gen, hat sich im zeitraum zwischen 1999 und 2009 in richtung des alters von 
etwa 75 Jahren verschoben, wobei auch diese grenze zunehmend überschritten 
wird (bmFsFJ 2010a: 155 f.). Die Ursachen für diese entwicklung liegen vor allem 
in der steigenden lebenserwartung und dem durchschnittlich besseren gesund-
heitszustand der heutigen Älteren.

3 Die Zahlen zum Umfang des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland unterscheiden sich je nach betrachteter 
Untersuchung deutlich. So variiert die Engagementquote in den verschiedenen Erhebungen zwischen 18 und 52 Pro-
zent. Die Ursachen hierfür liegen u. a. in unterschiedlichen Definitionen des Engagementbegriffs, abweichenden 
Erhebungsmethoden und Stichproben (BMFSFJ 2009: 20 ff.). Die Ausführungen in diesem Abschnitt beziehen sich 
größtenteils auf die Ergebnisse des Freiwilligensurveys, da er die umfassendste Erhebung zur Messung bürgerschaft-
lichen Engagements in Deutschland (auch im Zeitverlauf) ist; eine vergleichende Darstellung verschiedener Quellen 
würde den Rahmen dieses Beitrags übersteigen.

Rehse & Wollny, Alt macht Schule

https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-1-80
Generiert durch IP '18.221.254.106', am 16.09.2024, 05:20:56.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-1-80


92

Voluntaris, Jg 2, 1/2014, Aufsätze

Abb. 8: Engagementquote (Anteil der Engagierten an der Gesamtbevölkerung)  
gesamt und nach Altersgruppen 
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Quelle: BMFSFJ 2010a: 99, 156, eigene Darstellung

Dass bürgerschaftliches Engagement häufig nicht erst nach Austritt aus dem 
Erwerbsleben aufgenommen wird, sondern schon vorher Teil der Biografie ist, bele-
gen die ergebnisse zur Dauer der freiwilligen tätigkeit. Über alle altersgruppen 
hinweg beträgt diese Dauer durchschnittlich 10,2 Jahre, d. h. so lange wird die aktu-
elle (zeitaufwändigste) tätigkeit bereits ausgeübt. Während dieser Wert bei den 14- 
bis 30-Jährigen bei 4,1 Jahren liegt, beträgt er bei Personen im alter 66+ ganze 17,8 
Jahre. mehr als die hälfte der engagierten in dieser altersgruppe (57 Prozent) übt 
ihre tätigkeit bereits seit mindestens elf Jahren aus (bmFsFJ 2010a: 107). zu beach-
ten ist, dass sich diese angaben nur auf die Dauer der aktuellen tätigkeit beziehen – 
der zeitpunkt, zu dem mit bürgerschaftlichem engagement begonnen wurde, liegt 
oft noch deutlich früher. In vielen Fällen wird bürgerschaftliches engagement also 
bereits im erwerbsalter (oder sogar noch früher) aufgenommen.

Das monatliche zeitbudget, das Freiwillige in ihre tätigkeit investieren, betrug im 
Jahr 2009 durchschnittlich 16 stunden.4 Die von älteren Freiwilligen ab 66 Jahren 
aufgewendete zeit lag mit 17 stunden pro monat über dem Durchschnitt, aller-
dings hat sich der Wert gegenüber dem Jahr 1999 um vier stunden verringert. Da 
im gleichen zeitraum die engagementquote der Älteren deutlich gestiegen ist, 
stellt sich die Frage, ob dadurch die verringerung der investierten stunden ledig-
lich ausgeglichen wurde oder ob es insgesamt eine steigerung des von allen enga-
gierten geleisteten zeitvolumens gab. anhand der bevölkerungszahlen und der 
zur jeweiligen altersgruppe gehörigen engagementquote in verbindung mit den 
von den engagierten eingesetzten stunden kann das zeitvolumen berechnet wer-

4 Die Basis bei mehreren von der Person ausgeübten freiwilligen Tätigkeiten ist diejenige, die mit dem meisten Zeit-
aufwand verbunden ist.
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den, das einzelne altersgruppen für freiwillige tätigkeiten einbrachten. so lässt 
sich für die Über-65-Jährigen ein monatliches zeitvolumen von 72 millionen stun-
den für 2009 ermitteln, während es im Jahr 1999 nur 55 millionen stunden waren. 
Die rückläufigen Stunden pro Person wurden durch die höhere Engagementquote 
der älteren bevölkerung demnach deutlich überkompensiert. Insgesamt kann von 
einer angleichung des engagements älterer menschen an die übrigen altersgrup-
pen gesprochen werden: „zum einen engagieren sich inzwischen anteilig deutlich 
mehr ältere Personen, zum anderen verhalten sich diese wie jüngere engagierte 
und investieren weniger zeit ins engagement. Diese angleichung des engage-
ments bedeutete jedoch wegen des starken gewinns an engagierten auch einen 
deutlichen gewinn im gesamten stundenvolumen der altersgruppe“ (bmFsFJ 
2010a: 205).

2.4 Der Einsatz von älteren im Rahmen der Freiwilligendienste

Freiwilligendienste als besondere Form des bürgerschaftlichen engagements 
zeichnen sich gegenüber anderen engagementformen wie dem klassischen ehren-
amt durch eine freiwillige Selbstverpflichtung der Engagierten sowie ein obliga-
torisches bildungsangebot aus. Dauer, Umfang, einsatzort, soziale absicherung 
und taschengeld werden vertraglich zwischen Freiwilligen und organisation gere-
gelt. Freiwilligendienste sind darüber hinaus in der regel zeitlich begrenzt (stem-
mer 2009: 5). Im bereich der Freiwilligendienste gibt es für Ältere zwei mögli-
che Formen des bürgerschaftlichen engagements: den im Jahr 2011 eingeführten 
bundesfreiwilligendienst (bFD) oder den Freiwilligendienst aller generationen 
(FDag), der 2009 ins leben gerufen wurde. 

