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ABSTRACT 

Die vorliegende Master-Thesis befasst sich mit unbegleiteten Minderjährigen, welche in der 

Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben. Aufgrund des laufenden Asylverfahrens leben diese 

Kinder und Jugendlichen in Unsicherheit, was die Frage nach der Gestaltung ihrer Zukunft 

betrifft. Gemäss der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen hat sich die Suche nach 

einer angemessenen Zukunftsperspektive für unbegleitete Minderjährige systematisch am 

Wohl des Kindes zu orientieren. In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, 

inwiefern Sozialberichte aus den Herkunftsländern zur Umsetzung dieses Anspruchs der 

Kinderrechte beitragen können. Anhand eines Praxisprojektes und einer qualitativen Unter-

suchung werden die Rolle der betroffenen Minderjährigen selbst sowie die Einschätzung 

ihrer professionellen Bezugspersonen in der Schweiz analysiert. Die Ergebnisse attestieren 

den Sozialberichten grosses Potenzial als Instrument zur Festlegung von Zukunftsperspekti-

ven im Sinne des Kindeswohls in angezeigten Fällen, da sie wesentliche Informationsele-

mente aus den Herkunftsländern liefern und eine neuartige Kooperation mit den Familien der 

Kinder und Jugendlichen ermöglichen. Die Frage nach der Zukunftsgestaltung betrifft den 

Kern der unsicheren Lebenslage der Minderjährigen und löst deshalb grundlegende Hoff-

nungen und Ängste aus. In diesem Kontext werden die Chancen, Risiken und Vorausset-

zungen für eine gelingende Projektumsetzung veranschaulicht. Als Bezugsrahmen der Mas-

ter-Thesis dient die Theorie von Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession, welche sich 

dafür einzusetzen hat, dass die Einhaltung von Kinderrechten gewährleistet wird.   
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1 EINLEITUNG	  

1.1 Ausgangslage	  

Aktuell	  reisen	  jährlich	  mehrere	  hundert	  Minderjährige	  ohne	  Begleitung	  ihrer	  Eltern	  in	  die	  Schweiz	  ein	  
und	  ersuchen	  um	  Asyl	  (vgl.	  Bundesamt	  für	  Migration	  –	  BFM,	  2014).	  Die	  meisten	  unter	   ihnen	  haben	  
die	  oft	  beschwerliche	  Reise	  auf	  sich	  genommen,	  weil	  sie	  in	  ihrer	  Heimat	  keine	  Zukunftsperspektiven	  
sehen	  –	  sei	  dies	  aufgrund	  einer	  politischen,	  wirtschaftlichen	  oder	  persönlichen	  Krisensituation	  oder	  
aufgrund	  einer	  akuten	  Bedrohung	  an	  Leib	  und	  Leben.	  Aber	  auch	  nach	   ihrer	  Ankunft	   in	  der	  Schweiz	  
sind	   ihre	   langfristigen	  Aussichten	  ungewiss:	   aufgrund	  der	  aktuellen	  Rechtslage	  erhalten	  viele	  unter	  
ihnen	  kein	  Aufenthaltsrecht	  und	  somit	  keine	  Chance,	  sich	  auf	  legaler	  Basis	  ein	  Leben	  in	  der	  Schweiz	  
aufzubauen.	   Es	   stellt	   sich	   somit	   die	   Frage,	  welche	   nachhaltigen	   Perspektiven	   für	   diese	   Kinder	   und	  
Jugendlichen	  existieren.	  Als	   langfristige	   Zukunftsperspektive	   für	   unbegleitete	  minderjährige	  Asylsu-‐
chende	  sind	  drei	  Möglichkeiten	  denkbar:	  Die	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland,	  die	  langfristige	  Integration	  
im	  Aufnahmeland	  oder	  die	  Familienzusammenführung	   in	  einem	  Drittland.	  Es	  gilt	   in	   jedem	  Einzelfall	  
zu	  klären,	  welche	  dieser	  Optionen	  den	  Schutzbedürfnissen	  und	  dem	  Wohl	  des	  Kindes	  am	  besten	  ent-‐
spricht.	  

Zurzeit	  werden	  diese	  Fragen	  in	  der	  Schweiz	  ausschliesslich	  im	  Rahmen	  des	  Asylverfahrens	  beantwor-‐
tet.	  Das	  Asyl-‐	  und	  Ausländergesetz1	  regelt,	  welchen	  ausländischen	  Personen	  ein	  langfristiger	  Aufent-‐
halt	  in	  der	  Schweiz	  ermöglicht	  wird.	  Ersucht	  ein	  unbegleiteter	  Minderjähriger	  in	  der	  Schweiz	  um	  Asyl,	  
prüft	  das	  Bundesamt	  für	  Migration,	  ob	  die	  Flüchtlingseigenschaft	  gemäss	  der	  Definition	  der	  Genfer	  
Flüchtlingskonvention	  erfüllt	   ist	  oder	  ob	  Anspruch	  auf	  einen	  anderen	  Schutzstatus	  besteht.	  Es	  stellt	  
sich	  die	  Frage,	  ob	  dieser	  Abklärungsprozess	  in	  der	  aktuellen	  Praxis	  den	  Ansprüchen	  der	  Kinderrechte	  
genügt.	   Aus	   der	   Kinderrechtskonvention	   ergeben	   sich	   folgende	  Anforderungen	   an	   eine	   dauerhafte	  
Zukunftsperspektive	   für	   unbegleitete	  Minderjährige:	   Sie	  muss	   dem	  Wohl	   des	   Kindes	   entsprechen,	  
seinen	  Schutzbedürfnissen	  gerecht	  werden,	  seine	  Meinung	  berücksichtigen	  und	  wenn	  immer	  möglich	  
den	  Umstand	  der	  Trennung	  von	  den	  Eltern	  beheben	  (vgl.	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  2005,	  
S.	  22).	  Zudem	  sind	  Asylgesuche	  von	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  prioritär	  zu	  behandeln,	  damit	   in-‐
nert	  nützlicher	  Frist	  ein	  fairer	  Entscheid	  getroffen	  werden	  kann	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  18;	  AsylG	  Art.	  17,	  Abs.	  
2bis).	  In	  der	  gängigen	  Praxis	  der	  Schweizer	  Asylbehörden	  hingegen	  ist	  zu	  beobachten,	  dass	  mit	  einem	  
Asylentscheid	  oft	  bis	  zur	  Volljährigkeit	  der	  Betroffenen	  abgewartet	  wird	  (vgl.	  Netzwerk	  Kinderrechte	  
Schweiz,	  2009	  und	  2014;	  Graf	  Mousa,	  2013b).	  Damit	  setzen	  die	  Asylbehörden	  sich	  dem	  Verdacht	  aus,	  
eine	   fundierte	  Abklärung	  über	  die	  am	  besten	   für	  das	  Kindeswohl	  geeignete	  Zukunftsperspektive	  zu	  
umgehen,	  weil	  die	  Betroffenen	  nach	  dem	  Erreichen	  der	  Volljährigkeit	  nicht	  mehr	  unter	  die	  Schutzbe-‐
stimmungen	  der	  Kinderrechtskonvention	  fallen	  (vgl.	  Braunschweig,	  2007).	  	  

Das	  Netzwerk	  Kinderrechte	  Schweiz	  (2014,	  S.	  39)	  empfiehlt	  in	  seinem	  Bericht	  über	  die	  aktuelle	  Lage	  
der	  Kinderrechte	  in	  der	  Schweiz,	  beim	  professionellen	  Umgang	  mit	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  sei	  
die	   Suche	   nach	   langfristigen	   Zukunftsperspektiven	   prioritär	   zu	   berücksichtigen.	   Die	   Abklärung	   der	  
besten	  nachhaltigen	  Lösung	  für	  unbegleitete	  minderjährige	  Asylsuchende	  ist	  ein	  komplexer	  Prozess.	  
Sie	   hat	   sich	   auf	  möglichst	   objektive	   Informationen	   zu	   stützen,	   um	   den	   Anforderungen	   der	   Kinder-‐
rechte	  gerecht	  zu	  werden.	  Als	  Grundlage	  für	  eine	  Entscheidung,	  ob	  die	  Zukunft	  der	  betroffenen	  Min-‐
derjährigen	  im	  Aufnahmeland,	  im	  Herkunftsland	  oder	  in	  einem	  Drittstaat	  liegt,	  sind	  folglich	  fundierte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Eine	  Zusammenstellung	  aller	  relevanten	  rechtlichen	  Grundlagen	  findet	  sich	  im	  Anhang	  8.1.	  
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Situationsanalysen	  notwendig.	  Dazu	  gehört	  erstens	  ein	  ganzheitlicher	  Blick	  auf	  die	  Lebensumstände	  
und	  Perspektiven	  der	  Minderjährigen	  in	  der	  Schweiz.	  Das	  zweite	  entscheidende	  Informationselement	  
ist	  eine	  vertiefte	  Evaluation	  der	   individuellen	  Situation	   im	  Herkunftsland.	  Fundamentale	  Bedeutung	  
kommt	  dabei	   stets	  der	  Frage	  zu,	  ob	  eine	  Familienzusammenführung	   im	   Interesse	  des	  Kindes	  wäre.	  
Falls	  kein	  Kontakt	  zur	  Herkunftsfamilie	  besteht,	  ist	  die	  Suche	  nach	  den	  Eltern	  des	  Kindes	  sowie	  ande-‐
ren	  Familienangehörigen	  einzuleiten	  (vgl.	  United	  Nations	  High	  Commissioner	  for	  Refugees	  –	  UNHCR,	  
2011,	  S.	  50).	  In	  einem	  vor	  Ort	  erstellten	  Sozialbericht	  können	  die	  Haltung,	  Möglichkeiten	  und	  Gren-‐
zen	  der	  Herkunftsfamilie	  in	  Bezug	  auf	  die	  Gestaltung	  der	  Zukunft	  ihres	  Kindes	  aufgezeigt	  werden.	  Die	  
Gegenüberstellung	  der	  beiden	  Situationsanalysen	   führt	   zu	  einer	  begründeten	  Einschätzung,	  welche	  
langfristige	  Lösung	  dem	  Wohl	  des	  Kindes	  am	  besten	  entspricht.	  Wesentliche	  Bedeutung	  kommt	  da-‐
bei	  einer	  angemessenen	  Beteiligung	  der	  betroffenen	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  an	  jeder	  Etappe	  
dieses	  Prozesses	  zu.	   Ihre	  Ansichten	  sind	  unter	  Beachtung	  des	  Alters	  und	  der	  Reife	   in	  den	  Entschei-‐
dungsprozess	  einzubeziehen	  (vgl.	  Separated	  Children	  in	  Europe	  Programme	  –	  SCEP,	  2012,	  S.	  53).	  	  

1.2 	  Begriffe	  und	  Sprachgebrauch	  

In	   der	   Fachliteratur	   finden	   sich	   verschiedene	   Begriffe,	   welche	   mit	   unterschiedlichen	   Nuancen	   die	  
Zielgruppe	  dieser	  Arbeit	  bezeichnen.	   Es	   folgt	   zur	  Einführung	  ein	   kurzes	  Glossar	  dieser	  Begriffe	  und	  
ihrer	  Verwendung	   in	  der	  vorliegenden	  Master-‐Thesis,	  um	  mit	  einem	  klaren	  Blick	  auf	  den	  Sprachge-‐
brauch	  in	  die	  Thematik	  einzusteigen.	  	  

UMA	  –	  Unbegleitete	  minderjährige	  Asylsuchende	  
UMA	  sind	  diejenigen	  Personen	  unter	  18	  Jahren,	  welche	  ausserhalb	  ihres	  Herkunftsstaates	  ein	  Asylge-‐
such	  gestellt	  haben	  und	  nicht	  von	  einem	  Erwachsenen	  betreut	  werden,	  der	  von	  Gesetzes	  wegen	  oder	  
gewohnheitsmässig	   für	   ihre	  Betreuung	  verantwortlich	   ist	   (vgl.	  Ausschuss	   für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  
2005,	  S.	  5).	  Der	  Begriff	  Asylsuchende/r	  meint	  eine	  Person,	  welche	  den	  Flüchtlingsstatus	  anstrebt	  und	  
sich	  in	  einem	  laufenden	  Anerkennungsverfahren	  gemäss	  der	  Genfer	  Flüchtlingskonvention	  von	  1951	  
befindet.	  Der	  Begriff	  UMA	  ist	  in	  der	  deutschsprachigen	  Schweiz	  gebräuchlich.	  	  

MNA	  –	  Mineurs	  non	  accompagnés	  
MNA	  sind	  analog	  zu	  UMA	  Personen	  unter	  18	  Jahren,	  welche	  sich	  ohne	  Begleitung	  einer	  aufsichtsbe-‐
rechtigten	  Person	  in	  der	  Schweiz	  aufhalten.	  Zu	  den	  MNA	  zählen	  zusätzlich	  unbegleitete	  Sans-‐Papiers,	  
also	  Minderjährige	   ohne	   geregelten	   Aufenthaltsstatus,	  welche	   kein	   Asylgesuch	   gestellt	   haben	   (vgl.	  
Graf	  Mousa,	  2013a).	  Der	  Begriff	  MNA	  ist	  in	  der	  ganzen	  Schweiz	  und	  im	  französischsprachigen	  Raum	  
gebräuchlich.	  

Von	  der	  Familie	  getrennte	  Kinder	  	  
Von	  der	  Familie	  getrennte	  Kinder	  sind	  ebenfalls	  diejenigen	  Minderjährigen,	  die	  sich	  ausserhalb	  ihres	  
Herkunftslandes	   aufhalten	   und	   von	   beiden	   Eltern	   oder	   den	   bisherigen	   Sorgeberechtigten	   getrennt	  
sind.	  Das	   Separated	  Children	   in	   Europe	   Programme	   (SCEP,	   2012)	   bevorzugt	   den	  Begriff	   „getrennt“	  
gegenüber	  dem	  Begriff	  „unbegleitet“,	  weil	  er	  auf	  den	  wesentlichen	  Umstand	  der	  Trennung	  von	  den	  
Eltern	  oder	  vom	  gesetzlichen	  Vormund	  fokussiert.	  Der	  Ausdruck	  bezeichnet	  somit	  explizit	  auch	  Kin-‐
der	  und	  Jugendliche,	  welche	  zwar	  in	  Begleitung	  von	  erwachsenen	  Personen	  sind,	  die	  jedoch	  nicht	  die	  
elterliche	  Sorge	  innehaben	  und	  dafür	  auch	  nicht	  notwendigerweise	  geeignet	  wären.	  Wie	  beim	  Begriff	  
MNA	  sind	  auch	  hier	  unbegleitete	  Sans-‐Papiers	  mitgemeint,	  die	  kein	  Asylgesuch	  gestellt	  haben.	  Dieser	  
Begriff	   ist	   jedoch	  ausschliesslich	   im	  englischen	  Sprachraum	  geläufig	   („separated	  child“,	  SCEP,	  2012,	  	  
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S.	  19).	  Im	  deutschen	  Sprachraum	  wurde	  davon	  abgesehen,	  den	  Begriff	  „getrenntes	  Kind“	  zu	  nutzen,	  
da	  es	  sich	  um	  einen	  sprachlich	  umständlichen	  und	  nicht	  geläufigen	  Begriff	  handelt	  (vgl.	  ebd.).	  

Drei	  Komponenten	  sind	  in	  sämtlichen	  Definitionen	  enthalten:	  erstens	  die	  Minderjährigkeit,	  zweitens	  
der	  Umstand	  der	  Trennung	  der	  Kinder	  von	  ihren	  Eltern	  oder	  den	  bisherigen	  Inhabern	  des	  Sorgerechts	  
und	  drittens	  dass	  es	  sich	  um	  Kinder	  handelt,	  welche	  sich	  nicht	  in	  ihrem	  Herkunftsland	  befinden.	  Die-‐
se	  Tatsache	  illustriert	  bereits	  das	  Spannungsfeld	  der	  Interessen,	  in	  dem	  sich	  unbegleitete	  Minderjäh-‐
rige	  befinden:	  einerseits	  sind	  sie	  Kinder	  und	  damit	  Träger	  von	  entsprechenden	  Rechten.	  Andererseits	  
sind	  sie	  Asylsuchende	  und	  somit	   in	  der	  Bestimmung	   ihrer	  Zukunftsperspektiven	  vom	  Entscheid	  der	  
Asylbehörden	  abhängig.	  Auch	  die	  Aufnahmestaaten	  agieren	  in	  diesem	  Spannungsfeld:	  sie	  finden	  sich	  
wieder	   zwischen	  der	  Verpflichtung,	  Kinderrechte	  einzuhalten	  und	  dem	  politischen	  Auftrag,	  die	  Ein-‐
wanderung	  zu	  kontrollieren	  (vgl.	  Nufer,	  2012,	  S.	  26).	  Die	  Master-‐Thesis	  basiert	  auf	  den	  Kinderrechten	  
und	  deren	  Universalität	  als	  Grundlage	  und	  vertritt	  daher	  die	  Position,	  dass	  bei	  Entscheidungsprozes-‐
sen	   die	   Komponente	   „Kind	   sein“	   stets	   im	   Fokus	   zu	   stehen	   hat	   und	   dass	   der	   Aspekt	   der	  Migration	  
demgegenüber	   zweitrangig	   ist.	   Auf	   einer	   analytischen	   Ebene	   dürfen	   jedoch	   die	   Implikationen	   des	  
fehlenden	  gesicherten	  Aufenthaltsstatus	  nicht	  ausser	  Acht	  gelassen	  werden.	  

Den	  geographischen	  Bezugsrahmen	  der	  Master-‐Thesis	  bilden	  die	   französisch-‐	  und	  die	  deutschspra-‐
chige	  Schweiz	  als	  aktuelle	  Aufenthaltsorte	  von	  unbegleiteten	  Minderjährigen.	  Aus	  diesem	  Grund	  wird	  
die	   in	  beiden	  Sprachregionen	  geläufige	  Abkürzung	  MNA	  verwendet.	   In	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  ste-‐
hen	  explizit	  diejenigen	  MNA	  im	  Vordergrund,	  welche	  in	  der	  Schweiz	  ein	  Asylgesuch	  gestellt	  haben,	  da	  
auf	  den	  asylrechtlichen	  Rahmen	  Bezug	  genommen	  wird.	  Zwar	  gelten	  die	   Inhalte	  der	  Master-‐Thesis	  
zum	  Teil	  durchaus	  auch	  für	  unbegleitete	  Sans-‐Papiers,	  welche	  nicht	  um	  Asyl	  ersucht	  haben.	  Jedoch	  
wird	  in	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  ihrer	  speziellen	  Situation	  in	  der	  Klandestinität	  nicht	  Rechnung	  getra-‐
gen	  –	  eine	  weiterführende	  Analyse	  müsste	  sich	  auch	  mit	  diesen	  Aspekten	  auseinandersetzen.	  	  

1.3 	  Praxisbezug	  und	  Kooperation	  

Unbegleitete	  Minderjährige	  gehören	  in	  der	  Schweiz	  zu	  den	  Zielgruppen	  Sozialer	  Arbeit.2	  Im	  Rahmen	  
des	  zivilrechtlichen	  Kindesschutzes	  (Zivilgesetzbuch	  –	  ZGB,	  Art.	  306	  ff.)	  sind	  MNA	  eine	  Zielgruppe	  von	  
vormundschaftlichen	  Massnahmen.	   Zudem	   sind	   sie	   oft	   NutzerInnen	   von	   sozialpädagogisch	   organi-‐
sierten	  Wohnformen.	  Auch	  andere	  Teilbereiche	  der	  Sozialen	  Arbeit	  befassen	  sich	  mit	  MNA	  -‐	  genannt	  
seien	   an	  dieser	   Stelle	   beispielhaft	   die	   Schulsozialarbeit,	   die	   offene	  Kinder-‐	   und	   Jugendarbeit	   sowie	  
Angebote	  zur	  Unterstützung	  beim	  Einstieg	  ins	  Berufsleben.	  Ergänzend	  zur	  staatlich	  getragenen	  Sozia-‐
len	  Arbeit	  befassen	  sich	  mehrere	  Nichtregierungsorganisationen	  mit	  der	  Situation	  von	  MNA	  und	  set-‐
zen	  sich	  für	  deren	  Schutz	  ein	  (vgl.	  SCEP,	  2012,	  S.	  17).	  Die	  Frage	  nach	  den	  Zukunftsperspektiven	  stellt	  
im	  Umgang	  mit	  MNA	  eine	  der	  grössten	  Herausforderungen	  dar	  und	  betrifft	   somit	  alle	  Berührungs-‐
punkte	  zwischen	  MNA	  und	  Sozialer	  Arbeit.	  	  