Der BFD startete im Juli 2011 im Zuge der Aussetzung der Wehrpflicht, um den 
damit verbundenen Wegfall des zivildienstes zumindest zum teil zu kompensie-
ren. Er richtet sich an alle Personen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, und 
hat im gegensatz zu den etablierten Jugendfreiwilligendiensten Freiwilliges sozi-
ales Jahr (FsJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) keine altersgrenze nach 
oben, ist also auch für engagierte ab 27 Jahren offen. Während der bFD grund-
sätzlich als ganztägiger Dienst angelegt ist, besteht für Freiwillige ab 27 Jahren 
auch die möglichkeit, einen teilzeitdienst von mehr als 20 stunden wöchentlich zu 
absolvieren. Der Dienst dauert in der regel zwölf monate, mindestens jedoch sechs 
und höchstens 18 monate (in ausnahmefällen kann er sogar auf bis zu 24 monate 
verlängert werden). Wie in den Jugendfreiwilligendiensten ist auch beim bFD der 
besuch von seminaren obligatorischer bestandteil des Dienstes. teilnehmer/-
innen unter 27 Jahren haben bei einer zwölfmonatigen Dienstdauer anspruch auf 
25 bildungstage, ältere Freiwillige nehmen „in angemessenem Umfang“ an den 
seminaren teil, wobei in der regel mindestens ein tag pro monat als angemessen 
angesehen wird.

Rehse & Wollny, Alt macht Schule
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Die altersöffnung des bFD wurde einerseits damit begründet, dass älteren men-
schen die positiven erfahrungen durch bürgerschaftliches engagement im rah-
men von Freiwilligendiensten nicht vorenthalten werden sollten; andererseits 
wurde auch die befürchtung geäußert, dass ohne die Älteren keine ausreichende 
zahl an Interessenten angesprochen würde, um den Wegfall des zivildienstes zu 
kompensieren (beller/haß 2013: 53 f.). trotz einiger anlaufschwierigkeiten kön-
nen jedoch alle 35.000 geförderten Plätze besetzt werden, die nachfrage über-
steigt entgegen den befürchtungen das angebot. auch das Interesse Älterer an der 
teilnahme am bFD ist groß, hängt jedoch stark vom betrachteten bundesland ab. 
Im Februar 2014 waren insgesamt 48.996 Freiwillige im rahmen des bFD enga-
giert, davon waren 41 Prozent 27 Jahre oder älter (siehe abb. 9). Die sehr hohe 
beteiligung der Älteren am bFD ist dabei ausschließlich auf die neuen bundeslän-
der und berlin zurückzuführen: Während der anteil der altersgruppe 27+ in den 
westlichen bundesländern nur zwischen 12 und 19 Prozent lag, betrug er in den 
östlichen bundesländern zwischen 58 (berlin) und 90 Prozent (sachsen-anhalt) 
(baFza 2014).5

Abb. 9: Altersverteilung im BFD im Februar 2014

Quelle: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, eigene Darstellung

Der anteil engagierter ab 51 Jahren betrug 22 Prozent, aufgeteilt auf 20 Prozent 
im alter von 51 bis 65 Jahren und lediglich 2 Prozent in der altersgruppe 66+. Der 
bFD spricht also neben den Jugendlichen und jungen erwachsenen vor allem die 
mittleren altersgruppen an.

5 Auf die Ziele sowie die nicht-intendierten Folgen der Altersöffnung (wie z. B. die Gefahr der Wahrnehmung des BFD 
als arbeitsmarktpolitische Maßnahme) kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden, siehe hierzu Beller/
Haß 2013. Zu ersten Ergebnissen der Evaluation des BFD und der übrigen Freiwilligendienste siehe auch Huth/En-
gels/Aram 2013.
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Der FDag wurde im Jahr 2009 als nachfolger und aufgrund der erkenntnisse des 
modellprogramms generationenübergreifende Freiwilligendienste (gFD) einge-
führt. Das modellprogramm diente in den Jahren 2005 bis 2008 dazu, rahmen-
bedingungen für eine neue Form des Freiwilligendienstes zu erproben. zentrales 
Ergebnis des Programms war, dass ein altersoffener Freiwilligendienst flexibel 
genug sein muss, um den individuellen lebensumständen der menschen rech-
nung zu tragen (lincke 2012: 12). mit einer mindestdauer von sechs monaten und 
einem zeitlichen Umfang von mindestens acht stunden in der Woche steht der 
FDaG grundsätzlich allen Personen, die ihre Vollzeitschulpflicht vollendet haben, 
offen. Durch vereinbarungen zwischen Freiwilligen, trägern und einsatzstellen 
über Dauer und Umfang wird die tätigkeit verbindlich geregelt. mit dem einsatz 
ist ein Qualifizierungsanspruch von mindestens 30 Stunden pro Halbjahr sowie 
eine Absicherung durch Haftpflicht- und Unfallversicherung verbunden. Auf-
grund seiner rahmenbedingungen nimmt der FDag eine mittelstellung zwischen 
den gesetzlich geregelten Jugendfreiwilligendiensten bzw. dem bFD und weniger 
formalisierten Formen bürgerschaftlichen engagements ein (zze 2012: 6). obwohl 
die Förderung des bundes für den FDag zum 31. Dezember 2011 auslief, ist er als 
ein mögliches Format des bürgerschaftlichen engagements weiterhin gesetzlich 
verankert und wird (mit unterschiedlicher Förderung durch die bundesländer) von 
den Freiwilligendienstträgern weiterhin angeboten.

Die zahl der Freiwilligen stieg während der laufzeit des Programms, also in 
den Jahren 2009 bis 2011, kontinuierlich an. Während im ersten Programmjahr 
5.069 Freiwillige im FDag engagiert waren, waren es im nächsten Jahr schon 
6.788 Personen. Im letzten Programmjahr stieg die zahl der FDag-teilnehmer/-
innen auf 8.343 an (zze 2012: 48). 

auf basis einer befragung der FDag-Freiwilligen im Jahr 2010 stellt sich die 
altersverteilung wie folgt dar: Während der anteil der unter 25-Jährigen bei ledig-
lich 11 Prozent liegt, ist jede/r vierte FDag-Freiwillige zwischen 25 und 49 Jahren. 
Die überwiegende mehrheit der engagierten ist jedoch 50 Jahre oder älter, fast ein 
viertel sind sogar über 65 Jahre (siehe abb. 10). Im FDag sind also – wie der name 
schon sagt – alle generationen vertreten, er weist jedoch einen deutlichen schwer-
punkt bei den Älteren auf (zze 2012: 50). 
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Abb. 10: Altersverteilung im FDaG 2010
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 Quelle: zze 2012: 50, eigene Berechnung und Darstellung

2.5 Kritische Überlegungen zum bürgerschaftlichen Engagement im 
Alter

Den in den bisherigen abschnitten beleuchteten Potenzialen des bürgerschaftli-
chen engagements älterer menschen stehen auch grenzen und risiken entgegen, 
die abschließend kurz angerissen werden.