Die	  vorliegende	  Master-‐Thesis	  wurde	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Schweizerischen	  Stiftung	  des	  Inter-‐
nationalen	  Sozialdienstes	  (SSI)3	  durchgeführt.	  Der	  SSI	  ist	  Teil	  eines	  weltweiten	  Netzwerkes	  mit	  Zweig-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Die	  Literaturrecherche	  hat	  ergeben,	  dass	  kein	  Grundlagenwerk	  die	  Rolle	  der	  unbegleiteten	  minderjährigen	  Asylsuchenden	  in	  der	  Sozialen	  
Arbeit	  spezifisch	  für	  die	  Schweiz	  thematisiert.	  Daher	  stütze	  ich	  mich	  im	  vorliegenden	  Abschnitt	  auf	  die	  Aussagen	  von	  Niklaus	  (2009,	  S.	  31),	  
welche	  sich	  auf	  Sans-‐Papiers-‐Kinder	  beziehen,	  sowie	  auf	  mein	  eigenes	  Erfahrungswissen	  aus	  der	  sozialarbeiterischen	  Praxis	  im	  Asylbereich.	  
3	  Weil	  die	  vorliegende	  Arbeit	  sich	  spezifisch	  auf	  die	  Schweiz	  als	  Aufnahmeland	  von	  MNA	  bezieht,	  wird	  die	  Abkürzung	  „SSI“	  ausschliesslich	  
für	  die	  schweizerische	  Zweigstelle	  des	  Internationalen	  Sozialdienstes	  verwendet,	  nicht	  für	  das	  gesamte	  internationale	  Netzwerk.	  Die	  Zweig-‐
stellen	   oder	   angegliederten	   Büros	   und	   Korrespondenten	   in	   den	   Herkunftsländern	   der	  MNA	  werden	  mit	   „Partnerorganisationen	   in	   den	  
Herkunftsländern“	  bezeichnet.	  



	  
MASTER	  IN	  SOZIALER	  ARBEIT	   BERN	  │	  LUZERN	  │	  ST.	  GALLEN	  │	  ZÜRICH	   PATRICIA	  KOCH	  

	  

	   4	  

stellen,	  angeschlossene	  Büros	  und	  Korrespondenten	  in	  über	  100	  Ländern	  (vgl.	  SSI,	  2014a).	  Im	  Zeichen	  
der	   Kinderrechte	  werden	   grenzüberschreitende,	   soziale	   und	   juristische	   Probleme	   von	   Kindern	   und	  
ihren	  Familien	  bearbeitet.	  Die	  internationale	  Partnerschaft	  erlaubt	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  lokalen	  
Fachleuten,	  die	  mit	  dem	  sozialen,	  medizinischen	  und	  rechtlichen	  Umfeld	  ihres	  Landes	  vertraut	  sind.	  
So	  wird	  bei	  sozialen	  Abklärungen	  der	  Zugang	  zu	  den	  relevanten	  Informationsquellen	  ermöglicht.	   Im	  
Themenfeld	  der	  MNA	  erstellt	  der	  SSI	  mithilfe	  seiner	  lokalen	  Partner	  Sozialberichte	  über	  die	  individu-‐
elle	  Situation	  der	  MNA	  in	  ihrem	  Herkunftsland.	  Die	  Abklärungen	  sollen	  die	  Zukunftsperspektiven	  der	  
betroffenen	  MNA	  im	  Herkunftsland	  erörtern	  oder	  aber	  die	  Gründe	  aufzeigen,	  weshalb	  eine	  Rückkehr	  
nicht	   im	   Sinne	   des	   Kindeswohls	   ist	   und	   den	   Betroffenen	   somit	   eine	   Zukunftsperspektive	   in	   der	  
Schweiz	  oder	  in	  einem	  Drittland	  eröffnet	  werden	  soll.	   In	  seiner	  internationalen	  Projektarbeit	  ist	  der	  
SSI	  in	  verschiedenen	  Herkunftsländern	  aktiv	  und	  betreibt	  Projekte	  in	  den	  Bereichen	  Professionalisie-‐
rung	  der	  Akteure	  zum	  Thema	  Kinderrechte,	  Sensibilisierung	  der	  Bevölkerung	  zum	  Thema	  Migration	  
sowie	   Zukunftsperspektiven	   für	   Kinder	   und	   Jugendliche,	   inklusive	   zurückkehrende	  Migranten.4	   Zu-‐
dem	   repräsentiert	   der	   SSI	   die	   schweizerischen	   Nichtregierungsorganisationen	   im	   europäischen	  
Netzwerk	  Separated	  Children	  in	  Europe	  Programme	  zum	  Thema	  MNA.	  	  

Im	  Jahr	  2012	  lancierte	  der	  SSI	  ein	  Projekt	  zur	  Entwicklung	  von	  Zukunftsperspektiven	  mit	  unbegleite-‐
ten	  Minderjährigen	  (vgl.	  SSI,	  2014b).5	  Parallel	  zur	  Erarbeitung	  der	  Master-‐Thesis	  war	  die	  Autorin	  als	  
freischaffende	   Mitarbeiterin	   in	   der	   Weiterentwicklung	   dieses	   Praxisprojektes	   tätig.	   Dabei	   wurden	  
Fachpersonen	  kontaktiert,	  welche	   in	   ihrer	  beruflichen	  Rolle	  direkte	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  sind.	  
Mit	  ihnen	  wurde	  im	  Speziellen	  der	  Austausch	  über	  das	  Thema	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  aufge-‐
nommen.	  Den	  Fachpersonen	  wurde	  das	  Angebot	  des	  SSI	  vorgestellt,	   in	  angezeigten	  Fällen	  Sozialbe-‐
richte	  über	  die	  individuelle	  Situation	  von	  MNA	  in	  ihren	  Herkunftsländern	  erstellen	  zu	  lassen.	  Die	  So-‐
zialberichte	  sollen	  als	  Element	  im	  Prozess	  der	  längerfristigen	  Zukunftsplanung	  der	  betroffenen	  MNA	  
dienen.	  Durch	  die	  Vermittlung	  der	  Bezugspersonen	  kam	  es	  zu	  Erstgesprächen	  mit	  MNA,	  welche	  als	  
Basis	  für	  die	  Mandatierung	  von	  Sozialberichten	  dienten.	  Durch	  die	  Mitarbeit	  im	  Praxisprojekt	  konnte	  
zudem	   der	   Zugang	   zu	   den	   Gesprächspartnern	   für	   den	   empirischen	   Teil	   der	   vorliegenden	   Master-‐
Thesis	   erschlossen	  werden.	  Die	   gesammelten	   Informationen	   und	   Erfahrungen	  werden	   in	   anonymi-‐
sierter	  Form	  im	  Rahmen	  dieser	  Arbeit	  ausgewertet.	  Das	  Ziel	  des	  SSI	   ist	  es,	  die	  Bemühungen	  der	  zu-‐
ständigen	   Fachstellen	  hinsichtlich	  der	   Etablierung	   von	  Zukunftsperspektiven	   für	  MNA	   zu	  unterstüt-‐
zen.	   Dabei	   soll	   der	   Entscheidungsprozess	   über	   die	   Zukunftsperspektiven	   von	  MNA	   primär	   auf	   der	  
Perspektive	   der	   Kinderrechte	   basieren.	   Die	   Erkenntnisse	   aus	   dem	   Praxisprojekt	   und	   der	   Master-‐
Thesis	  sollen	  dem	  SSI	  als	  Grundlage	  für	  diese	  Bestrebungen	  dienen.	  	  

1.4 	  Zielsetzung	  und	  Fragestellung	  

In	  der	  aktuellen	  Praxis	  bezüglich	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  kommen	  Sozialberichte	  aus	  den	  Herkunftslän-‐
dern	  nur	  in	  seltenen	  Ausnahmefällen	  zur	  Anwendung.6	  Sowohl	  auf	  Praxis-‐	  als	  auch	  auf	  Theorieebene	  
ist	  bis	  anhin	  wenig	  dazu	  bekannt,	  inwiefern	  solche	  Sozialberichte	  als	  Instrument	  zur	  Festlegung	  einer	  
Zukunftsperspektive	   im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	  dienen	  können.	   Ziel	   der	  Master-‐Thesis	   ist	   es	  daher,	  
erste	  Erkenntnisse	   zu	  diesem	  Thema	  zu	  generieren.	  Zudem	  soll	  praxisorientiertes	  Handlungswissen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Als	   Beispiel	   sei	   die	   Koordination	   eines	   Netzwerks	   von	   westafrikanischen	   AkteurInnen	   im	   Bereich	   Kinderschutz	   genannt	   (vgl.	  
http://www.resao.org/en/the_West_Africa_Network).	  
5	  Das	  Projekt	   fand	   in	  einer	  ersten	  Phase	  ausschliesslich	   in	  den	   französischsprachigen	  Kantonen	  statt.	   Im	  Rahmen	  der	  Master-‐Thesis	  ent-‐
standen	  zusätzlich	  Kontakte	  mit	  Fachstellen	  in	  der	  Deutschschweiz.	  
6	  Diese	  Aussage	  basiert	  auf	  einer	  persönlichen	  Mitteilung	  von	  C.	  Braunschweig,	  Mitarbeiter	  des	  SSI,	  vom	  August	  2013.	  Die	  mit	  Fachperso-‐
nen	  geführten	  Gespräche	  haben	  diese	  Feststellung	  bestätigt.	  
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erarbeitet	   werden,	   das	   als	   Grundlage	   zur	   Konzeptentwicklung	   in	   diesem	   Themenbereich	   genutzt	  
werden	  kann.	  Als	  Orientierungsrahmen	  dienen	  dabei	  die	  Kinderrechtskonvention	  der	  Vereinten	  Na-‐
tionen	  sowie	  die	  daraus	  abgeleiteten	  Standards	   für	  den	  Umgang	  mit	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  
der	  SCEP	  (2012)	  und	  des	  UNHCR	  (2008	  und	  2011).	  Die	  Master-‐Thesis	  soll	  einen	  Beitrag	  zur	  Anwen-‐
dung	  dieser	  Standards	  leisten.	  	  

Die	  Verwendung	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  wirft	  Fragen	  auf	  verschiedenen	  Ebe-‐
nen	   auf,	   welche	   in	   Abbildung	   1	   veranschaulicht	   werden.	   Die	   übergeordnete	   Fragestellung	   lautet	  
demnach:	  

Welche	   Faktoren	   beeinflussen	   die	   Verwendung	   von	   Sozialberichten	   aus	   dem	   Herkunftsland	   als	  
Grundlage	  für	  eine	  Entscheidung	  über	  die	  Zukunftsperspektive	  für	  MNA?	  

Es	  würde	  den	  Rahmen	  einer	  Master-‐Thesis	  sprengen,	  der	  Gesamtheit	  der	  relevanten	  Teilfragen	  ge-‐
mäss	  Abbildung	  1	  auf	  den	  Grund	  zu	  gehen.	  Würde	  allen	  Aspekten	  die	  gleiche	  Beachtung	  geschenkt,	  
so	  könnte	  nur	  ihre	  Oberfläche	  gestreift	  werden.	  Stattdessen	  sollen	  ausgewählte	  Facetten	  der	  breiten	  
Thematik	  einer	  fundierten	  Analyse	  unterzogen	  werden.	  Die	  vorliegende	  Arbeit	  soll	  damit	  die	  Grund-‐
lagen	  für	  weitere	  Analysen	  bereitstellen,	  welche	  auf	  die	  restlichen	  Fragekomplexe	  eingehen	  und	  so	  
das	  Bild	  vervollständigen	  können.	  	  

Im	  Zentrum	  der	  Master-‐Thesis	   stehen	  die	  Fragekomplexe	  Nr.	  1	  und	  2	  gemäss	  Abbildung	  1.	  Erstens	  
wird	   die	   Rolle	   der	   betroffenen	   Minderjährigen	   im	   Kontext	   der	   Erstellung	   von	   Sozialberichten	   aus	  
ihrem	  Herkunftsland	   untersucht.	   Zweitens	  wird	   die	   Einschätzung	   von	  professionellen	  Bezugsperso-‐
nen7	  der	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  erhoben.	  Diese	  zwei	  Personenkategorien	  wurden	  nicht	  zufällig	  als	  prio-‐
ritäre	  Zielgruppen	   für	  die	  Beantwortung	  der	  Fragestellung	  definiert.	  Die	  professionellen	  Bezugsper-‐
sonen	  der	  MNA	  tragen	  in	  ihrer	  beruflichen	  Rolle	  Verantwortung	  für	  das	  Wohlergehen	  der	  MNA	  und	  
somit	  auch	  für	  die	  Erörterung	  ihrer	  Zukunftsperspektiven.	  Sie	  bekleiden	  daher	  eine	  Schlüsselposition,	  
wenn	  es	  darum	  geht,	  die	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  in	  die	  Wege	  zu	  leiten.	  Die	  Kontaktaufnahme	  
zwischen	  den	  betroffenen	  MNA	  und	  der	  ausführenden	  Stelle	  kann	  nur	  durch	  ihre	  Vermittlung	  gelin-‐
gen.	  Zudem	  verfügen	  die	  Bezugspersonen	  über	  massgebliches	  Erfahrungswissen	  betreffend	  der	  Le-‐
benssituation	  von	  MNA	  und	  sind	  damit	  in	  der	  Lage,	  einen	  Beitrag	  zur	  Beantwortung	  der	  Fragestellung	  
zu	  leisten.	  Die	  Rolle	  der	  betroffenen	  MNA	  selbst	  beurteile	  ich	  aus	  folgenden	  Gründen	  als	  wesentliche	  
Grundlage	  für	  jegliche	  anderen	  Aspekte,	  welche	  sich	  um	  die	  Gesamtfragestellung	  gemäss	  Abbildung	  
1	  gruppieren:	  	  

• Ethische	  Ebene:	  Die	  ethischen	  Grundlagen	  der	  Profession	  Soziale	  Arbeit	  verpflichten	  Sozial-‐
arbeitende	  dazu,	  die	  Selbstbestimmung	  und	  Partizipation	  ihrer	  AdressatInnen	  zu	  achten	  und	  
zu	  fördern	  (vgl.	  Avenir	  Social,	  2010,	  S.	  8	  ff.).	  Klienten	  und	  Klientinnen	  sollen	  demnach	  in	  Be-‐
zug	  auf	  ihr	  Wohlbefinden	  und	  ihre	  Lebensführung	  ihre	  eigenen	  Entscheidungen	  treffen	  kön-‐
nen.	  Dies	  setzt	  voraus,	  dass	  sie	  von	  Beginn	  an	   in	  Prozesse	  und	  Projekte	  der	  Sozialen	  Arbeit	  
mit	  einbezogen	  werden.	  

• Rechtliche	  Ebene:	  Gemäss	  Art.	  12	  KRK	  hat	   jedes	  Kind	  das	  Recht	   zur	   freien	  Meinungsäusse-‐
rung	  bezüglich	  allen	  Angelegenheiten,	  die	  es	  betreffen.	  Seiner	  Meinung	  muss	  in	  angemesse-‐
ner	  Weise	   und	   entsprechend	   seinem	  Alter	   und	   seiner	   Reife	   Beachtung	   geschenkt	  werden.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Der	  Ausdruck	  „professionelle	  Bezugspersonen	  von	  MNA“	  wird	  in	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  für	  Fachpersonen	  verwendet,	  welche	  eine	  oder	  
mehrere	  der	   folgenden	  Funktionen	   innehaben:	  BeiständInnen,	  also	  TrägerInnen	  von	  vormundschaftlichen	  Mandaten	  nach	  ZGB,	  Vertrau-‐
enspersonen	  gemäss	  dem	  Asylgesetz,	  RechtsvertreterInnen	  im	  Asylverfahren	  und	  sozialpädagogische	  Betreuungspersonen.	  
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Die	  Kinderrechte	  dienen	  der	  Master-‐Thesis	  als	  Argumentationsbasis.	  Dies	   ist	  m.E.	  nur	  dann	  
glaubwürdig,	  wenn	  die	  grundlegenden	  Prinzipien	  der	  Kinderrechtskonvention	  auch	  in	  der	  An-‐
lage	  der	  Untersuchung	  ernst	  genommen	  werden.	  

• Praktische	  Ebene:	  Nur	  unter	  Einbezug	  der	  MNA	  kann	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  in	  ih-‐
rem	  Herkunftsland	  überhaupt	  gelingen.	  Zur	  Kontaktaufnahme	  mit	  der	  Herkunftsfamilie	  wer-‐
den	  Kontaktdaten	  benötigt,	  welche	  ausschliesslich	  durch	  die	  betroffenen	  MNA	  bekannt	  ge-‐
geben	   werden	   können,	   weshalb	   ihre	   Beteiligung	   als	   Voraussetzung	   für	   jegliche	   weiteren	  
Schritte	  betrachtet	  werden	  kann.	  

Die	  vorliegende	  Arbeit	  widmet	  sich	  demnach	  der	  Beantwortung	  der	  folgenden	  Unterfragen:	  

• Welche	  Kriterien	  sind	  für	  MNA	  relevant	  bei	  der	  Entscheidung,	  ob	  sie	  einen	  Sozialbericht	  er-‐
stellen	  lassen?	  

• Welche	  Einflussfaktoren	  spielen	  bei	  dieser	  Entscheidung	  der	  MNA	  eine	  wesentliche	  Rolle?	  

• Welche	   Rolle	   spielen	   die	   professionellen	   Bezugspersonen	   von	  MNA	   in	   der	   Schweiz	   bei	   der	  
Entscheidung,	  ob	  die	  individuelle	  Situation	  im	  Herkunftsland	  evaluiert	  werden	  soll?	  

• Zu	  welcher	  Einschätzung	  betreffend	  des	  Projektes	  „Sozialberichte	  aus	  den	  Herkunftsländern	  
von	  MNA“	  gelangen	  die	  Fachpersonen?	  	  

• Welche	  Rahmenbedingungen	  sind	  für	  eine	  gelingende	  Beteiligung	  von	  MNA	  an	  der	  Erstellung	  
eines	  Sozialberichtes	  über	  ihre	  individuelle	  Situation	  im	  Herkunftsland	  zentral?	  
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Abbildung	  1:	  Veranschaulichung	  der	  Gesamtfragestellung 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die vorliegende Master-Thesis bearbeitet die hervorgehobenen Fragekomplexe Nr. 1 und 2. 

!

!

Welche Faktoren beeinflussen die Verwendung von Sozialberichten aus dem Herkunftsland als 
Grundlage für die Entscheidung über eine Zukunftsperspektive für MNA im Sinne des Kindeswohls? 
!

Schweiz Herkunftsland 

2. Bezugspersonen von MNA in der Schweiz 
Welche Rolle spielen die professionellen Bezugs-
personen bei der Entscheidung, ob die individuel-
le Situation von MNA im Herkunftsland evaluiert 
werden soll? 
Wie ist die Einschätzung der Fachpersonen hin-
sichtlich der Erstellung von Sozialberichten im 
Herkunftsland der MNA? 
 

1. Rolle der MNA in Bezug auf die Erstellung 
von Sozialberichten 
Welche Kriterien sind für MNA relevant bei der 
Entscheidung, ob sie einen Sozialbericht über 
ihre individuelle Situation im Herkunftsland erstel-
len lassen? 
Welche Rahmenbedingungen sind für eine gelin-
gende Beteiligung von MNA an der Erstellung 
eines Sozialberichtes zentral? 
 

3. Rolle der Schweizer Asylbehörden 
Wie gestaltet sich die Praxis des BFM in Bezug 
auf Entscheidungen, welche die Zukunftsper-
spektiven von MNA betreffen? 
Welche Herkunftslandinformationen werden im 
Hinblick auf mögliche Rückführungen von MNA 
eingeholt? Wie gestaltet sich dieses Verfahren 
und welche Akteure sind daran beteiligt?  
Wie wäre die Rolle der Asylbehörden im Falle 
der unabhängigen Erstellung von Sozialberichten 
zu gestalten? 

7. Verfahren zur Bestimmung des Kindeswohls 
nach Erhalt der Sozialberichte 
Welche Akteure haben sich am Verfahren zur Be-
stimmung der am besten für das Kindeswohl geeig-
neten Zukunftsperspektive zu beteiligen?  
Welche Mechanismen spielen dabei eine Rolle und 
wie sind die Kompetenzen der Akteure zu regeln?  
 

6. Internationale Zusammenarbeit 
Welche Faktoren wirken auf die Zusammenarbeit 
der Akteure in den verschiedenen Staaten?  
Welche Rolle spielen Fragen der interkulturellen 
Verständigung?  
Inwiefern sind Fragen der Macht- und Ressourcen-
verteilung relevant bei der Mandatierung und Er-
stellung der Sozialberichte? 
 

4. Professionelle Standards für den Inhalt 
von Sozialberichten 
Welche Elemente hat eine Evaluation der indi-
viduellen Situation im Herkunftsland zu bein-
halten, um den Anforderungen an eine profes-
sionelle Entscheidungsgrundlage zu genügen? 
 