Wie an früherer stelle ausgeführt, ist die engagementquote der menschen ab 
60 Jahren im zeitraum zwischen 1999 und 2009 deutlich gestiegen. ob sich diese 
entwicklung weiter fortsetzt, wird die auswertung der zurzeit anstehenden erhe-
bungswelle des Freiwilligensurveys sowie weiterer Wellen zeigen,6 die verfasser/-
innen des berichts von 2009 bezweifeln dies jedoch (bmFsFJ 2010a: 161). Fakto-
ren, die das Engagementverhalten in der Vergangenheit positiv beeinflusst haben, 
werden in zukunft nicht im selben maße zum tragen kommen. so steigt durch die 
schrittweise erhöhung der regelaltersgrenze das durchschnittliche erwerbsaus-
trittsalter wieder an. zudem zeichnen sich zunehmende armuts- und exklusions-
risiken im lebenslauf ab, die u. a. auf eine mangelhafte altersabsicherung (z. b. 
bei alleinerziehenden Frauen, langzeitarbeitslosen und geringfügig beschäftig-
ten) zurückzuführen sind (bmFsFJ 2005: 338). Da davon auszugehen ist, dass 
die im vergleich zu früher und später besonders günstige aktuelle lage vieler 
Älterer im zusammenspiel mit einem moderneren lebensstil eine der kernursa-
chen für die zunahme des engagements im alter war, ist in zukunft „nicht mehr 
mit einem solchen Umfang zivilgesellschaftlicher Dynamik bei den älteren men-

6  Die vierte Erhebungswelle wird von infas – Institut für angewandte Sozialwissenschaft im Jahr 2014 durchgeführt.
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schen zu rechnen. […] Insofern wird die letzte Dekade wohl als ungewöhnliche zeit 
eines besonderen zivilgesellschaftlichen aufschwungs bei den älteren menschen 
in die geschichte eingehen, die durch das zusammentreffen mehrerer günstiger 
Faktoren zustande kamen“ (bmFsFJ 2010a: 161).

ein weiterer kritischer Punkt ist die gefahr der Funktionalisierung des engage-
ments Älterer. Angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels 
und der notwendigen reformen des sozialstaats verspricht man sich vom engage-
ment der Älteren, aber auch der übrigen Generationen eine finanzielle Entlastung 
der sozialen sicherungssysteme (bmFsFJ 2005: 339). Werden Freiwillige jedoch 
als „lückenbüßer und reservearmee“ (schulz-nieswandt/köstler 2011: 210) ein-
gesetzt, droht einerseits die verletzung der arbeitsmarktpolitischen neutralität 
des engagements, vor allem im bereich der Freiwilligendienste. andererseits wird 
bürgerschaftliches engagement nicht nur erwartet, sondern mancherorts sogar 
eine „Verpflichtung zur Partizipation“ postuliert (Bertelsmann-Stiftung 2007: 5, 
siehe dazu auch knopf 2002). Dies widerspricht jedoch dem Wesen des bürger-
schaftlichen engagements, dessen hervorstechendes merkmal gerade die Freiwil-
ligkeit ist. Die aufgabe des staates ist es in diesem zusammenhang nicht, zu for-
dern, sondern zu aktivieren und zu ermöglichen. 

3. Das Projekt „Alt macht Schule. Die Generation 50+ und das, 
was sie zu sagen hat“

ein beispiel für bürgerschaftliches engagement im alter im rahmen eines Frei-
willigendienstes ist das Projekt „alt macht schule“, das im Jahr 2012 von der Deut-
sches rotes kreuz in hessen volunta ggmbh 7 durchgeführt wurde und im Folgen-
den vorgestellt wird.

3.1 Hintergrund und Zielsetzung

Das Jahr 2012 wurde vom europäischen rat gemeinsam mit dem europäischen 
Parlament zum „europäischen Jahr für aktives altern und solidarität zwischen 
den generationen“ ausgerufen. ziel des europäischen Jahres war es, eine kultur 
des aktiven alterns in europa zu fördern – auf der grundlage einer gesellschaft für 
alle altersgruppen. Durch aktionen und Projekte in den mitgliedsstaaten der eU 
sollte das Potenzial der rasch wachsenden älteren bevölkerungsgruppe mobilisiert 
werden, um so die generationsübergreifende solidarität und zusammenarbeit vor-
anzubringen (beschluss nr. 940/2011/eU: art. 2). 

7 Die DRK in Hessen Volunta gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des DRK Landesverbands Hessen e. V. sowie 
weiterer DRK Gliederungen und Träger von Freiwilligendiensten in Hessen.
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Die Umsetzung des eU-Jahres in Deutschland erfolgte durch das bundesminis-
terium für Familie, senioren, Frauen und Jugend (bmFsFJ), das im herbst 2011 
einen aufruf zur mitwirkung startete. auch die Drk in hessen volunta ggmbh 
reichte einen Projektantrag ein, der als einer von bundesweit 45 anträgen zur För-
derung ausgewählt wurde. 

Der grundgedanke hinter dem Projekt „alt macht schule. Die generation 50+ 
und das, was sie zu sagen hat“ war, Freiwilligendienste für die jüngere und für die 
ältere generation miteinander zu verbinden. Dies lag nahe, da die Drk in hessen 
volunta ggmbh beides unter einem Dach anbietet. auf diese Weise sollte das ziel 
des europäischen Jahres, die gesellschaft für alle altersgruppen, umgesetzt wer-
den. Darüber hinaus sollte der Dialog der generationen im lebensraum schule 
seinen ausgangspunkt haben – dort, wo altersbilder diskutiert werden können 
und noch nicht gefestigt sind. 

Weitere ziele waren:
• raum für begegnungen zwischen alt und Jung in der schule und an vielen 

anderen orten zu schaffen;
• die Öffentlichkeit zu einem gedankenaustausch über engagement, Werte und 

solidarität zwischen den generationen anzuregen;
• altersdiskriminierung zu bekämpfen, klischees abzubauen und so ein neues bild 

vom Altern in unserer Gesellschaft zu finden;
• brücken zu bauen zwischen Jung und alt sowie
• den hohen stellenwert von freiwilligem engagement aufzuzeigen.

3.2 Der Projektablauf im Überblick

nachdem der Projektantrag im Januar 2012 bewilligt wurde, startete die akquise 
der Freiwilligen und schulen für das Projekt. Je eine jugendliche und eine ältere 
Person schlossen sich im rahmen ihres Freiwilligendienstes zusammen und bil-
deten ein tandem. Für die jungen Freiwilligen wurde die rechtsform eines FsJ 
gewählt. sie wurden jeweils an einer schule – der „stammschule“ des tandems – 
eingesetzt und leisteten etwa die hälfte ihrer Wochenstunden dort im regulä-
ren schulbetrieb ab. Die restliche zeit investierten sie in das Projekt „alt macht 
schule“. Die älteren Freiwilligen im FDag waren mit ihrem gesamten wöchentli-
chen stundenumfang von 10 bis 14 stunden am Projekt beteiligt.

nach einer intensiven schulung sowie der vorbereitung ihres einsatzes besuchten 
die Freiwilligen hessenweit schulklassen und diskutierten mit den schüler/-innen 
über Werte, engagement und solidarität zwischen den generationen. gemeinsam 
wurden im anschluss öffentlichkeitswirksame aktionen zu diesen themen erar-
beitet und umgesetzt. Die schulbesuche der tandems und die sich daraus erge-
benden aktionen fanden im zeitraum september bis Dezember 2012 statt. Der 
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offizielle Startschuss für die Tätigkeit der Freiwilligen-Tandems fiel am 6. Sep-
tember 2012 im beisein der damaligen bundesministerin für Familie, senioren, 
Frauen und Jugend, Dr. kristina schröder, sowie rund 150 geladener gäste in der 
martin-niemöller-schule in Wiesbaden. Die feierliche symbolische aussendung 
der tandems bildete den abschluss dieser auftaktveranstaltung.

Der einsatz der Freiwilligen wurde von regelmäßigen tandemtreffen und Öffent-
lichkeitsarbeit begleitet. auch die Fachtagung „alt macht schule. Die genera-
tion 50+ und ihre Potenziale für den schulalltag“ war teil des Projekts und mit 
rund 80 teilnehmer/-innen gut besucht. Die veranstaltung diente zum einen der 
bündelung der bisherigen ergebnisse des Projekts und der Weitergabe der erfah-
rungen, welche die beteiligten im rahmen ihrer tätigkeit sammeln konnten. Dar-
über hinaus wurden weitere, über das Projekt hinausgehende Fragestellungen 
diskutiert: Wie können die Potenziale älterer menschen im schulalltag genutzt 
werden – insbesondere vor dem hintergrund des ausbaus von ganztagsschulen? 
Welche einsatzmöglichkeiten können im rahmen von Freiwilligendiensten in 
schulen geschaffen werden? Wie können durch die Öffnung der schulen sowohl 
die Schulen selbst als auch die Freiwilligen der Generation 50+ profitieren?

nach abschluss des Projekts „alt macht schule“ im Dezember 2012 erfolgte eine 
ausführliche Dokumentation und auswertung der gewonnenen erkenntnisse 
durch die Drk in hessen volunta ggmbh.8

3.3 Die Gewinnung der teilnehmenden Freiwilligen und Schulen

Die ansprache und begleitung der Freiwilligen sowie der schulen während der 
Projektlaufzeit erfolgte hessenweit durch die pädagogischen berater/-innen der 
Drk in hessen volunta ggmbh. Dabei gestaltete sich die suche nach interessier-
ten jungen erwachsenen ohne komplikationen. Im allgemeinen ist der einsatzort 
„schule“ bei den Freiwilligen sehr beliebt. Die herausforderung besteht jedoch im 
rollenwechsel vom/von der schüler/-in zum/r FsJ-Freiwilligen. Da im rahmen 
unseres Projekts die übliche eingewöhnungsphase von drei monaten aufgrund der 
kurzen laufzeit nicht gegeben war, mussten die Freiwilligen bereits zu beginn ein 
ausreichendes selbstbewusstsein mitbringen.

Dieselbe voraussetzung galt für die älteren tandempartner/-innen, da auch sie 
sich zutrauen mussten, vor eine schulklasse zu treten. Dieser und weitere gründe 
führten dazu, dass die gewinnung der älteren Freiwilligen insgesamt mit deutlich 
mehr schwierigkeiten verbunden war als die der jüngeren. In Übereinstimmung 
mit den in abschnitt 2.3 dargestellten ergebnissen des Freiwilligensurveys, der 
älteren menschen ab 60 Jahren ein in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegenes 

8 Die Projektdokumentation mit Bericht über die Fachtagung kann über die Autorinnen bezogen werden.
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engagement attestiert (bmFsFJ 2010a: 155 f.), stießen wir zunächst auf eine hohe 
grundsätzliche bereitschaft zur freiwilligen tätigkeit. als der einsatz sich kon-
kretisierte, sagten jedoch einige Interessent/-innen aus unterschiedlichen beweg-
gründen wieder ab, u. a. wegen familiärer Verpflichtungen, finanzieller Gründe 
oder zeitlicher Überlastung. Ältere männer waren eher als Frauen bereit, den mit 
dem Projekt verbundenen herausforderungen zu begegnen, auch dies ein befund 
analog zum Freiwilligensurvey. so liegt einerseits der anteil der engagierten män-
ner mit durchschnittlich 40 Prozent immer noch deutlich über dem der Frauen mit 
32 Prozent (bmFsFJ 2010a: 167 f.). andererseits spricht auch die inhaltliche aus-
richtung des Projekts „alt macht schule“ verstärkt männer an: „Frauen arbeiten 
mehr am menschen und männer mehr an der sache“ (bmFsFJ 2010a: 167), so 
überspitzt formulieren es die verfasser/-innen des Freiwilligensurveys. Während 
also Frauen sich eher im sozialen oder kirchlichen bereich für senior/-innen oder 
menschen mit behinderungen engagieren, setzen männer ihren Fokus stärker auf 
politisches oder berufsbezogenes Engagement, häufig auch in verantwortungsvol-
ler Position (bmFsFJ 2010a: 157, 169).