5. Rahmenbedingungen bei der Erstellung 
von Sozialberichten im Herkunftsland 
Welche Kontextfaktoren beeinflussen die Er-
stellung der Sozialberichte?  
Welches sind die professionellen und instituti-
onellen Voraussetzungen für Akteure, welche 
an den Sozialberichten mitwirken?   
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1.5 	  Forschungsstand	  

Es	  gibt	  einige	  kleinere	  Artikel	  und	  Studien,	  welche	  sich	  mit	  der	  generellen	  Lebenssituation	  von	  MNA	  
in	  der	  Schweiz	  befassen.	  Spezifisch	  zum	  Thema	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  haben	  lassen	  sich	  nur	  
sehr	  wenige	  Werke	  mit	  einem	  spezifischen	  Bezug	  zur	  Schweiz	   finden.	  Auf	   internationaler	  Ebene	   je-‐
doch	  haben	  sich	  schon	  einige	  Studien	  damit	  auseinander	  gesetzt.	  Die	  steigende	  Anzahl	  Publikationen	  
zum	  Thema	  nachhaltige	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  ist	  ein	  Hinweis	  für	  die	  zunehmende	  Relevanz	  
dieser	  Thematik	  im	  fachlichen	  Diskurs.	  Zur	  Beantwortung	  der	  Fragestellungen	  wird	  auch	  diese	  inter-‐
nationale	  Literatur	  herbeigezogen,	  da	  davon	  auszugehen	  ist,	  dass	  die	  Bedürfnisse	  von	  MNA	  bezüglich	  
Zukunftsperspektiven	  in	  den	  verschiedenen	  europäischen	  Aufenthaltsstaaten	  vergleichbar	  sind.	  Nicht	  
deckungsgleich	  sind	  hingegen	  die	  nationalen	  rechtlichen	  und	  politischen	  Rahmenbedingungen,	  wel-‐
che	  sich	  auch	  auf	  die	  Situation	  von	  MNA	  auswirken	  können.	  Einzelne	  Studien	  nehmen	  ausdrücklich	  
Bezug	  auf	  die	  Erhebung	  und	  Evaluation	  von	   individuellen	   Informationen	  aus	  den	  Herkunftsländern.	  
Dabei	  handelt	  es	  sich	  mehrheitlich	  um	  theoretische	  Arbeiten	  –	  die	  Ebene	  der	  Umsetzung	  wird	  selten	  
angesprochen.	  Auffallend	  ist,	  dass	  fast	  keines	  der	  gesichteten	  Werke	  aus	  der	  Sozialen	  Arbeit	  stammt	  
oder	  einen	  expliziten	  Bezug	  dazu	  herstellt.8	   In	  der	  Folge	  werden	  die	  wesentlichen	  Studien	   in	  Kürze	  
vorgestellt.9	   Die	   relevanten	   Inhalte	   der	   Werke,	   welche	   an	   dieser	   Stelle	   lediglich	   überblicksmässig	  
dargestellt	  sind,	  werden	  im	  Kapitel	  2	  aufgearbeitet.	  

• Antony	  (2010)	  befasst	  sich	  mit	  der	  Frage	  nach	  langfristigen	  Zukunftsperspektiven	  von	  in	  der	  
Schweiz	  lebenden	  MNA	  und	  kombiniert	  dabei	  in	  einem	  interdisziplinären	  Vorgehen	  die	  juris-‐
tische,	  die	  soziologische	  und	  die	  psychologische	  Perspektive.	  	  

• Der	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes	  ist	  ein	  Gremium	  von	  Fachpersonen,	  welche	  im	  Auf-‐
trag	   der	   Vereinten	   Nationen	   die	   Umsetzung	   der	   Kinderrechtskonvention	   in	   den	   einzelnen	  
Staaten	  zu	  prüfen	  hat.	  Zur	  Konkretisierung	  der	   in	  der	  KRK	  festgehaltenen	  Rechte	  veröffent-‐
licht	   der	   Ausschuss	   regelmässig	   allgemeine	   Bemerkungen	   zu	   einzelnen	   Themen.	   Die	   allge-‐
meine	  Bemerkung	  Nr.	  6	  ist	  der	  Behandlung	  von	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  gewidmet	  (vgl.	  
Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  2005).	  Im	  Jahr	  2013	  veröffentlichte	  der	  Ausschuss	  eine	  
Präzisierung	  zum	  zentralen	  Begriff	  des	  Kindeswohls	  (vgl.	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  
2013).	  

• Bussien	  (2010)	  thematisiert	  das	  Recht	  der	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  auf	  Kontakt	  zu	  ihren	  
Herkunftsfamilien.	   Spezifisch	   für	   die	   Schweiz	   untersucht	   sie	   die	   relevanten	   Rahmenbedin-‐
gungen	  und	  leitet	  daraus	  Empfehlungen	  für	  den	  Erhalt	  oder	  aber	  die	  Wiederherstellung	  die-‐
ses	  Kontaktes	  ab.	  

• Danielsen	  und	  Seeberg	  (2006)	  untersuchen	  in	  einer	  vergleichenden	  Studie	  die	  Praxis	  von	  ver-‐
schiedenen	  europäischen	  Staaten	  in	  Bezug	  auf	  die	  Suche	  nach	  Angehörigen	  von	  unbegleite-‐
ten	  Minderjährigen.	  Zu	  den	  untersuchten	  Staaten	  gehört	  auch	  die	  Schweiz,	  wobei	  die	  erho-‐
benen	  Informationen	  zur	  Schweiz	  sehr	  spärlich	  ausfallen.	  

• Im	  Auftrag	  des	  Europarats	  erstellte	  Drammeh	  (2011)	  ein	  praxisbezogenes	  Handbuch	  für	  pro-‐
fessionelle	  Bezugspersonen	  von	  MNA,	  das	  sich	  spezifisch	  dem	  Umgang	  mit	  dem	  Thema	  Zu-‐
kunftsperspektiven	  widmet.	  

• Lischetti	  (2012)	  stellt	  in	  ihrem	  Artikel	  die	  Situation	  von	  MNA	  im	  schweizerischen	  Asylverfah-‐
ren	  vor.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Die	  einzige	  Ausnahme	  ist	  die	  Studie	  von	  Cholewa	  (2008).	  
9	  An	  dieser	  Stelle	  werden	  nur	  diejenigen	  Werke	  mit	  zentraler	  Bedeutung	  für	  die	  Master-‐Thesis	  aufgeführt	  -‐	  eine	  umfassende	  Auflistung	  der	  
verwendeten	  Literatur	  findet	  sich	  in	  der	  Bibliographie.	  Die	  Werke	  sind	  alphabetisch	  nach	  Autorenschaft	  geordnet.	  	  



	  
MASTER	  IN	  SOZIALER	  ARBEIT	   BERN	  │	  LUZERN	  │	  ST.	  GALLEN	  │	  ZÜRICH	   PATRICIA	  KOCH	  

	  

	   9	  

• Das	  Netzwerk	  Kinderrechte	  Schweiz	  ist	  ein	  Zusammenschluss	  von	  43	  im	  Bereich	  der	  Kinder-‐
rechte	   tätigen	   Organisationen.	   Das	   Netzwerk	   veröffentlicht	   in	   periodischen	   Abständen	   Be-‐
richte	  zur	  aktuellen	  Lage	  der	  Kinderrechte	  in	  der	  Schweiz,	  wo	  auch	  auf	  die	  Situation	  von	  MNA	  
eingegangen	  wird	   (vgl.	  Netzwerk	  Kinderrechte	  Schweiz,	  2009	  und	  2014).	  Wenn	  die	  UNO	   in	  
periodischen	   Abständen	   die	   Umsetzung	   der	   Kinderrechtskonvention	   in	   der	   Schweiz	   über-‐
prüft,	  dienen	  diese	  sogenannten	  „NGO-‐Berichte“	  oder	  „Schattenberichte“	  als	  kritisches	  Pen-‐
dant	  zur	  offiziellen	  Berichterstattung	  der	  schweizerischen	  Regierung.	  

• Das	  Separated	  Children	  in	  Europe	  Programme	  ist	  ein	  Netzwerk	  von	  Organisationen	  aus	  euro-‐
päischen	   Staaten,	   welche	   mit	   unbegleiteten	   Minderjährigen	   arbeiten.	   Es	   hat	   umfassende	  
Standards	  für	  den	  Umgang	  mit	  MNA	  herausgegeben	  (vgl.	  SCEP,	  2012).	  Nebst	  den	  relevanten	  
Themen	   in	   der	   Phase	   der	   Ankunft,	   Aufnahme	   und	   vorläufigen	   Betreuung	   fokussieren	   die	  
Richtlinien	  auf	  die	  Suche	  nach	  dauerhaften	  Lösungen	  für	  MNA	  sowie	  auf	  die	  Feststellung	  des	  
Kindeswohls.	  

• Das	  Schweizerische	  Kompetenzzentrum	  für	  Menschenrechte	   (2014b)	  publizierte	  kürzlich	  ei-‐
nen	  Bericht	  zur	  Umsetzung	  von	  Menschenrechten	  im	  Bereich	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendpolitik,	  
inklusive	  eines	  Kapitels	  über	  unbegleitete	  Minderjährige.	  

• Terre	  des	  hommes	  (2007)	  stellt	  die	  für	  MNA	  relevanten	  rechtlichen	  Grundlagen	  vor	  und	  un-‐
tersucht	  deren	  Umsetzung	  in	  der	  Schweiz.	  	  

• Terre	  des	  hommes	  (2010)	  untersucht	  das	  beunruhigende	  Phänomen,	  dass	  MNA	  aus	  der	  Ob-‐
hut	  von	   Institutionen	  verschwinden.	  Vier	  europäische	  Länder	  stehen	   im	  Fokus	  der	  Analyse,	  
darunter	  die	  Schweiz.	  	  

• Das	  Flüchtlingshochkommissariat	  der	  Vereinten	  Nationen	  hat	  Richtlinien	  zur	  Bestimmung	  des	  
Kindeswohls	  von	  MNA	  und	  ein	  darauf	  aufbauendes	  Handbuch	  zur	  Implementierung	  heraus-‐
gegeben	  (vgl.	  UNHCR,	  2008	  und	  2011).	  

1.6 Gliederung	  der	  Arbeit	  

Auf	  die	  einleitenden	  Ausführungen	  des	  vorliegenden	  Kapitels	   folgt	   im	  Kapitel	  2	  die	  Darstellung	  der	  
theoretischen	   Bezüge	   der	   Master-‐Thesis.	   Als	   erstes	   wird	   auf	   die	   Theorie	   Sozialer	   Arbeit	   als	   Men-‐
schenrechtsprofession	   eingegangen,	   welche	   der	   vorliegenden	   Arbeit	   als	   professionstheoretischer	  
Bezugsrahmen	  dient.	  Nach	  einer	  Analyse	  der	  rechtlichen	  Rahmenbedingungen	  wird	  die	  Situation	  der	  
MNA	   im	  Spannungsfeld	   zwischen	  den	  Kinderrechten	  einerseits	  und	  der	  Asyl-‐	   und	  Migrationspolitik	  
andererseits	   beleuchtet.	   Anschliessend	   werden	   die	   statistischen	   Daten	   über	   MNA	   in	   der	   Schweiz	  
zusammengefasst.	   Den	  Abschluss	   des	   Theoriekapitels	   bildet	   eine	  Analyse	   der	   für	   die	   Fragestellung	  
zentralen	  Thematik	  der	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA.	  Das	  Kapitel	  3	  umfasst	  das	  methodische	  Vor-‐
gehen	   der	  Master-‐Thesis	   und	   beginnt	  mit	   der	   Vorstellung	   des	   Praxisprojektes	   sowie	   der	   Rolle	   der	  
Praxispartner.	   Darauffolgend	  werden	   die	   Vorgehensweisen	   erörtert,	   welche	   im	   Rahmen	   der	   Inter-‐
views	  mit	  Fachpersonen	  und	  bei	  den	  Erstgesprächen	  mit	  MNA	  zur	  Anwendung	  kommen.	  In	  den	  Kapi-‐
teln	  4	  und	  5	  folgt	  eine	  Auslegung	  der	  empirischen	  Ergebnisse.	  Nach	  der	  Darstellung	  von	  zwei	  exemp-‐
larischen	  Portraits	  von	  MNA	  werden	  die	  Resultate	  der	  Interviews	  mit	  Fachpersonen	  anhand	  der	  Fra-‐
gestellungen	  gegliedert	  und	  präsentiert.	   Im	  Kapitel	  6	  schliesslich	  werden	  die	  Erkenntnisse	  diskutiert	  
und	  es	  werden	  Schlussfolgerungen	   für	  die	  Projektentwicklung	  gezogen.	   In	  einem	  kurzen	  Fazit	  wird	  
Bilanz	   gezogen	   und	   abschliessend	  werden	  weiterführende	   Fragestellungen	   aufgezeigt,	   die	   aus	   der	  
Master-‐Thesis	  hervorgehen.	   	  
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2 THEORETISCHE	  BEZÜGE	  
Als	   professionstheoretischer	  Rahmen	  der	  Master-‐Thesis	  wird	   einleitend	  die	   Theorie	   Sozialer	  Arbeit	  
als	  Menschenrechtsprofession	  vorgestellt	  und	  auf	  die	  Thematik	  der	  MNA	  hin	  analysiert.	  Die	  Anwen-‐
dung	  dieser	  Theorie	  bedeutet,	  dass	  auf	  die	  Rechte	  der	  AdressatInnen	  von	  Sozialer	  Arbeit	  aufmerk-‐
sam	   gemacht	  werden	  muss.	   Folglich	   beschäftigt	   sich	   das	   nächste	  Unterkapitel	  mit	   den	   rechtlichen	  
Rahmenbedingungen	  auf	  internationaler	  und	  nationaler	  Ebene.	  Die	  Kinderrechtskonvention	  und	  der	  
zentrale	  Begriff	  des	  Kindeswohls	  werden	  als	  zentrale	  Orientierungspunkte	  vorgestellt	  und	  ihre	  Rele-‐
vanz	  für	  die	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  wird	  aufgezeigt.	  Zudem	  wird	  das	  zentrale	  Kontextwissen	  
in	  Bezug	  auf	  die	  rechtlichen	  Rahmenbedingungen	  in	  der	  Schweiz	  aufgearbeitet.	  Einige	  für	  MNA	  rele-‐
vante	  Aspekte	  der	  komplexen	  Dynamik	   in	  den	  Bereichen	  Migration	  und	  Asyl	  werden	   im	  Kapitel	  2.3	  
aufgezeigt.	  Das	  Kapitel	  2.4	  gilt	  einer	  Annäherung	  an	  die	  effektive	  Lage	  von	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  an-‐
hand	  von	  statistischen	  Daten.	  Abschliessend	  wird	  spezifisch	  auf	  das	  für	  die	  vorliegende	  Master-‐Thesis	  
zentrale	  Thema	  der	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  eingegangen.	  

2.1 	  Soziale	  Arbeit	  als	  Menschenrechtsprofession	  

Aus	  theoretischer	  Sicht	  lassen	  sich	  MNA	  als	  Klientel	  Sozialer	  Arbeit	  identifizieren,	  wenn	  soziale	  Prob-‐
leme	  im	  Sinne	  Staub-‐Bernasconis	  (2010)	  als	  Gegenstand	  Sozialer	  Arbeit	  verstanden	  werden.	  Soziale	  
Probleme	   entstehen	   demnach,	   wenn	   Individuen	   ihre	   Bedürfnisse	   nicht	   oder	   nur	   schwerlich	   durch	  
eigene	  Anstrengungen	  zu	  decken	  vermögen,	  weil	  soziale	  und	  kulturelle	  Barrieren	  sowie	   ihre	  gesell-‐
schaftliche	  Position	  sie	  daran	  hindern	  (vgl.	  Staub-‐Bernasconi,	  2010,	  S.	  272).	  Soziale	  Arbeit	  befasst	  sich	  
folglich	  mit	  vulnerablen	  Menschen	  (vgl.	  Staub-‐Bernasconi,	  2009,	  S.	  11).	   Ihre	  Verletzlichkeit	  geht	  da-‐
rauf	  zurück,	  dass	  alle	  Menschen	  in	  der	  Befriedigung	  ihrer	  Bedürfnisse	  direkt	  oder	  indirekt	  auf	  andere	  
Menschen	  und	  auf	  die	  Regeln	  sozialer	  Systeme	  angewiesen	  sind.	  Staub-‐Bernasconi	  (2007,	  S.	  183	  ff.)	  
entwickelt	   eine	   Systematik	  mit	   drei	  Dimensionen	   von	   sozialen	   Problemen.	  Demnach	   entstehen	   sie	  
aufgrund	  von	  Defiziten	  auf	  der	  Ebene	  der	  individuellen	  Ausstattung,	  der	  Austauschbeziehungen	  oder	  
auf	  der	  Ebene	  von	  strukturellen	  Regeln.	  Auf	  unbegleitete	  Minderjährige	  in	  der	  Schweiz	  bezogen	  kön-‐
nen	  auf	  Basis	  dieser	  Systematik	  exemplarisch	  folgende	  Problembereiche	  hergeleitet	  werden10:	  	  

• Individuelle	  Ausstattungsprobleme:	  Fehlende	  Ausstattung	  mit	  finanziellen	  Mitteln	  oder	  Bil-‐
dungstiteln,	   fehlende	   Sprachkompetenz	   oder	   fehlende	   Kenntnis	   der	   Bedeutungssysteme	   in	  
der	   neuen	   Umgebung	   vermindern	   die	   Chancen	   zur	   sozialen	   Teilhabe.	   Auch	   physische	   und	  
psychische	  Folgen	  von	  erlebter	  Gewalt	  und	  Traumata	  gehören	  oft	  zu	  den	  sozialen	  Problemen	  
von	  MNA.	  	  

• Problematische	   Austauschbeziehungen:	   Orientierungslosigkeit	   in	   den	   Austauschbeziehun-‐
gen	  wegen	  der	  Trennung	  von	  der	  Familie	  und	  wegen	  der	  bisher	  unbekannten	  kulturellen	  und	  
sozialen	   Gegebenheiten	   des	   Aufnahmelandes	   kann	   bei	  MNA	   zu	   Isolation	   führen.	   Verstärkt	  
wird	  dies	  durch	  Verständigungsbarrieren	  wie	  der	  Stigmatisierung	  und	  einseitiger	  Deutungs-‐
muster	  aufgrund	  von	  Ethnozentrismus.	  	  

• Problematische	   Regeln	   der	   Sozial-‐	   und	   Machtstruktur:	   Die	   offensichtlichste	   strukturelle	  
Problematik	   für	   MNA	   ist	   die	   ungleiche	   Behandlung	   aufgrund	   ihres	   ungesicherten	   Aufent-‐
haltsstatus.	   Zentrale	   Lebensbereiche	  wie	  der	   Zugang	   zu	  Bildungs-‐	  und	  Berufseinstiegsange-‐
boten	   oder	   die	   Bemessung	   der	   Sozialhilfe	   sind	   davon	   direkt	   tangiert.	   Hinzu	   kommen	   ver-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Siehe	  dazu	  auch	  Cholewa	  (2008,	  S.	  16	  ff).	  	  
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schiedene	   Formen	   von	  Diskriminierung	   sowie	   ungleiche	   soziale	   Aufstiegschancen	   aufgrund	  
von	  fehlender	  Bildung	  und	  /	  oder	  Kapital.	  	  

Die	  Kombination	  der	  sozialen	  Probleme	  auf	  diesen	  drei	  Ebenen	  führt	  dazu,	  dass	  unbegleitete	  Minder-‐
jährige	  oft	  auf	  Unterstützung	  angewiesen	  sind,	  um	  die	   ihnen	  zustehenden	  Rechte	  umzusetzen	   (vgl.	  
Cholewa,	  2008,	  S.	  15).	  Unverkennbar	  hat	  Soziale	  Arbeit	  sich	  also	  generell	  mit	  MNA	  zu	  befassen,	  wenn	  
man	  die	  erwähnten	  Facetten	  ihrer	  Vulnerabilität	  bedenkt	  und	  wenn	  man	  von	  sozialen	  Problemen	  als	  
Gegenstand	  Sozialer	  Arbeit	  ausgeht.11	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  wird	  Staub-‐Bernasconis	  Theorie	  von	  
Sozialer	   Arbeit	   als	   Menschenrechtsprofession	   als	   theoretische	   Verankerung	   der	   Master-‐Thesis	   ge-‐
wählt.	  Dabei	  wird	  von	  der	  Definition	  Sozialer	  Arbeit	  gemäss	  dem	  Internationalen	  Berufsverband	  IFSW	  
ausgegangen:	  

Die	  Profession	  Soziale	  Arbeit	   fördert	  den	   sozialen	  Wandel,	   Problemlösungen	   in	  
menschlichen	   Beziehungen	   sowie	   die	   Ermächtigung	   und	   Befreiung	   von	   Men-‐
schen,	   um	   ihr	  Wohlbefinden	   zu	   heben.	  Unter	  Nutzung	   von	   Theorien	  menschli-‐
chen	   Verhaltens	   und	   sozialer	   Systeme	   vermittelt	   Soziale	   Arbeit	   am	   Punkt,	   wo	  
Menschen	   und	   ihre	   sozialen	   Umfelder	   aufeinander	   einwirken.	   Dabei	   sind	   die	  
Prinzipien	  der	  Menschenrechte	  und	  sozialer	  Gerechtigkeit	   für	  die	  Soziale	  Arbeit	  
fundamental.	  (IFSW,	  2000)	  

Diesen	   Professionsbegriff	   nutzt	   Staub-‐Bernasconi	   (2003,	   2007,	   2009)	   zur	   Begründung	   eines	   eigen-‐
ständigen,	  fachpolitischen	  Mandates	  für	  die	  Soziale	  Arbeit	  auf	  Basis	  der	  Menschenrechte.	  Laut	  einer	  
engeren	  Auslegung	   von	   Sozialer	  Arbeit	  würde	   sich	   ihr	  Auftrag	   auf	   zwei	  Dimensionen	  beschränken,	  
nämlich	  auf	  das	  „Doppelmandat	  von	  Hilfe	  und	  Kontrolle“	  (Staub-‐Bernasconi,	  2009,	  S.	  13):	  einerseits	  
die	   Perspektive	  der	  AdressatInnen	  und	   ihres	  Bedarfs	   nach	  Unterstützung,	   andererseits	   der	  Auftrag	  
der	  Gesellschaft	  und	  des	  Arbeitgebers,	  die	  KlientInnen	  zu	  kontrollieren	  und	  sie	  zu	  gesellschaftskon-‐
formem	  Verhalten	   zu	   befähigen.	  Gemäss	   Staub-‐Bernasconi	   und	   der	   zitierten	  Definition	   hat	   Soziale	  
Arbeit	   jedoch	   einen	   Schritt	  weiter	   zu	   gehen	   und	   dem	  doppelten	  Mandat	   ein	   drittes	   hinzuzufügen.	  
Erst	  mit	  einem	  unabhängigen	  und	  selbstdefinierten	  Auftrag,	  der	  auf	  den	  Menschenrechten	  als	  ethi-‐
scher	  Grundlage	  beruht,	  wird	  Soziale	  Arbeit	  in	  diesem	  Verständnis	  zur	  Profession	  (vgl.	  ebd.).	  Die	  Auf-‐
gabe	  Sozialer	  Arbeit	  wird	  darin	  verortet,	   sowohl	  auf	   individueller	  als	  auch	  auf	  kollektivierter	  Ebene	  
auf	   verletzte	  Bedürfnisse	  und	  Rechte	  hinzuweisen	  und	   somit	   die	  Menschenrechtssituation	   zum	  öf-‐
fentlichen	   Thema	   zu	   machen.	   Zentral	   ist	   dabei	   stets	   die	   Orientierung	   am	   Menschen	   und	   seinen	  
Grundbedürfnissen,	   wobei	   davon	   auszugehen	   ist,	   dass	   die	   grundlegenden	   Bedürfnisse	   allen	  Men-‐
schen	  gemeinsam	  sind	   (vgl.	  Staub-‐Bernasconi,	  2003,	  S.	  28).	  Die	  Allgemeingültigkeit	  der	  Bedürfnisse	  
dient	  demnach	  als	  theoretische	  Begründung	  für	  die	  Universalität	  der	  Menschenrechte	  sowie	  für	  den	  
Imperativ	  ihrer	  Einlösung	  (vgl.	  ebd.).	  Entsprechend	  dienen	  Bedürfnisse	  einerseits	  und	  Menschenrech-‐
te	  andererseits	  der	  Sozialen	  Arbeit	  als	  Leitlinien.	  Dies	  erfordert	  auch	  eine	  Öffnung	  des	  sozialarbeiteri-‐
schen	   Blicks	   von	   der	   lokalen	   und	   nationalen	   hin	   zu	   einer	   transnationalen	   Perspektive	   (vgl.	   Staub-‐
Bernasconi,	  2007,	  S.	  419	  ff.).	  Ein	  transnationales	  Verständnis	  von	  sozialen	  Problemen	  soll	  dazu	  ver-‐
helfen,	   das	   Verhältnis	   zwischen	   Individuum	  und	  Gesellschaft	   ganzheitlich	   zu	   thematisieren.	   Soziale	  
Arbeit	  kann	  so	  einen	  Beitrag	  zur	  Schaffung	  einer	  Menschenrechtskultur	  auf	  der	   lokalen,	  nationalen	  
und	  internationalen	  Ebene	  leisten.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	   Trotz	  aller	  Verletzlichkeit	  darf	   keinesfalls	  die	  wesentliche	  Bedeutung	  der	  Ressourcen	  der	  MNA	   in	  Vergessenheit	   geraten.	   Für	  kritische	  
Stimmen	  zum	  Konzept	  der	  Vulnerabilität	  siehe	  Tefferi,	  2007	  und	  Clark,	  2007.	  
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Aus	  diesem	  Professionsverständnis	  lassen	  sich	  folgende	  Schlüsse	  für	  den	  Umgang	  Sozialer	  Arbeit	  mit	  
dem	  Thema	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  ziehen:	  

• In	   der	  Arbeit	  mit	  MNA	   zeigen	   sich	   vielfältige	   transnationale	   soziale	   Problemstellungen.	  
Nur	   unter	   Beachtung	   der	   transnationalen	   Aspekte	   ist	   eine	   ganzheitliche	   Problembe-‐
trachtung	  möglich.	   Nebst	   einem	   weitsichtigen	   Blick	   und	   interkulturellen	   Kompetenzen	  
verlangt	  dies	  nach	   internationaler	   Zusammenarbeit	   in	  der	   Sozialen	  Arbeit.	  Dazu	  gehört	  
die	  Beachtung	  der	  Verhältnisse	  in	  den	  Herkunftsstaaten	  –	  sowohl	  deren	  generelle	  sozio-‐
politische	   Lage	   als	   auch	   die	   individuelle	   Situation	   der	  MNA,	   also	   die	   Fluchtgründe,	   die	  
Haltung	   und	   Lebensbedingungen	   der	   Herkunftsfamilien	   und	   die	   Zukunftsperspektiven	  
vor	  Ort.	  Die	  Reduktion	  des	   sozialarbeiterischen	  Blicks	  auf	  die	  Situation	  der	  MNA	   in	  der	  
Schweiz	  wird	  der	  Komplexität	  ihrer	  Lebensrealität	  nicht	  gerecht.	  

• Die	  Bedürfnisse	  der	  MNA	  müssen	  von	  Sozialarbeitenden	  ganzheitlich	  erfasst	  und	  beach-‐
tet	  werden	  –	  dazu	  gehört	  die	  Thematisierung	  der	  Bedürfnisse	  betreffend	  ihrer	  Zukunfts-‐
perspektiven	  sowie	  die	  Unterstützung	  bei	  deren	  Verwirklichung.	  	  

• Gemäss	   Staub-‐Bernasconis	   Positionierung	   von	   Sozialer	   Arbeit	   als	  Menschenrechtspro-‐
fession	  soll	  Soziale	  Arbeit	   ihre	  Bescheidenheit	  ablegen:	  Besonders	  an	  den	  Schnittstellen	  
zu	  Recht	  und	  Politik	   hat	   Soziale	  Arbeit	   sich	   für	   ihre	  AdressatInnen	  einzusetzen,	   anstatt	  
das	  Feld	  anderen	  Disziplinen	  zu	  überlassen.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  wird	  in	  der	  Master-‐
Thesis	  dafür	  plädiert,	  die	  Position	  der	  Sozialen	  Arbeit	  in	  Bezug	  auf	  die	  Definition	  von	  Zu-‐
kunftsperspektiven	  für	  MNA	  zu	  stärken	  und	  damit	  ihre	  Handlungsfähigkeit	  im	  Einsatz	  für	  
die	  Kinderrechte	  zu	  erhöhen.	  

• Der	   oben	   skizzierte	   theoretische	   Bezugsrahmen	   verlangt	   danach,	  Menschenrechte	   als	  
Ressource	  zu	  nutzen,	  um	  die	  Bedürfnisse	  der	  Klientel	  Sozialer	  Arbeit	  zu	  verwirklichen.	  Im	  
Falle	  von	  MNA	  sind	  im	  Besonderen	  die	  Kinderrechte	  –	  als	  spezifisch	  für	  Kinder	  geltende	  
Menschenrechte	  –	  von	  Bedeutung	  für	  die	  Definition	  eines	  spezifischen	  Auftrags	  Sozialer	  
Arbeit	  im	  Themenbereich	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA.	  Auf	  dieser	  Basis	  wird	  im	  Kapitel	  
2.2	  die	  Relevanz	  der	  Kinderrechte	  für	  die	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  näher	  beleuch-‐
tet.	  

2.2 Rechtliche	  Rahmenbedingungen	  

2.2.1 Kinderrechtskonvention	  
Im	  Jahr	  1989	  verabschiedeten	  die	  Vereinten	  Nationen	  das	  Übereinkommen	  über	  die	  Rechte	  des	  Kin-‐
des.	  Inzwischen	  wurde	  diese	  Kinderrechtskonvention	  (KRK)	  durch	  fast	  alle	  Mitgliedsstaaten	  der	  UNO	  
unterzeichnet	  und	   ist	   somit	  diejenige	  UNO-‐Konvention	  mit	  der	  weltweit	  grössten	  Zustimmung	   (vgl.	  
Kaupp,	   2011,	   S.1).	   Das	   Übereinkommen	   ist	   eine	   Konkretisierung	   der	  Menschenrechte	   für	   den	   Le-‐
bensbereich	  des	  Kindes	  (vgl.	  Gerber	  Jenni,	  2003)	  und	  bietet	  sich	  folglich	  als	  rechtlichen	  Referenzrah-‐
men	  für	  den	  Umgang	  der	  Sozialen	  Arbeit	  mit	  MNA	  an	  –	  insbesondere	  wenn	  Soziale	  Arbeit	  wie	  oben	  
ausgeführt	  als	  Menschenrechtsprofession	  verstanden	  wird.	  Die	  KRK	  hat	  das	  Wohl	  ausnahmslos	  aller	  
Kinder	   zur	  Grundlage	  und	  betont	  damit	  das	  Verbot	   jeglicher	  Art	   von	  Diskriminierung	   (Art.	   2	  und	  3	  
KRK).	  Mit	  der	  Ratifizierung	  im	  Jahr	  1997	  ist	  die	  Schweiz	  demnach	  die	  Verpflichtung	  eingegangen,	  alle	  
Kinder	   im	   Sinne	  der	   KRK	   zu	   schützen,	  welche	   sich	   auf	   ihrem	  Territorium	  befinden	   (vgl.	   Zermatten,	  
2006,	  S.	  41).	  Nebst	  dem	  Diskriminierungsverbot	  gelten	  das	  Kindeswohl	  (Art.	  3),	  das	  Recht	  auf	  Leben,	  
Überleben	  und	  Entwicklung	   (Art.	  6)	  und	  das	  Recht	  auf	  Mitsprache	   (Art.	  12)	  als	  generelle	  Prinzipien	  
der	   KRK	  mit	   fundamentaler	   Bedeutung	   für	   die	   Interpretation	   aller	   anderen	   Kinderrechte	   (vgl.	   Sax,	  
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2009,	  S.	  43).	  Die	  KRK	   ist	  Ausdruck	  eines	  Paradigmenwechsels	   in	  Bezug	  auf	  die	  gesellschaftliche	  Be-‐
deutung	  des	  Konzepts	   von	  Kindheit:	   Kinder	  werden	  erstmals	   explizit	   zu	   Trägern	   von	  Grundrechten	  
gemacht.	  Dadurch	  wird	  verdeutlicht,	  dass	  sie	  nicht	  mehr	  ausschliesslich	  als	  hilflose	  und	  schutzbedürf-‐
tige	   Objekte	   gesehen	   werden,	   sondern	   vielmehr	   als	   eigenständige	   AkteurInnen	   mit	   spezifischen	  
Rechten	  (vgl.	  Freiburghaus-‐Arquint,	  2002,	  S.	  14;	  Antony,	  2010,	  S.	  11).	  Durch	  die	  KRK	  wurde	  somit	  die	  
Perspektive	  der	  Emanzipation	  und	  Partizipation	  zu	  derjenigen	  des	  Schutzes	  und	  der	  Fürsorge	  hinzu-‐
gefügt	  (vgl.	  Gerber	  Jenni,	  2003,	  S.	  287).	  	  

Wesentlich	  für	  den	  Charakter	  der	  Kinderrechte	   ist,	  dass	  sie	  an	  das	  Gemeinwesen	  und	  seine	  Organe	  
adressiert	  sind.	  Dies	  im	  Gegensatz	  zum	  Kindesrecht	  im	  engeren	  Sinn,	  das	  im	  Wesentlichen	  die	  Bezie-‐
hung	   zwischen	   Eltern	   und	   Kind	   regelt	   (vgl.	   Freiburghaus-‐Arquint,	   2002,	   S.	   14).	   Die	   KRK	   als	   völker-‐
rechtlicher	  Vertrag	  befindet	  sich	  auf	  einer	  hohen	  Normstufe	  –	  ihre	  rechtliche	  Tragweite	  unterschei-‐
det	   sich	   demnach	   von	   nationalen	   oder	   kantonalen	  Gesetzen.	  Die	   Anwendbarkeit	   der	   Kinderrechte	  
auf	  nationaler	  Ebene	  ist	  nicht	  für	  alle	  in	  der	  Konvention	  verbrieften	  Rechte	  dieselbe.	  Die	  Kinderrechte	  
gemäss	   KRK	   lassen	   sich	   gemäss	   Freiburghaus-‐Arquint	   (2002)	   in	   drei	   Kategorien	   aufteilen:	   die	   Frei-‐
heits-‐	  und	  Verfahrensrechte;	  die	  wirtschaftlichen,	  sozialen	  und	  kulturellen	  Rechte	  sowie	  die	  Schutz-‐
garantien.	   Die	   Freiheits-‐	   und	   Verfahrensrechte	   vermitteln	   den	   Kindern	   dann	   einen	   durchsetzbaren	  
Rechtsanspruch	   gegenüber	   dem	   Staat,	   wenn	   sie	   justiziabel	   sind;	   also	   wenn	   das	   angerufene	   Recht	  
„inhaltlich	  hinreichend	  bestimmt	  und	  klar	  ist,	  um	  im	  Einzelfall	  Grundlage	  eines	  Entscheides	  zu	  bilden“	  
(Freiburghaus-‐Arquint,	   2002,	   S.	   18).	   Im	   Gegensatz	   dazu	   räumen	   die	   sozialen,	   wirtschaftlichen	   und	  
kulturellen	   Rechte	   dem	   einzelnen	   Kind	   keinen	   Rechtsanspruch	   auf	   bestimmte	   Leistungen	   ein.	   Sie	  
verpflichten	  hingegen	  die	  Vertragsstaaten,	  die	  rechtliche	  und	  tatsächliche	  Situation	  der	  Kinder	  in	  den	  
betreffenden	  Bereichen	  permanent	  zu	  überprüfen	  und	  wo	  nötig	  Massnahmen	  zur	  Verbesserung	  der	  
Situation	  zu	  ergreifen	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  21).	  Als	  Beispiel	  sei	  das	  Recht	  auf	  das	  erreichbare	  Höchstmass	  an	  
Gesundheit	  genannt	  (KRK	  Art.	  24).	  Die	  Schutzgarantien	  sind	  im	  Hinblick	  auf	  ihre	  Anwendbarkeit	  zwi-‐
schen	   den	   anderen	   beiden	   Kategorien	   von	   Kinderrechten	   einzuordnen,	   da	   sie	   einerseits	   konkrete	  
Schutzpflichten	  der	  Staaten	  definieren,	  andererseits	  aber	  nicht	  den	  Konkretisierungsgrad	  erreichen,	  
der	   eine	   klare	   juristische	  Durchsetzbarkeit	   zur	   Folge	   hätte	   (vgl.	   Freiburghaus-‐Arquint,	   2002,	   S.	   22).	  
Direkt	   anwendbar	   sind	   gemäss	   Rechtsprechung	   des	   Schweizerischen	   Bundesgerichtes	   diejenigen	  
Rechte	  der	  KRK,	  welche	  inhaltlich	  den	  Menschenrechten	  gemäss	  der	  Europäischen	  Menschenrechts-‐
konvention	   entsprechen,	   da	   diesen	   Rechten	   Verfassungsrang	   zukommt	   (vgl.	   ebd.,	   S.	   19).	   Bei	   den	  
restlichen	  Rechten	  gemäss	  KRK	   ist	  die	  Frage	  der	  Durchsetzbarkeit	  von	  den	  Umständen	   im	  Einzelfall	  
abhängig	  (vgl.	  ebd.).	  Die	  Schwierigkeit	  für	  die	  Umsetzung	  der	  KRK	  liegt	  demnach	  oft	  in	  der	  Interpreta-‐
tion	  der	  einzelnen	  Rechte,	  welche	  für	  juristische	  Begriffe	  meist	  offen	  formuliert	  sind.	  Diese	  Offenheit	  
ist	   unvermeidlich	   bei	   völkerrechtlichen	   Verträgen,	   welche	   universale	   Geltung	   beanspruchen	   (vgl.	  
ebd.,	  S.	  22).	  	  

Als	  Mechanismus	  zur	  Durchsetzung	  ihrer	  Rechte	  kennt	  die	  KRK	  keine	  internationale	  Gerichtsinstanz,	  
wie	  sie	  im	  Falle	  der	  Europäischen	  Menschenrechtskonvention	  existiert	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  21).	  Die	  KRK	  sieht	  
demgegenüber	  ein	   System	  der	   regelmässigen	  Berichterstattung	  durch	  die	  Vertragsstaaten	  vor.	  Der	  
von	  der	  KRK	  mandatierte	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes	  überprüft	  die	  Einhaltung	  der	  vertragli-‐
chen	  Verpflichtungen	  und	  die	  entsprechenden	  Fortschritte	  in	  den	  einzelnen	  Staaten.	  Der	  Ausschuss	  
veröffentlicht	   zudem	  regelmässig	  allgemeine	  Bemerkungen	  zu	  einzelnen	  Aspekten	  der	  KRK,	  welche	  
die	  einzelnen	  Rechte	  präzisieren.	  Bis	  vor	  kurzem	  war	  demnach	  in	  der	  KRK	  kein	  Individualbeschwerde-‐
recht	  vorgesehen	  –	  also	  kein	  Mechanismus,	  mit	  dem	  die	  Verletzung	  der	  Rechte	  von	  einzelnen	  Kin-‐
dern	  eingeklagt	  werden	  könnte.	  Diese	  Lücke	  wird	  nun	  durch	  das	  3.	  Fakultativprotokoll	  der	  KRK	  ge-‐
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schlossen,	  welches	  am	  14.	  April	  2014	  in	  Kraft	  getreten	  ist	  (vgl.	  Humanrights.ch,	  2014).	  Das	  Zusatzpro-‐
tokoll	  gibt	  Kindern	  und	  Kinderschutzorganisationen	  die	  Möglichkeit,	  die	  Missachtung	  der	  Kinderrech-‐
te	   vom	  Kinderrechtsausschuss	  der	  UNO	  beurteilen	   zu	   lassen.	  Das	  Protokoll	  wurde	  bisher	   von	   zehn	  
Staaten	  ratifiziert	  –	  die	  Schweiz	  gehört	  noch	  nicht	  dazu,	  jedoch	  hat	  das	  Parlament	  im	  März	  2014	  den	  
Bundesrat	  beauftragt,	  eine	  Ratifizierungsvorlage	  auszuarbeiten	  (vgl.	  ebd.).12	  	  

Das	   in	  Artikel	  2	  der	  KRK	  verankerte	  Prinzip	  der	  Nicht-‐Diskriminierung	  verdeutlicht,	  dass	  die	  Kinder-‐
rechte	  für	  alle	  Kinder	  gelten	  –	  also	  auch	  für	  MNA.	  Als	  besonders	  vulnerable	  Gruppe	  von	  Kindern	  ist	  
bei	  MNA	  ein	  spezielles	  Augenmerk	  auf	  die	  Einhaltung	  ihrer	  Rechte	  angebracht.	  Den	  meisten	  Empfeh-‐
lungen	  zum	  Umgang	  mit	  MNA	  dient	  denn	  auch	  die	  KRK	  als	  primäre	  Grundlage	  (vgl.	  SCEP,	  2012;	  UN-‐
HCR,	  2008).	  Im	  Folgenden	  werden	  einige	  der	  im	  Kontext	  der	  Master-‐Thesis	  wichtigsten	  Kinderrechte	  
summarisch	  vorgestellt:	  

• Art.	  3	  KRK	  hält	  fest,	  dass	  bei	  allen	  Massnahmen,	  welche	  Kinder	  betreffen,	  das	  Wohl	  des	  Kin-‐
des	  prioritär	  zu	  berücksichtigen	  ist.	  Als	  zentraler	  Kategorie	  für	  die	  Master-‐Thesis	  wird	  diesem	  
Artikel	  das	  folgende	  Unterkapitel	  gewidmet.	  	  