Da die gewinnung der älteren Freiwilligen sich schwieriger gestaltete als erwar-
tet, mussten die rahmenbedingungen des Projekts angepasst werden: so wurden 
die ursprünglich geplanten zwei zyklen der schulbesuche (im Frühjahr und im 
herbst) auf einen und die geplante zahl der tandems von sechs auf fünf reduziert. 
nach Überwindung dieser anlaufschwierigkeiten startete „alt macht schule“ 
schließlich mit fünf Freiwilligen-tandems, jeweils bestehend aus einem FDag-
Freiwilligen (ausschließlich männern) und einem/-r Freiwilligen im FsJ (zwei 
Frauen und drei männern).

auch die akquise der schulen verlief zunächst zögerlich. trotz der teils jahrelan-
gen zusammenarbeit der Drk in hessen volunta ggmbh mit den schulen war 
aufgrund der unbekannten komponente im Projekt eine deutliche skepsis zu spü-
ren. Darüber hinaus ließ sich das Projekt in die Jahresplanung vieler schulen nicht 
mehr einfügen. mit der ansprache der schulen konnte erst im Frühjahr begonnen 
werden, ein zeitpunkt, zu dem das curriculum für das nächste schuljahr meist 
schon feststand. zwar wäre es teilweise möglich gewesen, den einsatz der Freiwil-
ligen in Projekttage der schulen zu integrieren, diese fanden jedoch in der regel in 
der zweiten hälfte des schuljahres (und damit nach dem Projektzeitraum) statt. so 
musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, um die schulleitungen für die 
Idee zu gewinnen, dass engagierte „laien“ während des Unterrichts in Dialog mit 
den schüler/-innen treten. Und wenn der/die schulleiter/-in positiv gestimmt war, 
bedeutete dies keineswegs, dass auch die lehrer/-innen das Projekt bereitwillig 
unterstützten. mit viel energie und zeit überwanden wir die anfängliche zurück-
haltung, so dass die nachfrage interessierter schulen schließlich stieg und sich 
sogar über die Projektlaufzeit hinaus erstreckte.
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3.4 Der Einsatz der Freiwilligen-tandems

Die tandems nahmen zunächst kontakt zu den als ansprechpartner/-innen fungie-
renden lehrkräften an den schulen auf, um die Unterrichtsbesuche inhaltlich und 
terminlich abzustimmen. Danach besuchten die tandems klassen in der „stamm-
schule“ des/der Freiwilligen im FsJ und in weiteren schulen der Umgebung. Im 
rahmen der meist drei Unterrichtsbesuche diskutierten sie mit den schüler/-innen 
themen wie Werte und generationenverständnis und erarbeiteten gemeinsam 
kleine Projekte.

Dabei gingen die Freiwilligen unterschiedlich vor. sie nutzten nach vorheriger schu-
lung durch die Drk in hessen volunta ggmbh methoden wie Diskussionsrunden 
oder rollenspiele. ziel war es, mit den klassen eine gemeinschaftliche aktion zu 
entwickeln und durchzuführen, die das Umfeld und somit die lokale Öffentlich-
keit für diese themen interessiert und sensibilisiert. aus diesem grund wurde das 
gesamte Projekt durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet, um beispielsweise auch die 
regionale Presse für die berichterstattung zu gewinnen.

aus der arbeit mit den schüler/-innen im rahmen der Unterrichtsbesuche der 
tandems entstanden ganz unterschiedliche aktionen. so entschieden sich die 
schüler/-innen des Fachs hauswirtschaft einer berufsschule in hanau für ein 
gemeinsames Projekt mit den bewohner/-innen des gegenüberliegenden Wohn-
stifts: vorweihnachtliches Plätzchenbacken. nachdem die aktion während des 
Unterrichts gemeinsam mit dem Freiwilligen-tandem geplant wurde, diente ein 
erster besuch der schüler/-innen im Wohnstift dem gegenseitigen kennenler-
nen. Wie im Projekt „alt macht schule“ auch, bildeten sich während dieses ers-
ten besuchs tandems aus alt und Jung, die bis zum abschluss des Projekts beste-
hen bleiben sollten. Im anschluss zeigten die bewohner/-innen des Wohnstifts 
den schüler/-innen ihre Wohneinheiten. beim zweiten treffen holten die ange-
henden bäcker/-innen und hauswirtschafter/-innen die älteren menschen (die 
meist auf den rollstuhl angewiesen waren) von ihren zimmern ab. In der back-
stube der gegenüberliegenden berufsschule wurden rezepte ausgetauscht und 
Plätzchen gebacken. Den abschluss der gemeinsamen aktion bildete eine kleine 
Weihnachtsfeier im Wohnstift einige tage später. sowohl bei den schüler/-innen 
als auch bei den bewohner/-innen des Wohnstifts kam die aktion sehr gut an. 
Für viele schüler/-innen war der Umgang mit älteren menschen – außerhalb der 
eigenen Familie – etwas neues und ein anlass, ihre bisherigen einstellungen 
zum thema „alter(n)“ zu überdenken. Die kooperation der berufsschule und des 
Wohnstifts im rahmen des Projekts „alt macht schule“ schloss sich an vorange-
gangene generationenübergreifende Projekte der beiden Institutionen an und wird 
vermutlich weitere gemeinsame aktionen nach sich ziehen. 

Rehse & Wollny, Alt macht Schule
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Die schüler/-innen einer gymnasialen oberstufe in Wiesbaden entwickelten die 
Idee für eine öffentlichkeitswirksame aktion in der Wiesbadener Innenstadt. Wäh-
rend der Unterrichtsbesuche erarbeiteten die schüler/-innen zunächst gemein-
sam mit dem Freiwilligen-tandem den ablauf. Die aktion wurde dann im rahmen 
eines Wandertags der klasse realisiert. eine schülergruppe stellte in der Fußgän-
gerzone situationen in der beziehung zwischen alt und Jung nach. In den vorbe-
reiteten spielszenen verhielten sich Jugendliche zum beispiel unverschämt gegen-
über Älteren oder stellten andere klischees nach. Daran anknüpfend befragte eine 
zweite gruppe Passanten zu vorurteilen der generationen. sie stellten Fragen 
wie „Ist die heutige Jugend verwöhnt und respektlos?“ oder „haben ältere men-
schen erfahrung mit moderner technik?“. so ergaben sich gespräche darüber, 
wie klischees den blick auf die jeweils andere generation verstellen können. Die 
dritte gruppe erstellte eine Filmdokumentation über die aktion. Die schüler/-
innen zeigten bei der Planung und Umsetzung der aktion großes engagement und 
waren mit spaß bei der sache. sie waren teilweise selbst überrascht von den reak-
tionen der Passant/-innen, die weniger vorurteile hatten als erwartet. Der hessi-
sche rundfunk sendete einen beitrag über die aktion.