• Gemäss	  Art.	  9	  KRK	  hat	  jedes	  Kind	  das	  Recht,	  nicht	  gegen	  seinen	  Willen	  von	  seiner	  Familie	  ge-‐
trennt	  zu	  sein,	  wenn	  die	  Trennung	  nicht	  nachweislich	  zum	  Wohl	  des	  Kindes	  geschieht.	  Ist	  ei-‐
ne	  solche	  Trennung	  dennoch	  erfolgt,	  so	  haben	  die	  Vertragsstaaten	  das	  Recht	  des	  Kindes	  zu	  
achten,	   eine	   persönliche	  Beziehung	   zu	   beiden	   Elternteilen	   zu	   pflegen.	  Art.	   10	  KRK	   ruft	   die	  
Vertragsstaaten	  dazu	  auf,	  Anträge	  auf	  Familienzusammenführung	  wohlwollend	  und	  rasch	  zu	  
bearbeiten.	  Der	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes	  hält	  die	  Vertragsstaaten	  dazu	  an,	  im	  Fal-‐
le	  des	  Kontaktverlustes	  zwischen	  dem	  Kind	  und	  seiner	  Herkunftsfamilie	  unverzüglich	  Mass-‐
nahmen	  einzuleiten,	  damit	  dieser	  Kontakt	  wieder	  hergestellt	  werden	  kann	  (vgl.	  Ausschuss	  für	  
die	  Rechte	  des	  Kindes,	  2005,	   S.	   19). Die	  Prüfung	  der	  Möglichkeit	  einer	   Familienzusammen-‐
führung	   hat	   demnach	   am	   Anfang	   jeder	   Auseinandersetzung	   mit	   Zukunftsperspektiven	   für	  
MNA	  zu	  stehen	  (vgl.	  ebd.).	  

• Art.	  12	  KRK	  räumt	  jedem	  Kind	  das	  Recht	  ein,	  bei	  juristischen	  und	  administrativen	  Verfahren,	  
von	  denen	  es	  betroffen	  ist,	  angehört	  zu	  werden.	  Seiner	  Meinung	  muss	  in	  angemessener	  Wei-‐
se	  und	  entsprechend	  seinem	  Alter	  und	  seiner	  Reife	  Beachtung	  geschenkt	  werden.	  Einschrän-‐
kend	  wirkt	  hier,	  dass	  Kindeswille	  und	  Kindeswohl	  nicht	  zwingend	  übereinstimmen13	  (vgl.	   In-‐
versini,	   2002,	   S.	   49).	   In	   diesem	  Artikel	   kommt	   der	   oben	   erwähnte	   Paradigmenwechsel	   be-‐
sonders	  deutlich	  zum	  Vorschein:	  mittels	  Partizipation	  spielt	  das	  Kind	  eine	  aktive	  Rolle	  in	  der	  
Wahrnehmung	  seiner	  eigenen	  Rechte	  (vgl.	  Bussien,	  2010,	  S.	  26).	  Art.	  12	  KRK	  wurde	  durch	  das	  
schweizerische	  Bundesgericht	  als	  direkt	  anwendbar	  erklärt	  (vgl.	  Freiburghaus-‐Arquint,	  2002,	  
S.	  20).	  Nebst	  Art.	  12	  KRK	  gehören	  auch	  Art.	  13	  KRK	  (Recht	  auf	  freie	  Meinungsäusserung)	  und	  
Art.	  17	  KRK	  (Recht	  auf	  Information)	  zu	  den	  Partizipationsrechten	  (vgl.	  Antony,	  2010,	  S.	  17).	  	  

• Art.	   22	   KRK	   gilt	   explizit	   den	   Flüchtlingskindern	   und	   garantiert	   ihnen	   angemessenen	   Schutz	  
und	  Unterstützung	  bei	  der	  Wahrnehmung	  ihrer	  Rechte,	  unabhängig	  davon,	  ob	  sie	  sich	  in	  Be-‐
gleitung	   ihrer	  Eltern	  oder	  einer	  anderen	  Person	  befinden	  oder	  nicht.	  Der	  Ausschuss	   für	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Das	  Schweizerische	  Kompetenzzentrum	  für	  Menschenrechte	  (SKMR,	  2014a)	  geht	  davon	  aus,	  dass	  die	  Tragweite	  des	  neu	  geschaffenen	  
Individualbeschwerderechts	  über	  die	  Einklagbarkeit	  von	   individuellen	  Rechtsverletzungen	  hinausgeht:	  die	  Existenz	  eines	  Beschwerdever-‐
fahrens	  kann	  auch	  Anpassungen	  der	  staatlichen	  Gesetze	  und	  Rechtspraxis	  mit	  sich	  bringen.	  Weil	  die	  Beschwerdeinstanzen	  der	  internatio-‐
nalen	  Übereinkommen	  erst	  nach	  Ausschöpfung	  der	  innerstaatlichen	  Rechtsmittel	  angerufen	  werden	  können,	  kann	  deren	  Schaffung	  gar	  zur	  
Gründung	  von	  neuen	  nationalen	  Behörden	  führen	  (vgl.	  ebd.).	  
13	  Zum	  Spannungsverhältnis	  zwischen	  Kindeswohl	  und	  Kindeswille	  vgl.	  Kapitel	  2.2.2.	  
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Rechte	  des	  Kindes	  (2005)	  hat	  mit	  seiner	  allgemeinen	  Bemerkung	  Nr.	  6	  ein	  Instrument	  zur	  an-‐
gemessenen	  Interpretation	  der	  KRK	  in	  Bezug	  auf	  MNA	  geschaffen.	  	  

2.2.2 Kindeswohl	  	  
Das	  Wohl	  des	  Kindes	  ist	  eines	  der	  Grundprinzipien	  der	  Kinderrechtskonvention	  und	  somit	  ein	  funda-‐
mentaler	  Schlüsselbegriff	  (vgl.	  SKMR,	  2013).	  Gemäss	  Art.	  3	  KRK	  ist	  „bei	  allen	  Massnahmen,	  die	  Kinder	  
betreffen,	  gleichviel	  ob	  sie	  von	  öffentlichen	  oder	  privaten	  Einrichtungen	  der	   sozialen	  Fürsorge,	  Ge-‐
richten,	  Verwaltungsbehörden	  oder	  Gesetzgebungsorganen	  getroffen	  werden,	   ...	  das	  Wohl	  des	  Kin-‐
des	  ein	  Gesichtspunkt,	  der	  vorrangig	  zu	  berücksichtigen	  ist“	  (KRK,	  1989).	  Der	  Begriff	  des	  Kindeswohls	  
ist	  somit	  ein	  unbestimmter	  Rechtsbegriff:	  Er	  meint	  einerseits	  das	  individuelle	  Wohlergehen	  des	  Kin-‐
des	  und	  ist	  auf	  der	  anderen	  Seite	  eine	  Leitidee	  und	  Interpretationsmaxime	  bei	  der	  Anwendung	  von	  
Recht,	   jedoch	   wird	   die	   inhaltliche	   Definition	   des	   Begriffs	   in	   der	   KRK	   offen	   gelassen	   (vgl.	   Inversini,	  
2002,	   S.	   48).	   Diese	  Offenheit	   dient	   dem	   Zweck,	   dass	   bei	   der	   Ermittlung	   des	   Kindeswohls	   den	  Um-‐
ständen	  jedes	  Einzelfalls	  Rechnung	  getragen	  werden	  kann.	  Die	  Breite	  des	  Konzepts	  führt	  dazu,	  dass	  
das	  Wohlergehen	  der	  Kinder	  zum	  Gegenstand	  einer	  Interessenabwägung	  gemacht	  werden	  kann	  (vgl.	  
Sax,	  2009,	  S.	  38).	  Dies	  kann	  bedeuten,	  dass	  verschiedene,	  miteinander	   in	  Konflikt	   stehende	  Rechte	  
gegeneinander	  abgewogen	  werden	  müssen.	  Gemäss	  Sax	  (2009,	  S.	  51)	  sollte	  die	  Unbestimmtheit	  des	  
Begriffs	  demnach	  als	  Konkretisierungsauftrag	  verstanden	  werden.	  Als	  Kehrseite	  der	  Medaille	  hat	  die	  
Unbestimmtheit	   zur	  Konsequenz,	  dass	  der	  Begriff	   zur	   Legitimation	   jeglicher	  Positionen	  genutzt	  be-‐
ziehungsweise	  missbraucht	  werden	   kann	   (vgl.	   SKMR,	   2013).	   Die	  Offenheit	   des	   Begriffs	   bringt	   dem	  
Konzept	   des	   Kindeswohls	   zuweilen	   den	   Vorwurf	   des	   Paternalismus	   ein:	   „Erwachsene	   entscheiden	  
über	  die	  Köpfe	  der	  Kinder	  hinweg	   in	  deren	  Namen	  und	  vorgeblichem	   Interesse“	   (Sax,	  2009,	  S.	  49).	  
Dem	  Konzept	  des	  Kindeswohls	  wurde	  folglich	  sowohl	  viel	  Lob	  als	  auch	  Kritik	  zuteil.	  	  

Der	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes	  der	  UNO	  (2013)	  hat	  die	  allgemeine	  Bemerkung	  Nr.	  14	  zum	  
Thema	  Kindeswohl	  verabschiedet.	  Darin	  wird	  der	  Begriff	  des	  Kindeswohls	  präzisiert	  und	  es	  wird	  eine	  
Anleitung	  präsentiert,	  wie	  dasselbe	  ermittelt	  werden	  kann.	  Bei	  der	  Ermittlung	  des	  Kindeswohls	  sind	  
demnach	   folgende	   Komponenten	   zu	   beachten:	   die	   Meinung	   des	   Kindes,	   seine	   Identität,	   die	   Auf-‐
rechterhaltung	  des	  familiären	  Umfeldes	  und	  der	  Beziehungen	  des	  Kindes,	  seine	  Verletzlichkeit	  sowie	  
seine	  Sicherheit	  und	  sein	  Schutz	   (vgl.	  SKMR,	  2013,	  S.	  2).	  Zudem	  werden	  notwendige	  Verfahrensga-‐
rantien	   festgehalten,	  welche	  es	   im	  Prozess	  der	  Entscheidungsfindung	   zu	  achten	  gilt:	   das	  Recht	  des	  
Kindes	  auf	  Anhörung,	  das	  objektive	  Zusammentragen	  der	   Fakten,	  die	  Berücksichtigung	  des	   Faktors	  
Zeit,	  die	  Garantie	  einer	  rechtlichen	  Vertretung,	  der	  Einsatz	  qualifizierter	  Experten	  sowie	  die	  Begrün-‐
dung	  von	  Urteilen	  (vgl.	  ebd.).	  Dem	  Verhältnis	  zwischen	  Kindeswohl	  (Art.	  3	  KRK)	  und	  Kindespartizipa-‐
tion	   (Art.	   12	  KRK)	   gilt	   somit	   ein	   spezielles	  Augenmerk:	   Eine	  Kindeswohlprüfung	   sollte	  wenn	   immer	  
möglich	  die	  direkte	  Partizipation	  der	  Betroffenen	   in	  die	   Entscheidungsfindung	   beinhalten.	  Das	  Kin-‐
deswohl	   gilt	   somit	   als	   Idealziel,	   die	  Partizipation	   gilt	   einerseits	   als	   Ziel	   an	   sich	  und	  andererseits	   als	  
Mittel,	  um	  das	  Kindeswohl	  in	  angemessener	  Weise	  zu	  definieren	  (vgl.	  Antony,	  2010,	  S.	  18).	  Erschwe-‐
rend	  für	  die	  Bestimmung	  des	  Kindeswohls	  kann	  sich	  ein	  Widerspruch	  zwischen	  Kindeswohl	  und	  Kin-‐
deswille	  auswirken:	  Wie	  bei	  allen	  Menschen	  kann	  auch	  bei	  Kindern	  die	  Situation	  auftreten,	  dass	  sie	  
etwas	  anstreben,	  was	  nicht	  objektiv	   zu	   ihrem	  Besten	   ist.	   In	  diesen	  Fällen	  hat	  eine	  Güterabwägung	  
nach	  möglichst	  objektiven	  Kriterien	  zu	  erfolgen	  (vgl.	  Pärli,	  2009,	  S.	  87).	  Als	  Zielgrösse	  gilt	  es,	  den	  Kin-‐
deswillen	  so	  weit	  wie	  möglich	  zu	  berücksichtigen,	  ohne	  jedoch	  das	  Kindeswohl	  dabei	  zu	  beeinträchti-‐
gen.	  Damit	  kann	  der	  oben	  erwähnte	  Vorwurf	  des	  Paternalismus	  zumindest	  teilweise	  relativiert	  wer-‐
den	  (vgl.	  Sax,	  2009,	  S.	  54).	  
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Der	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes	  (2013)	  hält	  explizit	  fest,	  dass	  die	  Ermittlung	  des	  Kindeswohls	  
einen	   Rechtsanspruch	   darstellt.	   Für	   die	   Behörden	   der	   Vertragsstaaten	   hat	   dies	   zur	   Folge,	   dass	   sie	  
Verfahren	  zu	  entwickeln	  haben,	  um	  das	  Kindeswohl	  zu	  eruieren	  (vgl.	  SKMR,	  2013,	  S.	  3).	  Das	  Flücht-‐
lingshochkommissariat	  der	  Vereinten	  Nationen	  hat	  Richtlinien	  für	  ein	  spezifisches	  Verfahren	  zur	  Be-‐
stimmung	  des	  Kindeswohls	  bezüglich	  MNA	  herausgegeben	   (UNHCR,	  2008).	  Die	  Richtlinien	  des	  UN-‐
HCR	  sind	  für	  die	  Staaten	  zwar	  nicht	  verbindliches	  Recht,	  sie	  dienen	   jedoch	  zum	  Verständnis	  völker-‐
rechtlicher	  Grundsätze	  und	  als	  Auslegungshilfe	  innerstaatlichen	  Rechts	  (vgl.	  Lischetti,	  2012,	  S.	  3).	  Es	  
kommt	  ihnen	  damit	  grosse	  praktische	  Relevanz	  für	  die	  Umsetzung	  von	  Kinderrechten	  zu.	  Die	  Richtli-‐
nien	  des	  UNHCR	  beziehen	  sich	  nicht	  explizit	  auf	  europäische	  Aufnahmestaaten;	  sie	  wurden	  im	  Kon-‐
text	  von	  Ländern	  des	  Südens	  entwickelt,	  wo	  das	  UNHCR	  mit	  einer	  grossen	  Anzahl	  Flüchtlingen	  kon-‐
frontiert	  ist	  (vgl.	  UNHCR,	  2008,	  S.	  5).	  Da	  sie	  von	  den	  universell	  gültigen	  Grundsätzen	  der	  Kinderrechte	  
ausgehen,	   ist	   ihre	  Argumentation	  dennoch	  auch	   für	  den	  europäischen	  Kontext	   gültig.14	  Die	  Richtli-‐
nien	  des	  UNHCR	  dienen	  zusammen	  mit	  den	  Standards	  der	  SCEP	  als	  Orientierungspunkte	  für	  das	  Pra-‐
xisprojekt	  des	  Internationalen	  Sozialdienstes	  und	  auch	  für	  die	  vorliegende	  Master-‐Thesis.	  Die	  beiden	  
Empfehlungen	  erlangen	  ihre	  substanzielle	  Bedeutung	  für	  die	  Master-‐Thesis	  dadurch,	  dass	  sie	  präzise	  
Hinweise	   dazu	   liefern,	  welche	  Rolle	   die	   Evaluation	   der	   individuellen	   Situation	   im	  Herkunftsland	   im	  
Hinblick	  auf	  die	  Festlegung	  einer	  Zukunftsperspektive	   im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	  spielt.	  Sie	  erklären	  
das	  Kindeswohl	  für	  zentral	  bei	  der	  Suche	  nach	  nachhaltigen	  Lösungen	  für	  MNA.	  Das	  Kindeswohl	  soll	  
im	  Individualfall	  durch	  ein	  formales	  Verfahren	  ermittelt	  werden	  (vgl.	  UNHCR,	  2011,	  S.	  50).	  Bei	  unbe-‐
gleiteten	  Kindern	   ist	   das	  Verfahren	   zur	  Bestimmung	  des	  Kindeswohls	  ohne	  Verzögerung	  aufzuneh-‐
men.	  Auf	  die	   im	  Rahmen	  der	  Master-‐Thesis	  wesentlichen	  Aspekte	  dieses	  Prozesses	  wird	   im	  Kapitel	  
2.5	  zum	  Thema	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  näher	  eingegangen.	  	  

2.2.3 Aufenthaltsrecht	  
Basierend	   auf	   der	   Genfer	   Flüchtlingskonvention	   legt	   das	   schweizerische	   Asylgesetz	   fest,	   wer	   als	  
Flüchtling	  zu	  anerkennen	  ist:	  

Flüchtlinge	  sind	  Personen,	  die	  in	  ihrem	  Heimatstaat	  oder	  im	  Land,	  in	  dem	  sie	  zu-‐
letzt	  wohnten,	  wegen	   ihrer	  Rasse,	  Religion,	  Nationalität,	  Zugehörigkeit	   zu	  einer	  
bestimmten	  sozialen	  Gruppe	  oder	  wegen	  ihrer	  politischen	  Anschauungen	  ernst-‐
haften	  Nachteilen	  ausgesetzt	  sind	  oder	  begründete	  Furcht	  haben,	  solchen	  Nach-‐
teilen	  ausgesetzt	  zu	  werden.	  (AsylG	  Art.	  3,	  Abs.	  1)	  

Stellt	  jemand	  in	  der	  Schweiz	  ein	  Asylgesuch,	  so	  prüft	  das	  Bundesamt	  für	  Migration	  (BFM)	  anhand	  der	  
vorgebrachten	  Asylgründe,	  ob	  die	  Flüchtlingseigenschaft	  erfüllt	  ist.	  Während	  der	  Dauer	  des	  Asylver-‐
fahrens	  gilt	  die	  gesuchstellende	  Person	  als	  asylsuchend	  und	  erhält	  mit	  der	  Bewilligung	  N	  das	  Recht,	  
den	  Ausgang	  des	  Verfahrens	   in	  der	  Schweiz	  abzuwarten	   (vgl.	  Schweizerische	  Flüchtlingshilfe	  –	  SFH,	  
2014).	  Je	  nach	  Ausgang	  des	  Anerkennungsverfahrens	  wird	  der	  asylsuchenden	  Person	  ein	  bestimmter	  
Rechtsstatus	  zugeteilt.	  Wird	  jemandem	  Asyl	  gewährt,	  so	  erhält	  er	  oder	  sie	  als	  anerkannter	  Flüchtling	  
eine	  Aufenthaltsbewilligung	  B	  und	  somit	  das	  Recht	  auf	  Anwesenheit	  in	  der	  Schweiz.15	  Wer	  zwar	  nicht	  
als	  Person	  verfolgt	  ist,	  aber	  wegen	  einer	  allgemeinen	  Krisensituation	  oder	  aus	  einem	  anderen	  Grund	  
in	  seinem	  Herkunftsland	  schwer	  gefährdet	  wäre,	  erhält	  einen	  vorübergehenden	  Schutzstatus	  (AsylG	  
Art.	  4).	  Auf	  Basis	  einer	  solchen	  vorläufigen	  Aufnahme	  wird	  mit	  dem	  Status	  F	  ein	  provisorischer	  Auf-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	   Spezifische	   Empfehlungen	   im	   Hinblick	   auf	   die	   Situation	   in	   europäischen	   Staaten	   sind	   derzeit	   beim	   UNHCR	   in	   Erarbeitung	   (Netzwerk	  
Kinderrechte	  Schweiz,	  2014,	  S.	  39).	  
15	  Der	  Spezialfall	  der	  vorläufig	  aufgenommenen	  Flüchtlinge	  ist	  für	  die	  vorliegende	  Arbeit	  nicht	  von	  zentraler	  Bedeutung,	  daher	  wird	  nicht	  
näher	  darauf	  eingegangen.	  Weitere	  Informationen	  dazu	  finden	  sich	  unter	  Schweizerische	  Flüchtlingshilfe,	  2014.	  
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enthaltstitel	   erteilt,	   der	   wieder	   aufgehoben	   werden	   kann,	   wenn	   die	   Umstände	   eine	   Rückkehr	   ins	  
Herkunftsland	  wieder	   zulassen.	   Aktuell	  werden	   beispielsweise	   Personen	   aus	   dem	  Bürgerkriegsland	  
Syrien	  vorläufig	  aufgenommen.	  Wirtschaftliche	  Not,	  Naturkatastrophen	  oder	  Armut	  zählen	  demnach	  
nicht	  zu	  den	  Fluchtgründen	  im	  Sinne	  des	  internationalen	  Asylrechts	  und	  führen	  in	  der	  Regel	  nicht	  zu	  
einem	  Recht	  auf	  Anwesenheit	   in	  der	  Schweiz.	  Gelangen	  die	  Asylbehörden	  zum	  Schluss,	  dass	  weder	  
die	  Flüchtlingseigenschaft	  noch	  andere	  Gründe	  für	  ein	  Aufenthaltsrecht	  erfüllt	  sind,	  so	  wird	  das	  Asyl-‐
gesuch	  abgewiesen	  und	  eine	  Ausweisung	  aus	  der	  Schweiz	  angeordnet	  (vgl.	  SFH,	  2014).	  Nach	  mindes-‐
tens	   fünf	   Jahren	   Aufenthalt	   in	   der	   Schweiz	   und	   bei	   fortgeschrittener	   Integration	   im	   sprachlichen,	  
beruflichen	  und	  sozialen	  Bereich	  haben	  Personen	  aus	  dem	  Asylbereich	  die	  Möglichkeit,	  eine	  Aufent-‐
haltsbewilligung	  B	  aufgrund	  eines	  persönlichen	  Härtefalls	  zu	  beantragen	  (AsylG	  Art.	  14).	   In	  der	  vor-‐
liegenden	  Arbeit	  wird	   dann	   auf	   die	   Frage	   des	   Rechtsstatus	   eingegangen,	  wenn	  dies	   im	   gegebenen	  
Zusammenhang	  von	  Relevanz	   ist.	   Im	  Kontext	  der	   Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  stellt	   sich	  oft	  die	  
generelle	  Frage,	  ob	  Aussicht	  auf	  ein	  legales	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  besteht	  oder	  nicht.	  Aus	  
diesem	  Grund	  wird	  häufig	  auch	  allgemein	  Bezug	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  genommen,	  ohne	  zwischen	  
den	  oben	  beschriebenen	  Rechtskategorien	  B	  und	  F	  zu	  unterscheiden.	  Dies	  soll	  jedoch	  keineswegs	  die	  
Tatsache	  ausblenden,	  dass	  die	  beiden	  Aufenthaltstitel	  sich	  erheblich	  unterscheiden,	  sowohl	  in	  Bezug	  
auf	  die	  Rechtsstellung	  im	  schweizerischen	  Alltag	  als	  auch	  betreffend	  der	  langfristigen	  Sicherheit	  des	  
Aufenthaltsrechts.	  	  

2.2.4 Kindesschutzmassnahmen	  
Gemäss	  Art.	  20	  und	  22	  KRK	  ist	  der	  Aufenthaltsstaat	  von	  MNA	  jeweils	  für	  ihre	  Sicherheit	  verantwort-‐
lich	  und	  hat	  demnach	  geeignete	  Massnahmen	  in	  die	  Wege	  zu	  leiten,	  um	  die	  Einhaltung	  ihrer	  Rechte	  
zu	   gewährleisten	   (vgl.	   Lischetti,	   2012,	   S.	   6).	   In	   der	   Schweiz	   sind	   die	   entsprechenden	   rechtlichen	  
Grundlagen	   im	   Zivilgesetzbuch	   (ZGB,	   SR	   210)	   sowie	   im	  Asylgesetz	   (SR	   142.31)	   festgehalten.	   In	   den	  
Artikeln	  306	  und	  311	  ZGB	   ist	   geregelt,	  dass	  ein	  Beistand	  oder	  Vormund	  zu	  ernennen	   ist,	  wenn	  die	  
Eltern	  eines	  Kindes	  ausserstande	  sind,	  ihre	  elterlichen	  Pflichten	  wahrzunehmen.	  Durch	  die	  Ortsabwe-‐
senheit	  der	  Eltern	  ist	  diese	  Voraussetzung	  für	  zivilrechtliche	  Kindesschutzmassnahmen	  bei	  allen	  MNA	  
gegeben.	  Neben	  den	  Bestimmungen	  des	  ZGB	  sieht	  das	  Asylgesetz	  (Art.	  17,	  Abs.	  3)	  mit	  der	  unverzügli-‐
chen	  Ernennung	  einer	  Vertrauensperson	  einen	  eigenen	  Schutzmechanismus	  für	  MNA	  vor.	  Die	  Ernen-‐
nung	  der	  Vertrauensperson	   ist	   jedoch	   lediglich	  als	  Übergangslösung	  und	  somit	  als	   subsidiär	   zu	  den	  
vormundschaftlichen	   Massnahmen	   gemäss	   ZGB	   zu	   verstehen	   (vgl.	   SKMR,	   2014b,	   S.	   93;	   Lischetti,	  
2012,	  S.	  7).	  Dennoch	  wird	   in	  der	  aktuellen	  Praxis	  ersichtlich,	  dass	  vormundschaftliche	  Massnahmen	  
für	  MNA	  nicht	  in	  allen	  Kantonen	  konsequent	  angeordnet	  werden	  (vgl.	  ebd.).	  Menschenrechtsorgani-‐
sationen	  machen	  auf	  die	  Vorteile	  von	  vormundschaftlichen	  Massnahmen	  gemäss	  ZGB	  gegenüber	  der	  
asylrechtlichen	   Institution	  der	  Vertrauensperson	  aufmerksam:	  sie	  basieren	  auf	  präzisen	  Regeln,	  die	  
klare	  Anforderungen	  an	  die	  ausführenden	  Personen	  und	  auch	  Beschwerde-‐	  und	  Kontrollmöglichkei-‐
ten	  vorsehen	  (vgl.	  Netzwerk	  Kinderrechte	  Schweiz,	  2014;	  SKMR,	  2014b).	  	  

Die	  gesetzliche	  Vertretung,	  ob	   in	  Gestalt	  eines	  Beistands	  oder	  Vormunds	  gemäss	  ZGB	  oder	  als	  Ver-‐
trauensperson	  gemäss	  Asylgesetz	  hat	  eine	  andere	  Funktion	  als	  die	  Rechtsvertretung.	  Aufgrund	  des	  
laufenden	   Asylverfahrens	   sind	   die	   MNA	   meist	   auf	   die	   Unterstützung	   eines	   rechtlich	   qualifizierten	  
Beraters	   und	   Vertreters	   angewiesen.	   Im	   Gegensatz	   zur	   gesetzlichen	   Vertretung	   ist	   die	   Ernennung	  
eines	  Rechtsvertreters	   nicht	   obligatorisch	   (vgl.	   SKMR,	   2014b,	   S.	   96	   ff.).	  Die	  Rollen	  der	   gesetzlichen	  
Vertreter	  und	  der	  Rechtsvertreter	  können	  sich	  überschneiden	  und	  sind	  als	  komplementär	  zu	  verste-‐
hen	  (vgl.	  ebd.).	  Diese	  Fachpersonen	  werden	  in	  einigen	  Kantonen	  zusätzlich	  durch	  sozialpädagogische	  
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Bezugspersonen	   ergänzt,	   welche	   die	  MNA	   im	   Alltag	   der	   begleiteten	   oder	   betreuten	  Wohnformen	  
unterstützen.	  

Eine	   weitere	   Schutzbestimmung	   für	  MNA	   betrifft	   die	   Handhabung	   der	   Asylverfahren:	   Seit	   dem	   1.	  
Februar	  2014	  ist	   im	  Asylgesetz	  (Art.	  17,	  Abs.	  2bis)	  als	  besondere	  Bestimmung	  für	  unbegleitete	  Min-‐
derjährige	  festgehalten,	  dass	  ihre	  Asylgesuche	  prioritär	  zu	  behandeln	  sind.	  In	  der	  Praxis	  der	  Schwei-‐
zer	  Asylbehörden	  lässt	  sich	  hingegen	  beobachten,	  dass	  mit	  einem	  Asylentscheid	  oft	  bis	  zur	  Volljährig-‐
keit	   der	  MNA	   abgewartet	  wird	   (vgl.	   Netzwerk	   Kinderrechte	   Schweiz,	   2009	   und	   2014;	   Graf	  Mousa,	  
2013b).	  Es	  bleibt	  abzuwarten,	  inwiefern	  die	  neue	  Bestimmung	  Eingang	  in	  die	  Rechtspraxis	  findet.16	  	  

Die	  Frage,	  auf	  wen	  genau	  diese	  spezifischen	  Schutzmassnahmen	  für	  Minderjährige	  angewendet	  wer-‐
den,	  ist	  nicht	  ganz	  einfach	  zu	  beantworten.	  Im	  Asylbereich	  sind	  Identitäten	  und	  damit	  auch	  Altersan-‐
gaben	  oft	  nur	  schwerlich	  zu	  belegen,	  wenn	  keine	  Identitätsdokumente	  vorliegen	  (vgl.	  Lischetti,	  2012,	  
S.	  4).	  Bis	  heute	  existiert	  keine	  verlässliche	  Methode	  der	  objektiven	  Feststellung	  des	  Alters17	  (vgl.	  ebd.,	  
S.	  6).	  Die	  Frage	  der	  Altersbestimmung	  bleibt	   jedoch	  von	  grosser	  Relevanz,	  denn	  durch	  sie	  wird	  ent-‐
schieden,	   wem	   die	   besonderen	   Schutzbestimmungen	   für	   Minderjährige	   zugute	   kommen	   und	   wer	  
davon	  ausgeschlossen	  wird.	  Von	  Bedeutung	  ist	  dabei	  insbesondere	  die	  Tatsache,	  dass	  mit	  dem	  Errei-‐
chen	   der	   Volljährigkeit	   auch	   die	   Beurteilungskriterien	   des	   BFM	  hinsichtlich	   der	   Zumutbarkeit	   einer	  
Rückkehr	   ins	  Herkunftsland	  ändern	  und	  eine	  Rückführung	   somit	  wahrscheinlicher	  wird	   (vgl.	  Braun-‐
schweig,	  2007).	  

2.3 Kindheit	  und	  Jugend	  im	  Spannungsfeld	  von	  Migration	  und	  Asyl	  

Wenn	  Minderjährige	  ohne	  Begleitung	   ihrer	  Eltern	  um	  Asyl	  ersuchen,	  begegnen	   ihnen	  verschiedene	  
Widersprüche	   und	   Ambivalenzen.	   Als	   Kinder	   sind	   sie	   gemäss	   der	   KRK	   nicht	   nur	   vulnerabel	   und	  
schutzbedürftig,	   sondern	   auch	   Rechtssubjekte	   und	   soziale	   Akteure,	   deren	   subjektive	   Perspektive	  
stets	  ernst	  zu	  nehmen	  und	  zu	  berücksichtigen	  ist	  (vgl.	  Antony,	  2010;	  Freiburghaus-‐Arquint,	  2002).	  Die	  
meisten	  von	  ihnen	  sind	   im	  Jugendalter	  und	  befinden	  sich	  somit	  mitten	   im	  Entwicklungsprozess	  von	  
der	  Kindheit	  zum	  Erwachsensein	  (vgl.	  BFM,	  2014).	  Als	  MigrantInnen	  stehen	  sie	  zudem	  zwischen	  den	  
Welten	   ihrer	  Herkunfts-‐	  und	  Aufnahmeländer.	  Damit	   sind	  sie	  mit	  widersprüchlichen	  Wahrnehmun-‐
gen	  und	  Ansprüchen	   in	  Bezug	  auf	   ihre	  Rolle	   in	  der	  Gesellschaft	  konfrontiert.	  Am	  Beispiel	  von	  MNA	  
aus	  Ostafrika	  zeigt	  Tefferi	  (2007,	  S.	  308)	  auf,	  dass	  MNA	  von	  ihrem	  sozialen	  Umfeld	  im	  Herkunftsland	  
oft	   als	   eigenständige	   Erwachsene	  gesehen	  werden	  und	   von	   ihnen	   teilweise	   auch	   finanzielle	  Unter-‐
stützung	  erwartet	  wird.	  Im	  Gegensatz	  dazu	  werden	  sie	  im	  Aufnahmeland	  als	  Kinder	  wahrgenommen	  
und	  gelten	  somit	  als	  vulnerabel.	  Im	  Rahmen	  der	  entsprechenden	  Schutzsysteme	  wird	  folglich	  in	  der	  
Regel	  von	   ihnen	  erwartet,	  dass	   sie	  einer	  Ausbildung	  nachgehen	  und	  nicht	  einer	  Erwerbsarbeit	   (vgl.	  
ebd.).	  Im	  Kontext	  von	  Konflikten	  und	  Vertreibung	  sind	  die	  gesellschaftlichen	  Konzeptionen	  von	  Kind-‐
heit	  und	  Jugend	  zudem	  schon	  vor	  der	  Migration	  nach	  Europa	  tiefgreifenden	  Veränderungen	  ausge-‐
setzt	  (vgl.	  Tefferi,	  2007).	  Auch	  die	  Soziale	  Arbeit	  hat	  im	  professionellen	  Umgang	  mit	  MNA	  die	  ange-‐
messene	  Balance	  zwischen	  der	  Gewährleistung	  von	  Unterstützung	  einerseits	  und	  der	  Ermöglichung	  
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Gemäss	  aktuellen	  Erfahrungen	  des	  Internationalen	  Sozialdienstes	  ist	  bei	  denjenigen	  Asylgesuchen	  von	  MNA,	  welche	  nach	  dem	  1.	  Febru-‐
ar	   2014	   eingereicht	  wurden,	   eine	  wesentlich	   raschere	   Bearbeitung	   durch	   das	   BFM	   bereits	   spürbar	   (persönliche	   Kommunikation	   von	   C.	  
Braunschweig,	  Mitarbeiter	  Internationaler	  Sozialdienst,	  23.7.2014).

	  

17	  Zwar	  wird	   im	  Zweifelsfall	   jeweils	  eine	  radiologische	  Analyse	  der	  Handknochen	  durchgeführt,	   jedoch	  bietet	  sie	  nur	  einen	  geringen	  Be-‐
weiswert,	  weil	  die	  Entwicklung	  der	  Knochen	  mit	  den	  individuellen	  Umständen	  des	  Heranwachsens	  variiert	  (vgl.	  Lischetti,	  2012,	  S.	  5).	  	  
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von	   Autonomie	   andererseits	   zu	   finden.	   Nebst	   allen	   diesen	   Ambivalenzen	   sind	  MNA	   auch	   von	   der	  
Dynamik	   der	   kontrovers	   diskutierten	   Asyl-‐	   und	   Migrationspolitik	   in	   der	   Schweiz	   betroffen.	   Deren	  
Bedeutung	  für	  MNA	  soll	  im	  Folgenden	  summarisch	  veranschaulicht	  werden.	  	  

In	  der	  aktuellen	  Migrationspolitik	  der	  Schweiz	  gilt	  ein	  duales	  Zulassungssystem:	  Für	  Staatsbürger	  der	  
EU	  und	  EFTA	  gelten	  weitaus	  weniger	  Einschränkungen	  in	  der	  Zulassung	  im	  Vergleich	  zu	  Personen	  aus	  
dem	  Rest	  der	  Welt,	   sogenannten	  Angehörigen	  von	  Drittstaaten	   (vgl.	  BFM,	  2012).	   Letztere	  erhalten	  
nur	  in	  seltenen	  Spezialfällen	  eine	  ausländerrechtliche	  Aufenthaltsbewilligung	  und	  somit	  die	  Möglich-‐
keit,	   sich	   in	   der	   Schweiz	   niederzulassen.	  Wenn	   sie	   nicht	   gefragte,	   hochqualifizierte	   Fachkräfte	   sind	  
und	  auch	  nicht	  die	  Bedingungen	  für	  Familiennachzug	  erfüllen,	   ist	  ein	  Asylantrag	  der	  einzige	  Weg	  zu	  
einem	   legalen	  Aufenthalt	   in	  der	  Schweiz	   (vgl.	  AuG	  und	  AsylG).	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  vermischen	  
sich	   die	   Diskurse	   zur	   Asyl-‐	   und	  Migrationspolitik.	   Gemäss	   Badertscher	   (2008,	   S.	   27)	   geht	   die	   Ver-‐
schmelzung	  dieser	  beiden	  historisch	  unterschiedlich	  gewachsenen	  Themenbereiche	  auf	  die	  achtziger	  
Jahre	  zurück.	  Während	  jener	  Zeit	  entstand	  demnach	  die	  Unterscheidung	  zwischen	  politisch	  verfolg-‐
ten	  Flüchtlingen	  und	  Personen,	  welche	  einen	  Weg	  aus	  wirtschaftlichen	  Existenznöten	  im	  Herkunfts-‐
land	   suchen.	  Gemäss	   dem	  politischen	  Diskurs	   benötigen	   erstere	   erwiesenermassen	   asylrechtlichen	  
Schutz,	  letztere	  jedoch	  nicht,	  da	  die	  Kriterien	  der	  Genfer	  Flüchtlingskonvention	  nicht	  auf	  sie	  zutreffen	  
(vgl.	   ebd.,	   S.	   18).	   In	   der	   Aktualität	  werden	   diese	   Debatten	  weiterhin	   kontrovers	   geführt	   –	   dies	   im	  
Kontext	  einer	  immer	  restriktiveren	  Asylpolitik	  und	  eines	  gesellschaftlichen	  Klimas,	  das	  von	  Vorbehal-‐
ten	   gegenüber	   Zugewanderten	   geprägt	   ist	   (vgl.	   ebd.,	   S.	   26).18	   Am	   anderen	   Ende	   des	   politischen	  
Spektrums	   überwiegt	   oft	   die	   pauschale	   und	   ethnozentrisch	   geprägte	   Einschätzung,	   MigrantInnen	  
gehe	  es	  per	  Definition	  besser	  in	  der	  Schweiz	  als	  in	  den	  Herkunftsländern	  (vgl.	  Bussien,	  2010,	  S.	  68).	  In	  
der	  Politik	  stehen	  sich	  also	  insbesondere	  bei	  Migrationsfragen	  unüberbrückbare	  Divergenzen	  auf	  der	  
Ebene	   der	  Wertvorstellungen	   gegenüber	   (vgl.	  Mahnig,	   1996).	   Auch	  wenn	  MNA	   im	   Rahmen	   dieser	  
Polemiken	  meist	  nicht	   explizit	   genannt	  werden,	   sind	   sie	   als	   Zugewanderte	  mit	  unsicherem	  Aufent-‐
haltsstatus	  unweigerlich	  davon	  betroffen.	  	  

Die	  Rolle	   von	  Doppelidentitäten:	   Da	   für	   die	  meisten	  Drittstaatsangehörigen	  der	   einzig	   realistische	  
Zugang	   zu	   einem	  Aufenthaltsrecht	   in	   der	   Schweiz	   über	   ein	   Asylgesuch	   führt,	   sind	   sie	   gut	   beraten,	  
wenn	  sie	  sich	  an	  die	  Regeln	  des	  Asylrechts	  halten.	  Die	  Konsequenz	  ist	  in	  einigen	  Fällen,	  dass	  MNA	  als	  
Überlebensstrategie	   ihre	   vorgebrachten	   Asylgründe	   und	   somit	   ihre	   persönlichen	   Geschichten	   dem	  
Asylrecht	  anpassen	  (vgl.	  Zenk,	  2000,	  S.	  395).	  In	  diesem	  Kontext	  werden	  Namen	  geändert,	  Nationalitä-‐
ten,	   familiäre	   Beziehungen	   oder	   Geburtsdaten	   modifiziert:	   es	   entsteht	   nebst	   der	   ursprünglichen	  
Identität	  der	  MNA	  eine	  zweite,	  eigens	  für	  das	  Asylverfahren	  geschaffene	  (vgl.	  ebd.).	  Die	  dadurch	  ent-‐
standene	  Doppelidentität	  hat	  Konsequenzen	  in	  vielfacher	  Hinsicht:	  	  

• Laut	  Bussien	  (2010,	  S.	  52)	  beteuert	  die	  Mehrheit	  der	  MNA,	  es	  existiere	  keine	  Herkunftsfami-‐
lie	  mehr,	  oder	  aber	  sie	  äussern	  sich	  generell	  nicht	  zum	  Thema.	  Das	  Thema	  Herkunftsfamilie	  
wird	  tabuisiert,	  weil	  die	  MNA	  berechtigterweise	  fürchten,	  die	  Existenz	  eines	  familiären	  Net-‐
zes	  im	  Herkunftsland	  stehe	  der	  Aussicht	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  im	  Weg	  (vgl.	  
Bussien,	  2010,	  S.	  54).	  Es	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  diese	  Ausgangslage	  die	  Zusammenarbeit	  
mit	  MNA	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Suche	  von	  Familienangehörigen	  erheblich	  erschwert.	  Es	  gibt	  je-‐
doch	  auch	  gegenteilige	  Forschungsergebnisse:	  Mitchell	  (2009)	  hat	  im	  Lauf	  ihrer	  Erhebungen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	   Beispiele	   zur	   Illustration	   des	   polemisch	   geführten	   öffentlichen	   Diskurses	   finden	   sich	   zur	   genüge	   in	   den	   Abstimmungskampagnen	   der	  
letzten	  Jahre:	  die	  Abstimmung	  zur	  Änderung	  des	  Asylgesetzes	  von	  2006,	  die	  Volksinitiative	  „Gegen	  den	  Bau	  von	  Minaretten“	  von	  2009,	  die	  
Volksinitiative	  „Für	  die	  Ausschaffung	  krimineller	  Ausländer“	  von	  2010	  sowie	  die	  Volksinitiative	  „Gegen	  Masseneinwanderung“	  von	  2014	  –	  
um	  nur	  einige	  exemplarische	  Fälle	  zu	  nennen.	  
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die	  Erfahrung	  gemacht,	  dass	  die	  MNA	  selbst	  das	  Thema	  Herkunftsfamilie	  entgegen	  der	  Vor-‐
annahmen	  der	  Autorin	  offen	  und	  gerne	  ansprachen.	  Dies	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  Bezugsperso-‐
nen	  aus	  der	  Sozialen	  Arbeit,	  welche	  oft	  davon	  ausgingen,	  das	  Ansprechen	  dieses	  Themas	  sei	  
fehl	  am	  Platz.	  	  