3.5 Die pädagogische Begleitung der Freiwilligen

Während der gesamten laufzeit des Projekts wurden die Freiwilligen durch die 
Drk in hessen volunta ggmbh pädagogisch begleitet. Jedem tandem war ein/e 
pädagogische/r berater/-in aus dem beratungscenter der jeweiligen region als 
direkte/r ansprechpartner/-in zugeordnet. Die berater/-innen standen beispiels-
weise für Fragen der Freiwilligen und teilnehmenden schulen zur verfügung, 
unterstützten die Freiwilligen nach bedarf bei der Planung ihres einsatzes und 
waren bei den erarbeiteten aktionen anwesend.

vor aufnahme der tätigkeit wurden die Freiwilligen im rahmen einer dreitägi-
gen schulung auf ihren einsatz vorbereitet.9 Inhalte der schulung waren zunächst 
das kennenlernen der tandems aus Jung und alt sowie das Überprüfen eige-
ner klischees über die jeweils andere generation. ein abgleich der erwartun-
gen an die andere generation sowie an das Projekt selbst und die Drk in hessen 
volunta ggmbh fand ebenso raum wie der abbau von Ängsten v. a. der älteren 
generation, ohne pädagogische ausbildung vor jugendlichen schüler/-innen zu 
bestehen.10 Die Freiwilligen beschäftigten sich mit themen wie „Werte“, „enga-
gement“ und „solidarität“, wobei der Fokus auf der intergenerationellen Perspek-
tive lag. schließlich begannen die tandems mit der entwicklung von methoden für 
ihre schulbesuche und die damit verbundenen öffentlichkeitswirksamen aktionen.

9 Die jungen Freiwilligen nahmen darüber hinaus noch an den regulären FSJ-Seminaren teil.
10 Lediglich einer der älteren Freiwilligen hatte als ehemaliger Lehrer umfangreiche pädagogische Vorerfahrung, die 

übrigen Freiwilligen hatten eine nichtpädagogische Berufslaufbahn hinter sich.
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Für einen regelmäßigen austausch der Freiwilligen gemeinsam mit den 
ansprechpartner/-innen seitens der Drk in hessen volunta ggmbh fanden wäh-
rend der laufzeit des Projekts monatliche tandemtreffen statt. Diese insgesamt 
fünf Treffen boten Gelegenheit zur Reflexion des Einsatzes und zum Erfahrungs-
austausch der tandems untereinander. es wurden inhaltliche und organisatori-
sche Fragen geklärt sowie besondere veranstaltungen wie die auftaktveranstal-
tung und die Fachtagung vorbereitet. auch die Dokumentation ihres einsatzes 
durch die Freiwilligen war teil der tandemtreffen. Im rahmen des letzten treffens 
im Dezember wurde das engagement der tandems durch die geschäftsführung 
und den Projektleiter der Drk in hessen volunta ggmbh gewürdigt, und die Frei-
willigen wurden offiziell verabschiedet.

Für die Drk in hessen volunta ggmbh war die inhaltliche gestaltungsfreiheit 
ihres eigenen einsatzes durch die Freiwilligen ein zentraler bestandteil des Pro-
jekts „alt macht schule“, um so auch der Individualität der beteiligten rechnung 
zu tragen und ihnen die möglichkeit zu geben, ihre vielfältigen vorerfahrungen für 
die tätigkeit zu nutzen. Dieser anspruch widersprach zum teil dem ausgepräg-
ten Wunsch der Freiwilligen nach konkreten vorgaben für ihren einsatz. Des Wei-
teren führte der vorsprung an lebenserfahrung der älteren tandempartner ver-
einzelt dazu, dass diese das tandem dominierten und die jüngeren Freiwilligen 
schwierigkeiten hatten, eigene sichtweisen einzubringen. Unsere erfahrungen 
zeigten, dass aufgrund der besonderen herausforderungen, die mit dem Projekt 
einhergingen, eine sehr enge pädagogische begleitung durch die Drk in hessen 
volunta ggmbh notwendig war.

4. Resümee und Ausblick

Der demografische Wandel bringt für die Gesellschaft erhebliche Herausforde-
rungen mit sich. Die träger von Freiwilligendiensten in Deutschland stehen in die-
sem zusammenhang vor der aufgabe, trotz der verschiebung der altersstruktur 
auch in zukunft ausreichend Freiwillige für ein engagement zu motivieren. hier-
für ist es einerseits erforderlich, einen größeren anteil der Jugendlichen und jun-
gen erwachsenen für das absolvieren eines Freiwilligen Jahres zu begeistern.11 
andererseits sollte eine verstärkte ansprache der älteren generation erfolgen, mit 
dem ziel, diese für einen Freiwilligendienst wie FDag oder bFD 27+ zu gewinnen. 
Im hier vorgestellten Projekt „alt macht schule“ wurde durch das tandem-Prinzip 
der einsatz von Älteren mit dem engagement junger Freiwilliger verbunden. 