• Der	  Umgang	  mit	  der	  doppelten	  Identität	  kann	  für	  die	  MNA	  zur	  Belastung	  werden.	  Als	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  befinden	  sie	  sich	  in	  einer	  entscheidenden	  Phase	  der	  Identitätsbildung.	  Hinzu	  
kommt	  die	  kulturelle	  Veränderung	  der	  Umgebung	  aufgrund	  der	  Migration.	  In	  dieser	  an	  sich	  
schon	  ambivalenten	  Situation	  noch	  zwei	  Identitäten	  handhaben	  zu	  müssen	  und	  dabei	  um	  die	  
Sicherheit	  des	  Aufenthaltsstatus	  zu	  fürchten,	  kann	  die	  psychosoziale	  Entwicklung	  enorm	  be-‐
lasten	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  397).	  Die	  Trennung	  von	  der	  Familie	  und	  die	  Tabuisierung	  des	  Themas	  stel-‐
len	  einen	  tiefen	  Einschnitt	  im	  Leben	  der	  MNA	  dar	  und	  lösen	  einen	  komplexen	  Trauerprozess	  
aus	  (vgl.	  Bussien,	  2010,	  S.	  55).	  

• Für	   Behörden	   und	   professionelle	   Bezugspersonen	   von	  MNA	   ist	   die	  Ungewissheit	   über	   ihre	  
Identität	  irritierend.	  Es	  können	  Zweifel	  an	  der	  generellen	  Aufrichtigkeit	  der	  MNA	  entstehen.	  
Im	   Kontext	   der	   polemisch	   geführten	   asylpolitischen	   Debatten	   entsteht	   so	   eine	   Kultur	   des	  
Misstrauens	  gegenüber	  den	  MNA,	  insbesondere	  wenn	  es	  um	  die	  Wahrhaftigkeit	  ihrer	  vorge-‐
brachten	  Asylgründe	  geht	  (vgl.	  Danielsen	  &	  Seeberg,	  2006,	  S.	  8).	  	  

• Auf	  der	  Beziehungsebene	  wird	  die	  Bildung	  von	  Vertrauensbeziehungen	  erheblich	  erschwert:	  
Normalerweise	   bezieht	   man	   „aus	   einer	   gelungenen	   Beziehung	   auch	   persönlichen	   Gewinn.	  
Beide	  fühlen	  sich	  anerkannt,	  respektiert	  und	  in	  ihrer	  Rolle	  bestätigt.	  Diese	  befriedigende	  Be-‐
ziehung	  bleibt	   im	  Umgang	  mit	   Jugendlichen	  mit	  einer	  zweiten	   Identität	  aus,	  weil	  der	  Fokus	  
der	  Bezugnahme	  unsicher	  ist:	  ‚Auf	  wen	  beziehe	  ich	  mich	  eigentlich?’“	  (Zenk,	  2000,	  S.	  395).	  

Die	  Auseinandersetzung	  mit	  MNA	  vereint	  also	  zwei	   soziale,	  politische	  und	  rechtliche	  Themenberei-‐
che,	  die	  nach	  jeweils	  unterschiedlichen	  Regeln	  funktionieren:	  dasjenige	  der	  Kinder	  und	  Kinderrechte	  
einerseits	   sowie	   dasjenige	   der	   Asyl-‐	   und	  Migrationspolitik	   andererseits.	   Das	   Einnehmen	   der	   einen	  
oder	  anderen	  Perspektive	  kann	  beim	  Umgang	  mit	  MNA	  zu	  unterschiedlichen	  Behandlungen	  führen.	  
So	  gelangt	  eine	  Vielzahl	  Autoren	  zum	  Schluss,	  dass	  im	  behördlichen	  Umgang	  mit	  Kindern	  im	  Migrati-‐
onsbereich	   im	   Allgemeinen	   und	  mit	  MNA	   im	   Speziellen	   die	  Migrationskontrolle	   stärker	   gewichtet	  
wird	   als	   der	   Kindesschutz	   (vgl.	   Antony,	   2010;	   Danielsen	   &	   Seeberg,	   2006;	   Netzwerk	   Kinderrechte	  
Schweiz,	  2014;	  Niklaus,	  2009;	  Schweizerische	  Beobachtungsstelle	  für	  Asyl-‐	  und	  Ausländerrecht,	  2009;	  
Terre	  des	  hommes,	  2007;	  Wata,	  2003;	  Zermatten,	  2006).	  Beispielsweise	  kritisiert	  das	  Netzwerk	  Kin-‐
derrechte	   Schweiz	   (2014,	   S.	   39),	   dass	   Entscheidungsprozesse	   über	   Verbleib	   oder	  Wegweisung	   von	  
MNA	  nicht	   vom	  Grundsatz	  des	  Kindeswohls	   geleitet	  werden.	  Danielsen	  &	  Seeberg	   (2006,	   S.	   17	   ff.)	  
zeigen	  das	  Verhältnis	  der	  beiden	  Perspektiven	  am	  Beispiel	  der	  Suche	  nach	  Familienangehörigen	  von	  
MNA	  auf.	  Bei	  der	  Suche	  nach	  Angehörigen	  überschneiden	  sich	  die	  Interessensbereiche	  der	  Aufnah-‐
mestaaten	   und	   der	   betroffenen	   Minderjährigen,	   jedoch	   sind	   nicht	   dieselben	   Motive	   ausschlagge-‐
bend.	  In	  der	  Logik	  von	  restriktiver	  Migrationspolitik	  ist	  die	  Suche	  primär	  durch	  die	  Aussicht	  auf	  eine	  
Familienzusammenführung	   ausserhalb	   der	   eigenen	   Staatsgrenzen	   angetrieben.	   Um	   im	   Sinne	   der	  
Kinderrechte	   zu	   einem	   begründeten	   Schluss	   zu	   gelangen,	   ob	   eine	   solche	   Zusammenführung	   dem	  
Kindeswohl	   entspricht	   oder	   nicht,	   ist	   jedoch	  die	   Erfüllung	  der	   einzelnen	   in	   der	   KRK	   festgehaltenen	  
Rechtsgarantien	  massgeblich.	  Hier	  entsteht	  das	  Risiko,	  dass	  die	  nationalen	  Behörden	  die	  Prinzipien	  
der	  KRK	  nur	  selektiv	  anwenden	  und	  das	  Kindeswohl	  so	  interpretieren,	  dass	  es	  sich	  mit	  ihren	  eigenen	  
Anliegen	  deckt	   (vgl.	  ebd.,	  S.	  19).	  Gemäss	  Danielsen	  &	  Seeberg	   (2006,	  S.	  37)	  unternehmen	  übrigens	  
die	   schweizerischen	   Asylbehörden	   –	   ganz	   im	   Gegensatz	   zu	   anderen	   europäischen	   Staaten	   –	   keine	  
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Anstrengungen,	  um	  Familienangehörige	  von	  MNA	  aufzufinden	  und	  den	  Kontakt	  wieder	  herzustellen.	  
Ausserdem	  sind	  unbegleitete	  Minderjährige	  keine	  bedeutende	  Angelegenheit	  in	  der	  schweizerischen	  
Politik	  (vgl.	  ebd.).	  Auch	  Lischetti	  (2012,	  S.	  12)	  stellt	  fest,	  dass	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  trotz	  der	  eigentli-‐
chen	   Brisanz	   des	   Themas	   kaum	   Gegenstand	   des	   öffentlichen	   Diskurses	   sind.	   Sie	   führt	   dies	   darauf	  
zurück,	  dass	  gerade	  die	  Unvereinbarkeit	  der	   restriktiven	  Asylpolitik	  mit	  den	  Kinderrechten	  die	  The-‐
matik	  für	  die	  Politik	  undankbar	  und	  damit	  uninteressant	  macht	  (vgl.	  ebd.).	  	  

Im	  Lichte	  der	  oben	  beschriebenen	  Dynamik	  an	  der	  Schnittstelle	  zwischen	  Kinderrechten	  und	  Migrati-‐
onspolitik	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ob	  das	  in	  Artikel	  2	  der	  KRK	  festgehaltene	  Diskriminierungsverbot	  res-‐
pektiert	  wird.	  Gemäss	   diesem	  müssen	  die	   Kinderrechte	   für	   alle	   gewährleistet	  werden,	   unabhängig	  
von	   ihrer	   Herkunft	   oder	   ihrem	   Aufenthaltsstatus.	  Wenn	   die	  Migrationskontrolle	   stärker	   gewichtet	  
wird	  als	  die	  Kinderrechte,	  bedeutet	  dies	  also	  eine	  Benachteiligung	  der	  minderjährigen	  MigrantInnen	  
und	  somit	  eine	  Verletzung	  des	  Diskriminierungsverbotes.	  Dies	  kann	  als	  Beispiel	  gelesen	  werden	  für	  
die	  gesellschaftlichen	  Zementierung	  von	  Vulnerabilität:	  gemäss	  Staub-‐Bernasconi	   (2009,	  S.	  11)	  wird	  
die	  Verletzlichkeit	  der	  Klientel	  Sozialer	  Arbeit	  oft	  durch	  staatliche	  Instanzen,	  durch	  die	  Politik	  und	  die	  
Medien	  gebilligt,	  legitimiert	  oder	  gar	  gefördert.	  Werden	  die	  Kinderrechte	  zugunsten	  der	  Migrations-‐
politik	   vernachlässigt,	   so	   zeigt	   dies	   exemplarisch	   auf,	   wie	   gesellschaftliche	   Diskriminierungsregeln	  
strukturell	   und	   teilweise	   gar	   per	   Gesetz	   verankert	   werden.	   Die	   Soziale	   Arbeit,	   als	   Menschen-‐
rechtsprofession	  verstanden,	  hat	  sich	  folglich	  dafür	  einzusetzen,	  dass	  die	  Einhaltung	  von	  Kinderrech-‐
ten	   im	   Zweifelsfall	   Vorrang	   vor	   den	   asyl-‐	   und	   ausländerrechtlichen	  Bestimmungen	  hat.	  Wesentlich	  
am	  Fokus	  auf	  die	  Kinderrechte	  ist	  die	  Bestimmung	  des	  Kindeswohls	  im	  individuellen	  Fall,	  unabhängig	  
von	  subjektiven	  und	  politischen	  Haltungen	  jeglicher	  Couleur	  (vgl	  Bussien,	  2010,	  S.	  68).	  Für	  die	  Umset-‐
zung	  dieses	  Anspruchs	  im	  Bereich	  der	  MNA	  liefern	  die	  Standards	  der	  SCEP	  (2012),	  die	  Richtlinien	  des	  
UNHCR	   (2008;	   2011)	   sowie	   das	   Handbuch	   für	   Fachleute	   des	   Europarats-‐Verlags	   (Drammeh,	   2011)	  
konkrete	  Hilfestellungen	  für	  die	  Professionellen	  der	  Sozialen	  Arbeit.	  	  

2.4 MNA	  in	  der	  Schweiz	  

Die	   Gründe,	   weshalb	   Minderjährige	   ohne	   Begleitung	   eines	   gesetzlichen	   Vertreters	   in	   europäische	  
Länder	  reisen,	  sind	  vielfältig	  (vgl.	  SCEP,	  2012,	  S.	  32):	  Es	  können	  Kinder	  von	  politisch	  verfolgten	  Eltern,	  
Angehörige	   verfolgter	  Minderheiten	   oder	   Kriegsflüchtlinge	   sein.	   Sie	   fliehen	   aus	   Furcht	   vor	   Verfol-‐
gung,	  weil	  ihre	  Sicherheit	  durch	  bewaffnete	  Konflikte	  bedroht	  ist	  oder	  weil	  ihre	  Rechte	  in	  ihrem	  Her-‐
kunftsland	  verletzt	  werden.	  Einige	  unter	  ihnen	  sind	  auch	  auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  besseren	  Leben	  –	  
sie	  wollen	  Armut	  und	  Perspektivlosigkeit	  hinter	  sich	  lassen.	  Nebst	  der	  erzwungenen	  oder	  aus	  Sicher-‐
heitsgründen	  erfolgten	  Trennung	  der	   Familienmitglieder	   vor	  oder	  während	  der	   Flucht	   gibt	   es	   auch	  
Familien,	  welche	   für	   einen	   Sohn	  oder	   eine	   Tochter	   die	  Migration	   zwecks	  Arbeitssuche	   finanzieren.	  
Zusätzlich	  lassen	  sich	  als	  Motive	  unzählige	  individuelle	  Schicksale	  und	  Beweggründe	  vermuten.	  	  

Die	   Schweiz	   verfügt	   zwar	   nicht	   über	   ein	   sehr	   ausführliches	   System	  der	  Datenerhebung	  über	  MNA,	  
jedoch	  werden	  die	  wichtigsten	   Eckdaten	   jährlich	  durch	  das	  Bundesamt	   für	  Migration	   erhoben	  und	  
veröffentlicht	  (vgl.	  BFM,	  2014).	  Demnach	  stellen	  zurzeit	  mehrere	  hundert	  unbegleitete	  Minderjährige	  
pro	  Jahr	  einen	  Asylantrag.	  Seit	  mehreren	  Jahren	  sinkt	  die	  Anzahl	  Gesuche	  von	  MNA	  stetig:	  Die	  Zahl	  
der	  Asylgesuche	  von	  MNA	  ging	  von	  824	  im	  Jahr	  2004	  auf	  346	  im	  Jahr	  2013	  zurück.	  Gleichzeitig	  sank	  
das	   Grössenverhältnis	   der	   unbegleiteten	   Minderjährigen	   im	   Vergleich	   zur	   Gesamtheit	   der	   Asylsu-‐
chenden:	  Von	  5.4	  %	  im	  Jahr	  2004	  fiel	  der	  Prozentsatz	  auf	  1.6%	  im	  Jahr	  2013.	  Die	  ungefähre	  Anzahl	  
MNA,	   die	   sich	   in	   der	   Schweiz	   aufhalten,	   ging	   zwischen	   1999	   und	   2008	   von	   rund	   15'000	   auf	   etwa	  
2'000	   zurück	   (vgl.	   Netzwerk	   Kinderrechte	   Schweiz,	   S.	   38).	   Diese	   sinkenden	   Zahlen	  müssen	   jedoch	  
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keineswegs	  ein	  Abbild	  der	  real	  in	  der	  Schweiz	  anwesenden	  MNA	  sein.	  Kinderrechtsexperten	  vermu-‐
ten	  ganz	  im	  Gegenteil,	  dass	  immer	  mehr	  MNA	  sich	  angesichts	  der	  restriktiver	  werdenden	  Asylpolitik	  
gegen	  ein	  Asylgesuch	  und	  stattdessen	  für	  ein	  Leben	  in	  der	  Klandestinität	  entscheiden	  (vgl.	  ebd.;	  Terre	  
des	  hommes,	  2007,	  S.	  35).	  	  

Gemäss	  Einschätzung	  des	  BFM	  sind	  gut	  80%	  der	  MNA	  zum	  Zeitpunkt	  ihres	  Asylgesuchs	  zwischen	  15	  
und	   18	   Jahre	   alt	   (vgl.	   BFM,	   2014).	   Es	   ersuchen	   bedeutend	  mehr	   junge	  Männer	   um	   Asyl	   als	   junge	  
Frauen:	  zwischen	  2011	  und	  2013	  betrug	  der	  Anteil	  MNA	  weiblichen	  Geschlechts	  zwischen	  16.5	  %	  und	  
24.8%	  (vgl.	  ebd.).	  Die	  aktuell	  am	  stärksten	  vertretenen	  Herkunftsländer	  der	  vergangenen	  Jahre	  sind	  
Eritrea,	   Afghanistan,	   Tunesien,	   Somalia,	   diverse	  westafrikanische	   Staaten	   sowie	   neuerdings	   Syrien.	  
Vereinzelte	  MNA	  stammen	  aus	  weiteren	  nordafrikanischen	  Staaten,	  aus	  dem	  Balkan,	  aus	  Sri	  Lanka,	  
Äthiopien	  und	  aus	  Weissrussland	  (vgl.	  ebd.).	  Die	  publizierten	  Statistiken	  des	  BFM	  ermöglichen	  keine	  
Gesamtsicht	  auf	  die	  Situation	  der	  MNA,	  da	  sie	  keine	  Auskunft	  über	  den	  Ausgang	  ihrer	  Asylverfahren	  
geben	  (vgl.	  SKMR,	  2014b,	  S.	  90;	  Lischetti,	  2012,	  S.	  3).	  Zwar	  werden	  entsprechende	  interne	  Zahlen	  des	  
BFM	  auf	  Anfrage	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  jedoch	  ist	  deren	  Interpretation	  problematisch,	  da	  diejenigen	  
MNA,	  welche	  während	  des	  Verfahrens	  volljährig	  werden,	  aus	  der	  Statistik	  fallen	  (vgl.	  Lischetti,	  2012,	  
S.	  3).	  Das	  Schweizerische	  Kompetenzzentrum	  für	  Menschenrechte	  (vgl.	  SKMR,	  2014b,	  S.	  90)	  fordert	  
denn	  auch	  die	  Bereitstellung	  einer	  umfassenderen	  nationalen	  Statistik	  über	  MNA,	  damit	  auf	  deren	  
Basis	  weitere	  Massnahmen	  entwickelt	  werden	  können.	  Mit	  Sicherheit	   lässt	   sich	  aus	  den	  vorhande-‐
nen	  Zahlen	  herauslesen,	  dass	  unbegleitete	  Minderjährige	  nur	   sehr	   selten	  als	   Flüchtlinge	  anerkannt	  
werden	  und	  etwa	  gleich	  häufig	  wie	  der	  Durchschnitt	  vorläufig	  aufgenommen	  werden	  (vgl.	  Lischetti,	  
2012,	  S.	  4).	  Lischetti	  (ebd.)	  schätzt	  auf	  Basis	  der	  Zahlen	  von	  2008	  und	  2009,	  dass	  zwischen	  2.9%	  und	  
14.3%	  der	  MNA	  als	  Flüchtlinge	  anerkannt	  wurden,	  gegenüber	  einer	  allgemeinen	  Anerkennungsquote	  
von	  16.3%	  bis	  23%.	  Die	  Anzahl	  vorläufiger	  Aufnahmen	  betrug	  bei	  MNA	  zwischen	  13%	  und	  28.6%	  und	  
im	  allgemeinen	  Durchschnitt	  zwischen	  18.4%	  und	  22.7%.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  nur	  zwischen	  15.9%	  bis	  
42.9%,	  also	  weitaus	  weniger	  als	  die	  Hälfte	  der	  MNA	  nach	  Ablauf	  ihres	  Asylverfahrens	  ein	  Aufenthalts-‐
recht	  in	  der	  Schweiz	  erhielten.19	  Dazu	  kommt,	  dass	  viele	  MNA	  im	  Laufe	  des	  Asylverfahrens	  und	  ins-‐
besondere	  nach	  Negativentscheiden	  untertauchen	  –	  sie	  entziehen	  sich	  also	  der	  Kontrolle	  der	  Behör-‐
den	   und	   schlagen	   sich	   als	   Sans-‐Papiers	   durch20	   (vgl.	   Netzwerk	   Kinderrechte	   Schweiz,	   2014,	   S.	   38;	  
Terre	  des	  hommes,	  2010).	  	  