11 Voraussetzung hierfür ist eine fundierte Kenntnis der Zielgruppe, ihrer Lebenswelten und Motive, einen Freiwil-
ligendienst zu absolvieren. Studien wie der Freiwilligensurvey oder die Shell Jugendstudie befassen sich u. a. auch 
mit diesen Themen. Die DRK in Hessen Volunta gGmbH führte im Jahr 2012 mit dem Markt- und Sozialfor-
schungsinstitut Sinus eine großangelegte Studie speziell zum Thema „Freiwilligendienste von jungen Erwachsenen“ 
durch. Im Rahmen dieses Projekts wurden über 2.000 aktuelle und ehemalige Freiwillige, Bewerber/-innen sowie 
Abbrecher/-innen zu ihren Beweggründen und Erfahrungen befragt. 
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Der besondere stellenwert eines generationenübergreifenden Freiwilligendiens-
tes liegt darin, dass er eine gelegenheit für begegnung und austausch verschie-
dener generationen bietet, die in der heutigen zeit nicht mehr selbstverständlich 
ist. Die suche nach tandempartner/-innen für das Projekt war jedoch mit mehr 
schwierigkeiten verbunden als erwartet. Während die jüngeren Freiwilligen sich 
auch wegen der attraktivität des einsatzorts schule gern zur teilnahme bereit 
erklärten, war die gewinnung Älterer herausfordernder. Dies ist nicht zuletzt auf 
den mit dem Projektzeitraum verbundenen zeitdruck zurückzuführen: Wie auch 
unsere sonstigen erfahrungen mit dem FDag zeigen, ist die gewinnung von Frei-
willigen in diesem bereich sehr zeitaufwändig, das „matching“ von teilnehmer/-
innen und einsatzstellen schwierig. Im rahmen des Projekts war ein langwieriger 
auswahlprozess jedoch nicht möglich, so dass die rahmenbedingungen angepasst 
werden mussten. Um die gewinnung älterer Freiwilliger für zukünftige Projekte 
oder „reguläre“ Freiwilligendienste zu erleichtern, ist es sinnvoll, die lebenswel-
ten älterer menschen und vor allem ihre motive, sich im rahmen von Freiwilli-
gendiensten zu engagieren, noch besser kennenzulernen. zwar existieren viele 
erhebungen zum bürgerschaftlichen engagement insgesamt, auch der älteren 
generation; studien zum einsatz von Älteren in Freiwilligendiensten sind jedoch 
selten. Darüber hinaus ist der auf- bzw. ausbau von netzwerken ratsam. Durch 
kooperationen mit Freiwilligenagenturen und seniorenbüros wie auch mit Unter-
nehmen im rahmen eines „Übergangsmanagements“ können neue zugangswege 
zu potenziell engagierten der älteren generation eröffnet werden.

Die anforderungen an die Freiwilligen, die mit dem einsatz im rahmen des 
Projekts einhergingen, waren hoch: einerseits wurden von der Drk in hessen 
volunta ggmbh bewusst wenig vorgaben hinsichtlich der inhaltlichen gestaltung 
des einsatzes in der schule gemacht, was ein hohes maß an kreativität und eigen-
initiative bei den teilnehmer/-innen erforderte. andererseits mussten die Freiwil-
ligen sich zutrauen, vor schulklassen zu treten und mit den schüler/-innen zu dis-
kutieren, brauchten also ein gewisses selbstbewusstsein. Diese anforderungen 
trugen vermutlich dazu bei, dass die gewinnung der älteren Freiwilligen zunächst 
schleppend anlief. Um die damit verbundenen befürchtungen aufzufangen, die 
auch bei den letztendlichen teilnehmer/-innen bestanden, war nach Projektstart 
eine enge pädagogische begleitung notwendig. eine positive erfahrung in die-
sem zusammenhang war die größtenteils sehr gute kooperation der Freiwilli-
gen-tandems. Die jungen erwachsenen im FsJ fungierten bei den schulbesuchen 
zum teil als „brücke“ zwischen ihren älteren tandempartnern und den schüler/-
innen, ein deutlicher Vorteil des Tandem-Prinzips. Aber auch die Jungen profitier-
ten von den erfahrungen der Älteren, die diese beispielsweise aus ihrem berufsle-
ben mitbrachten. Um diese intergenerationellen austausch- und lernprozesse in 
gang zu bringen und zu fördern, ist wiederum eine regelmäßige begleitung und 
moderation durch die hauptamtlichen Projektbeteiligten hilfreich – ebenso wie 
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ausreichend zeit zur annäherung, die allerdings im rahmen des Projekts auf-
grund des beschriebenen zeitdrucks nicht immer gegeben war.

beinahe ebenso wichtig wie der austausch zwischen den generationen war der 
austausch innerhalb der generationen, für den während der von mitarbeiter/-
innen der Drk in hessen volunta ggmbh moderierten tandemtreffen ebenfalls 
gelegenheit geschaffen wurde. so konnten die Jüngeren ebenso wie die Älteren 
untereinander ihre erfahrungen diskutieren. Der austausch innerhalb der eigenen 
generation sowie die pädagogische begleitung unterstützten manche eher zurück-
haltenden Jüngeren dabei, ihre standpunkte zu vertreten und sich in der zusam-
menarbeit im tandem ebenso einzubringen wie ihr tandempartner.

Der schule als einsatzort der „alt macht schule“-Freiwilligen kam eine zentrale 
bedeutung zu. Das Projekt ermöglichte den schüler/-innen eine Wahrnehmung 
anderer lebenswirklichkeiten und wirkte sich bei einigen sogar auf die Überle-
gungen für die spätere berufswahl aus. Die möglichkeit, sich bürgerschaftlich 
zu engagieren, war vielen schüler/-innen der beteiligten klassen neu. hier bestä-
tigte sich ein befund, den die enquete-kommission schon vor über zehn Jahren in 
ihrem bericht beschrieb: „Frühe engagementförderung kann […] nicht allein den 
Familien zugeschrieben werden. mit abnehmender Prägekraft familiärer und mili-
euspezifischer Traditionen und Orientierungen wächst die Bedeutung und Verant-
wortung gesellschaftlicher Institutionen und Instanzen“ (enquete-kommission 
2002: 98). Da in schulen nahezu alle kinder und Jugendlichen erreicht werden, 
können hier jungen menschen mit unterschiedlichem hintergrund zugangswege 
zum engagement eröffnet werden – auch denjenigen, die in diesem bereich bisher 
eher unterrepräsentiert sind. Das erlernen bürgerschaftlichen engagements sollte 
daher ein selbstverständlicher bestandteil des schulischen bildungs- und erzie-
hungsauftrags werden. Wie sich auch bei der ansprache von schulen für das Pro-
jekt „alt macht schule“ zeigte, ist hierfür jedoch eine weitere Öffnung der schu-
len gegenüber dem gemeinwesen notwendig, denn „gerade für junge menschen 
sind ‚vorbilder‘ wichtig, engagierte aus ihrem unmittelbaren lebensumfeld, die 
sie erleben und befragen können, von denen sie lernen und an denen sie sich ori-
entieren können. auf diese Weise entwickeln sich bereitschaft und Fähigkeit zum 
bürgerschaftlichen engagement“ (enquete-kommission 2002: 8). 

Projekte wie „alt macht schule“ sind ein schritt auf dem Weg zu dieser Öffnung 
der schulen, wie auch die positive resonanz der beteiligten schulen gezeigt hat. 
eine dauerhafte Integration von bürgerschaftlichem engagement in den schulall-
tag erfordert auf seiten der träger von Freiwilligendiensten jedoch, sich dem Pla-
nungsrhythmus der schulen anzupassen. eine große schwierigkeit bei der anspra-
che von schulen für das Projekt war der festgelegte zeitrahmen des Projekts, der 
sich in die Jahresplanung vieler schulen nicht einfügen ließ. Für eine enge koope-
ration mit den schulen müssen träger daher deren Planungsrhythmus analysieren 
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und in ihrem angebot berücksichtigen; nur so kann eine ausreichende vorlaufzeit 
für schulen, träger und Freiwillige geschaffen werden. Darüber hinaus ist vorab 
einiges an Überzeugungsarbeit notwendig, um den entscheidungsträgern im bil-
dungsbereich, den schulleitungen und später auch den beteiligten lehrkräften die 
vorteile eines Freiwilligeneinsatzes zu verdeutlichen. nur durch die aktive Unter-
stützung von seiten der schulbehörden und schulen (etwa durch die bereitstel-
lung geeigneter räumlichkeiten, zeitlicher Freiräume, fester ansprechpersonen 
und finanzieller Mittel sowie gelebte Anerkennungskultur) kann der Einsatz von 
Freiwilligen zur Win-Win-situation für alle beteiligten werden.

Das Projekt „alt macht schule“ lieferte uns, den mitarbeiter/-innen der Drk in 
hessen volunta ggmbh, viele anregungen für die tägliche arbeit mit Freiwilli-
gen und einsatzstellen. Das tandem-modell, also die zusammenarbeit von zwei 
Freiwilligen im team, hat sich bewährt und wird mit den gewonnenen erfahrun-
gen auch auf andere bereiche übertragen. ein beispiel hierfür ist ein erst kürzlich 
gegründetes tandem im Werra-meißner-kreis in nordhessen: ein aha!-Freiwil-
liger 12 im rollstuhl und ein FDag-Freiwilliger sind gemeinsam für einen rund-
funksender im einsatz. auch in weiteren bereichen, wie z. b. dem bürgerschaftli-
chen engagement von migrant/-innen, kann das Prinzip des gemeinschaftlichen 
einsatzes von zwei Freiwilligen angewendet werden. Die tätigkeit als tandem ist 
allerdings kein selbstläufer: Die annäherung der tandempartner/-innen benötigt 
zeit, muss pädagogisch unterstützt werden und kann im einzelfall – z. b. aufgrund 
persönlicher Differenzen – auch scheitern. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
die kombination von zwei verschiedenen Freiwilligendiensten oftmals gewissen 
beschränkungen unterworfen ist, beim bFD beispielsweise aufgrund der kontin-
gentierung, beim FDag wegen der zeitlichen grenzen des einsatzes.

Die Drk in hessen volunta ggmbh baut den einsatz Älterer im rahmen des 
FDag ebenso wie spezielle generationenübergreifende Freiwilligendienste wei-
ter aus. Die erfahrungen von „alt macht schule“ helfen uns dabei, die ansprache 
noch gezielter an den bedürfnissen der älteren generation auszurichten und neue 
zugangswege zur zielgruppe zu erschließen. Die schule als einsatzort für Ältere 
oder generationenübergreifende Freiwilligen-tandems hat sich bewährt, da sie ein 
idealer ort der begegnung von Jung und alt ist.13 voraussetzung hierfür ist, dass 
die Planung des einsatzes an die Planung des schuljahrs angepasst wird. Die the-
men „Werte“, „engagement“ und „solidarität zwischen den generationen“, die 
von den „alt macht schule“-tandems in unterschiedlicher Form genutzt wurden, 

12 Aha! ist eine besonders flexible Form des Freiwilligendienstes der DRK in Hessen Volunta gGmbH und bietet 
Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Nach einer Pilotphase von 2009 
bis 2012 gehört der Dienst mittlerweile zum festen Angebot.

13 FDaG-Freiwillige der DRK in Hessen Volunta gGmbH sind jedoch nicht nur in Schulen, sondern beispielsweise auch 
in Kindergärten, Seniorentreffs, Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Kleiderläden im Einsatz.
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erwiesen sich als guter einstieg in den austausch der generationen und können 
auch von zukünftigen Freiwilligen eingesetzt werden. 

abschließend lässt sich sagen, dass das Projekt „alt macht schule“ ein vielverspre-
chender ansatz war, Freiwilligendienste für die jüngere und die ältere generation 
miteinander zu verbinden. Die positiven erfahrungen, die alle Projektbeteiligten 
machen durften, überwogen die oben beschriebenen hemmnisse deutlich. hier 
sind vor allem der persönliche einsatz und die größtenteils sehr gute zusammen-
arbeit der Freiwilligen-tandems zu betonen. mit viel engagement und kreativität 
brachten sie sich in das Projekt ein, erarbeiteten gemeinsam Inhalte für die Unter-
richtsbesuche und aktionen und setzten diese erfolgreich um. auch die schüler/-
innen der beteiligten schulen sowie die schulleitungen und verantwortlichen 
lehrkräfte waren mehrheitlich mit offenheit und Freude bei der sache. gemein-
sam wurden vielfältige aktionen durchgeführt, die das thema des Projekts auch 
aus den klassenzimmern hinaustrugen. Der einsatz der Freiwilligen-tandems in 
den schulen eröffnete kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen zugänge 
zum engagement. Und nicht zuletzt regten die zahlreichen begegnungen zwi-
schen alt und Jung und der damit verbundene austausch dazu an, altersbilder zu 
reflektieren und Klischees zwischen den Generationen zu überdenken. So konnte 
das Projekt „alt macht schule“ dazu beitragen, die Diskussion über die herausfor-
derungen des demografischen Wandels zu versachlichen und den Blick auf die viel-
fältigen Potenziale älterer menschen zu lenken.
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