2.5 Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  

Aufgrund	  der	  Ausgangslage,	  dass	  die	  meisten	  MNA	   langfristig	  kein	  Aufenthaltsrecht	   in	  der	  Schweiz	  
erhalten,	  stellt	  sich	  die	  Frage	  nach	  ihrer	  Zukunftsperspektive.	  Der	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kin-‐
des	  gibt	  für	  den	  Umgang	  mit	  dieser	  Thematik	  folgenden	  Orientierungsrahmen	  vor:	  

Oberstes	   Ziel	   aller	   Erwägungen	   in	   Bezug	   auf	   das	   Schicksal	   eines	   unbegleiteten	  
oder	  von	  seinen	  Eltern/Sorgeberechtigten	  getrennten	  Kindes	   ist	  es,	  eine	  dauer-‐
hafte	  Lösung	  herbeizuführen,	  die	  seinen	  Schutzbedürfnissen	  in	  jeder	  Hinsicht	  ge-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Ganz	  aktuelle	   Informationen	  über	  die	  eingehenden	  Asylgesuche	  von	  MNA	   im	  Jahr	  2014	   lassen	  die	  Vermutung	  zu,	  dass	  eine	  Änderung	  
dieser	  Dimensionen	   in	  Sicht	   sein	  könnte:	  Gemäss	  einer	  Meldung	  des	  Tagesanzeigers	  gingen	  zwischen	  dem	  1.1.2014	  und	  dem	  25.7.2014	  
insgesamt	  252	  Asylgesuche	   von	  MNA	  beim	  BFM	  ein,	  wovon	   rund	  drei	  Viertel	   (190	  Gesuche)	   von	  MNA	  aus	   Eritrea,	   Somalia	  oder	   Syrien	  
stammten	   (vgl.	  Birrer,	  2014).	  Angehörige	  dieser	  Staaten	  können	  grundsätzlich	  entweder	  mit	  einer	  Anerkennung	  als	  Flüchtlinge	  oder	  mit	  
einer	  vorläufigen	  Aufnahme	  rechnen.	  Aus	  diesem	  Grund	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  der	  Anteil	  MNA,	  welche	  nach	  Ablauf	  ihres	  Asylverfah-‐
rens	  ein	  zumindest	  vorläufiges	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  erhalten,	  in	  naher	  Zukunft	  signifikant	  ansteigen	  wird.	  	  
20	  Präzise	  Zahlen	  zum	  Ausmass	  des	  Verschwindens	  von	  MNA	  sind	  nicht	  bekannt,	  obwohl	  das	  BFM	  in	  der	  Lage	  wäre,	  umfangreichere	  Anga-‐
ben	  dazu	  bekannt	  zu	  geben	  (vgl.	  SKMR,	  2014,	  S.	  102).	  
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recht	  wird,	  die	  Meinung	  des	  Kindes	  berücksichtigt,	  und,	  wo	  immer	  es	  möglich	  ist,	  
den	  Umstand,	  dass	  es	  unbegleitet	  und	  von	  den	  Eltern	  getrennt	   ist,	   zu	  beheben	  
sucht.	  (Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  2005,	  S.	  19)	  

Eine	  Vielzahl	  AutorInnen	  nimmt	  Bezug	  auf	  diese	  Vorgabe	  des	  Ausschusses	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes	  
und	   führt	   sie	  weiter	   aus	   (vgl.	   Antony,	   2010;	   Braunschweig,	   2007;	   Bussien,	   2010;	   Drammeh,	   2011;	  
Europäische	   Kommission,	   2010;	   Lachat	   Clerc,	   2006;	   Netzwerk	   Kinderrechte	   Schweiz,	   2014;	   SCEP,	  
2012;	   Terre	   des	   hommes,	   2010;	  UNHCR,	   2008	   und	   2011;	   Zermatten,	   2006).	   Alle	   diese	   AutorInnen	  
definieren	  als	  Ziel,	  dass	  die	  Suche	  nach	  langfristigen	  Zukunftsperspektiven	  im	  Zentrum	  des	  professio-‐
nellen	  Umgangs	  mit	  MNA	  zu	  stehen	  hat.	  Die	  Europäische	  Kommission	   (2010,	  S.	  12)	  nennt	   in	   ihrem	  
Aktionsplan	   für	   unbegleitete	  Minderjährige21	   eine	  nachhaltige	   Lösung	   für	  MNA	  als	   einen	  der	  wich-‐
tigsten	   Bereiche	   mit	   Handlungsbedarf.	   Auf	   internationaler	   Ebene	   zeichnet	   sich	   somit	   ein	   Paradig-‐
menwechsel	   im	  Umgang	  mit	  MNA	   ab:	   vom	   primären	   Fokus	   auf	   die	   gegenwärtige	   Situation	   hin	   zu	  
einer	   Öffnung	   des	   professionellen	   Blicks	   auf	   die	   längerfristigen	   Zukunftsaussichten	   der	  MNA.22	   Als	  
angemessene	  Zukunftsperspektive	   für	  MNA	  gilt	  eine	  definitive	  Aufenthaltssituation	   in	  einem	  Staat,	  
wo	  ein	  individuelles	  Lebensprojekt	  aufgebaut	  werden	  kann	  (vgl.	  Lachat	  Clerc,	  2006,	  S.	  73).	  Der	  Begriff	  
„nachhaltige	  Lösung“	  ist	  gemäss	  einer	  gemeinsamen	  Definition	  des	  UNHCR	  und	  des	  Kinderhilfswerks	  
der	  Vereinten	  Nationen	  (UNICEF)	  wie	  folgt	  zu	  verstehen:	  

Une	  solution	  durable	  est	  une	  solution	  sur	   le	   long	  terme	  assurant	   la	  capacité	  de	  
l’enfant	  séparé	  à	  se	  développer	  jusqu’à	  l’âge	  adulte,	  dans	  un	  environnement	  qui	  
répond	  à	  ses	  besoins	  et	  garantit	  ses	  droits,	  tels	  que	  définis	  par	  la	  CDE,	  et	  qui	  ne	  
place	  pas	  l’enfant	  face	  à	  un	  risque	  de	  persécution	  ou	  de	  détresse	  grave.	  (Interna-‐
tionaler	  Sozialdienst,	  2014c,	  S.	  5)	  

Die	  Europäische	  Kommission	  (2010,	  S.	  12)	  präsentiert	  drei	  denkbare	  Möglichkeiten	  einer	  nachhalti-‐
gen	  Zukunftsperspektive:	  Die	  Rückkehr	   ins	  Herkunftsland,	  die	   langfristige	  Integration	  im	  Aufnahme-‐
land	  oder	  die	   Familienzusammenführung	   in	  einem	  Drittland.	   In	  der	   folgenden	  Abbildung	  2	  werden	  
die	  drei	  möglichen	  Optionen	  der	  langfristigen	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  veranschaulicht.	  

Abbildung	  2:	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	   	   	   	  

	  

Quelle:	  Basierend	  auf	  Europäische	  Kommission	  (2010,	  S.	  12)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Das	  Ziel	  des	  Aktionsplans	  der	  EU	  für	  die	  Periode	  2010	  bis	  2014	  ist	  ein	  gemeinsames	  Konzept	  aller	  Mitgliedstaaten	  im	  Umgang	  mit	  unbe-‐
gleiteten	  Minderjährigen,	  das	  sich	  auf	  den	  Grundsatz	  des	  Kindeswohls	  stützt	  (vgl.	  Europäische	  Kommission,	  2010,	  S.	  3).	  	  
22	   Einen	  weiteren	  Hinweis	   auf	   diesen	   vermuteten	   Paradigmenwechsel	   liefert	   auch	  die	   Internationale	  Organisation	   für	  Migration	   (2014),	  
welche	  aktuell	  eine	  Recherche	  durchführt,	  um	  beispielhafte	  Prozesse	  zur	  Förderung	  nachhaltiger	  Lösungen	  für	  MNA	  zu	  identifizieren.	  	  
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Die	  Frage,	   in	  welchem	  Staat	  MNA	  auf	  eine	  sichere	  Zukunft	   inklusive	  eines	  sicheren	  rechtlichen	  Auf-‐
enthaltsstatus	  zählen	  können,	  hängt	  stark	  von	  der	  wirtschaftlichen,	  politischen	  und	  sozialen	  Lage	  in	  
den	  jeweiligen	  Herkunftsländern	  ab.	  Bei	  bestimmten	  Herkunftsstaaten	  ist	  die	  Option	  einer	  Rückkehr	  
grundsätzlich	  ausgeschlossen,	  da	  eine	  Rückführung	  als	  generell	  unzumutbar	  gilt	  und	  die	  persönliche	  
Sicherheit	  der	  MNA	  gefährden	  würde.	  Dies	  kann	  durch	  laufende	  kriegerische	  Auseinandersetzungen	  
begründet	  sein	  wie	  aktuell	   in	  Syrien,	  durch	  die	  Abwesenheit	  eines	  funktionierenden	  Staates	  wie	  ak-‐
tuell	  in	  Somalia	  oder	  auch	  durch	  die	  repressive	  Haltung	  eines	  Staates	  gegenüber	  seinen	  BürgerInnen	  
wie	  aktuell	  in	  Eritrea.	  MNA	  aus	  solchen	  Herkunftsländern	  erhalten	  mit	  grosser	  Wahrscheinlichkeit	  ein	  
Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  oder	  sie	  können	  in	  einem	  Drittstaat	  mit	  ihrer	  Familie	  zusammenge-‐
führt	  werden.	  Bei	  denjenigen	  MNA	  hingegen,	  deren	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland	  nicht	  a	  priori	  ausge-‐
schlossen	  ist,	  müssen	  alle	  Optionen	  sorgfältig	  geprüft	  und	  abgewogen	  werden.	  Die	  Suche	  nach	  einer	  
geeigneten	   Zukunftsperspektive	  hat	   sich	   in	   jedem	  Fall	   direkt	   an	  der	  Definition	  des	  Kindeswohls	   im	  
individuellen	  Fall	  zu	  orientieren	  (vgl.	  Kapitel	  2.2.2).	  Die	  Empfehlungen	  des	  UNHCR	  (2008	  und	  2011),	  
die	  Standards	  der	  SCEP	  (2012)	  sowie	  weitere	  Fachtexte	  präzisieren	  die	  zentralen	  Elemente	  eines	  sol-‐
chen	  Prozesses	  zur	  Zukunftsplanung	  im	  Sinne	  des	  Kindeswohls:	  

• Partizipation	  als	  grundlegendes	  Prinzip:	  Das	  Kind	  soll	  über	  alle	  Phasen	  des	  Prozesses	   infor-‐
miert	  werden	  und	  angemessene	  Beratung	  und	  Unterstützung	  erhalten.	  Seine	  Ansichten	  sind	  
unter	  Beachtung	  seines	  Alters	  und	  seiner	  Reife	   in	  den	  Entscheidungsprozess	  einzubeziehen	  
(vgl.	  SCEP,	  2012,	  S.	  53).	  Nur	  wenn	  die	  MNA	  als	  AkteurInnen	   ihres	  eigenen	  Lebenswegs	  res-‐
pektiert	  werden,	  ist	  die	  Aussicht	  auf	  eine	  erfolgreiche	  Zukunftsplanung	  intakt.	  	  

• Kontakt	  zur	  Herkunftsfamilie:	  Die	  Suche	  nach	  einer	  langfristigen	  Lösung	  für	  MNA	  hat	  damit	  
zu	   beginnen,	   unverzüglich	   die	  Möglichkeit	   einer	   Familienzusammenführung	   zu	   prüfen	   (vgl.	  
Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  2005,	  S.	  19).	  Falls	  kein	  Kontakt	  zur	  Herkunftsfamilie	  be-‐
steht,	  soll	  die	  Suche	  nach	  den	  Eltern	  des	  Kindes	  sowie	  anderen	  Familienangehörigen	  eingelei-‐
tet	  werden	  (vgl.	  UNHCR,	  2011,	  S.	  50).	  Die	  Suche	  darf	  allerdings	  nur	  erfolgen,	  wenn	  dies	  keine	  
Gefährdung	  der	  Familienangehörigen	  des	  Kindes	  im	  Herkunftsland	  bedeutet.	  Wo	  es	  die	  Situ-‐
ation	  nicht	  ausschliesst,	  sind	  regelmässige	  Kontakte	  zwischen	  dem	  Kind	  und	  seiner	  Familie	  zu	  
ermöglichen	  (vgl.	  SCEP,	  2012,	  S.	  30).	  	  

• Informationen	  aus	  dem	  Herkunftsland:	  Die	  Analyse	  der	  individuellen	  Informationen	  aus	  dem	  
Herkunftsland	   ist	   ein	   unentbehrliches	   Element	   zur	   Ermittlung	   der	   besten	   nachhaltigen	   Lö-‐
sung	   im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	  (vgl.	  Drammeh,	  2011;	  SCEP,	  2012;	  UNHCR,	  2008	  und	  2011).	  
Dies	  soll	  zum	  besseren	  Verständnis	  der	  persönlichen	  Geschichte	  der	  MNA	  beitragen,	  um	  auf	  
der	  Basis	  von	  ganzheitlichen	  Informationen	  zu	  einer	  Einschätzung	  des	  Kindeswohls	  zu	  gelan-‐
gen	  (vgl.	  Bussien,	  2010).	  Die	  Untersuchungen	  im	  Herkunftsland	  sind	  von	  einer	  professionel-‐
len	  und	  unabhängigen	  Organisation	  mit	  fachlichen	  Kenntnissen	  im	  Bereich	  der	  Kinderrechte	  
durchzuführen	   (vgl.	   Terre	  des	  hommes,	   2010).	   Eine	   sorgfältige	   Einschätzung	  der	   familiären	  
Situation	   im	  Herkunftsland	   ist	  essentieller	  Bestandteil	  der	  Abklärungen.	   Im	  Besonderen	  sol-‐
len	   die	  Ansichten	  der	   Familie	   hinsichtlich	   der	   Zukunftsplanung	  des	   Kindes	   in	   Erfahrung	   ge-‐
bracht	  und	  beachtet	  werden	  (vgl.	  Bussien,	  2010,	  S.	  67).	  Zudem	  sollen	  auch	  die	  sozialen,	  poli-‐
tischen	   und	   wirtschaftlichen	   Verhältnisse	   der	   Herkunftsregion	   analysiert	   und	   konkrete	   Zu-‐
kunftsperspektiven	  eruiert	  werden.	  	  

• Voraussetzungen	  für	  eine	  Rückkehr:	  Eine	  Rückkehr	  von	  MNA	  in	  ihr	  Herkunftsland	  ist	  nur	  un-‐
ter	  ganz	  bestimmten	  Bedingungen	  zulässig.	  Die	  Asylbehörden	  haben	  die	  konkreten	  Umstän-‐
de	  einer	  potenziellen	  Rückkehr	  von	  Amtes	  wegen	  zu	  klären	  (vgl.	  Lischetti,	  2012,	  S.	  10).	  Unbe-‐
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gleitete	   Minderjährige	   sollen	   „niemals	   ohne	   eine	   gründliche	   Abklärung	   der	   Umstände	   im	  
Herkunftsland	  ausser	  Landes	  gebracht	  werden“	   (SCEP,	  2012,	  S.	  29).	  Bevor	  eine	  Rückkehr	   in	  
Betracht	   gezogen	  wird,	  muss	   sorgfältig	   überprüft	  werden,	   ob	   die	   Sicherheit	   des	   Kindes	   im	  
Herkunftsland	   gewährleistet	   wäre.	   Es	   muss	   sichergestellt	   werden,	   dass	   seine	   Grundrechte	  
dort	   respektiert	   werden	   (Terre	   des	   hommes,	   2010).	   Ein	   notwendiges	   Element	   zur	   Bestim-‐
mung	  des	  Kindeswohls	  ist	  auch	  hier	  eine	  sorgfältige	  Einschätzung	  der	  familiären	  Situation	  im	  
Herkunftsland.	  Dabei	   ist	  es	  erforderlich	  zu	  bewerten,	  ob	  die	  Familie	  des	  Kindes	   in	  der	  Lage	  
ist,	   das	   Kind	   in	   angemessener	  Weise	   zu	   betreuen	   und	   ob	   seine	   Bedürfnisse	   erfüllt	  werden	  
können	  (vgl.	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  2005,	  S.	  20;	  Bussien,	  2010,	  S.	  67).	  Wird	  ei-‐
ne	  Rückkehr	  in	  Erwägung	  gezogen,	  so	  gilt	  es	  ein	  konkretes	  Lebensprojekt	  mit	  dem	  betroffe-‐
nen	  MNA	  und	  seinem	  sozialen	  Netz	  im	  Herkunftsland	  zu	  planen	  und	  die	  notwendige	  Unter-‐
stützung	  dafür	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen	  (vgl.	  Bussien,	  2010;	  Drammeh,	  2011).	  Wo	  angezeigt	  
können	   in	  Zusammenarbeit	  mit	   lokalen	  Organisationen	  Rückkehrperspektiven	   im	  Sinne	  von	  
konkreten	  Projekten	  erarbeitet	  werden.	   Faktoren,	  die	   zu	  einer	  erneuten	  Trennung	  von	  der	  
Familie	  oder	  zu	  einer	  Verschlechterung	  der	  Lebensbedingungen	  führen	  könnten,	  sind	  in	  der	  
Planung	  zu	  beachten	  (vgl.	  Bussien,	  2010,	  S.	  67).	  Auch	  hier	  muss	  die	  Meinung	  der	  Betroffenen	  
stets	  in	  Erfahrung	  gebracht	  und	  beachtet	  werden	  (vgl.	  SCEP,	  2012,	  S.	  67).	  Die	  Rückkehr	  kann	  
nur	   vollzogen	  werden,	  wenn	  der	   Sorgeberechtigte	  oder	  Vormund	  des	  MNA	   in	   der	   Schweiz	  
zum	  Schluss	  kommt,	  dass	  sie	  dem	  Kindeswohl	  entspricht	  (vgl.	  ebd.).	  

Dass	  diese	  Vorgaben	  und	  Empfehlungen	   in	  der	   schweizerischen	  Praxis	   bei	  weitem	  nicht	  umgesetzt	  
sind,	   ist	  hinlänglich	  bekannt.	  Wie	  bereits	  erwähnt	  charakterisiert	  sich	  der	  Umgang	  mit	  Zukunftsper-‐
spektiven	   von	  MNA	   in	  der	   Schweiz	   vielmehr	  durch	  ein	   abwartendes	  Verhalten,	   so	  dass	   eigentliche	  
Entscheide	  über	  das	  Aufenthaltsrecht	  und	  somit	  über	  die	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  erst	  nach	  
Erreichen	  der	  Volljährigkeit	  gefällt	  werden	  (vgl.	  Netzwerk	  Kinderrechte	  Schweiz,	  2009	  und	  2014;	  Graf	  
Mousa,	  2013b).	  Damit	  wird	  eine	  fundierte	  Abklärung	  über	  die	  am	  besten	  für	  das	  Kindeswohl	  geeig-‐
nete	  Zukunftsperspektive	  umgangen.	  Die	  abwartende	  Haltung	  überlässt	  die	  Betroffenen	  einer	  völli-‐
gen	  Perspektivlosigkeit	  und	  macht	  es	  für	  sie	  unmöglich,	  an	  den	  Voraussetzungen	  für	  ihre	  langfristige	  
Zukunftsplanung	   zu	  arbeiten	   (vgl.	  Netzwerk	  Kinderrechte	   Schweiz,	   2014,	   S.	   39).	  Die	   Einhaltung	  der	  
Kinderrechtskonvention	  und	  des	  schweizerischen	  Asylgesetzes	  ist	  zudem	  infrage	  gestellt,	  denn	  beide	  
verlangen,	  Asylgesuche	  von	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  prioritär	  zu	  behandeln	  (vgl.	  AsylG	  Art.	  17,	  
Abs.	  2bis;	  Ausschuss	   für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  2005,	  S.	  18).23	  Es	  stellt	   sich	  demnach	  die	  dringliche	  
Frage,	  mit	  welchen	  Massnahmen	  den	  Kinderrechten	  von	  MNA	   in	  der	  Schweiz	  besser	  Rechnung	  ge-‐
tragen	   werden	   kann.	   Das	   Netzwerk	   Kinderrechte	   Schweiz	   empfiehlt	   denn	   auch	   in	   seinem	   Bericht	  
über	  die	  aktuelle	  Lage	  der	  Kinderrechte	  in	  der	  Schweiz,	  es	  seien:	  

Schritte	   zu	   unternehmen,	   um	   für	   jedes	   minderjährige	   asylsuchende	   Kind	   ent-‐
sprechend	   den	  Möglichkeiten	   im	   Herkunftsland,	   in	   der	   Schweiz	   oder	   in	   einem	  
Drittland	  eine	   langfristige	  und	  konkrete	  Lösung	  zu	  finden	  und	  [es	  sei]	   insbeson-‐
dere	  zu	  prüfen,	  wie	  der	  ‚Best	  Interests	  Determination	  BID’-‐Prozess	  für	  unbeglei-‐
tete	  minderjährige	   Asylsuchende	   in	   Zusammenarbeit	  mit	   den	   Kantonen	   umge-‐
setzt	  werden	  kann.	  (Netzwerk	  Kinderrechte	  Schweiz,	  2014,	  S.	  39)	  

Zur	   Beantwortung	   der	   oben	   genannten	   Frage	  möchte	   die	   vorliegende	  Master-‐Thesis	   einen	   Beitrag	  
leisten,	  indem	  sie	  einen	  möglichen	  Zugang	  zum	  Thema	  der	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  aufzeigt.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Wie	  bereits	  erwähnt	  bleibt	  abzuwarten,	  inwiefern	  die	  neue	  Bestimmung	  im	  Asylgesetz	  (Art.	  17,	  Abs.	  2bis)	  Eingang	  in	  die	  Praxis	  findet	  –	  
eine	  kritische	  Beobachtung	  der	  Entwicklung	  in	  der	  entsprechenden	  Rechtsprechung	  ist	  angezeigt.	  
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Dabei	  geht	  es	  namentlich	  um	  die	  Rolle	  der	  Evaluation	  der	   individuellen	  Situation	  von	  MNA	  in	   ihren	  
Herkunftsländern,	  welche	  unentbehrlich	   ist	   für	  eine	   informierte	  Einschätzung	  des	  Kindeswohls.	  Der	  
gesamte	  theoretische	  Bezugsrahmen	  der	  Master-‐Thesis	  gemäss	  dem	  vorliegenden	  Kapitel	  2	  wird	   in	  
der	  Abbildung	  3	  veranschaulicht.	  	  

Abbildung	  3:	  Theoretischer	  Bezugsrahmen	  

	  

Quelle:	  eigene	  Darstellung	  

3 METHODISCHES	  VORGEHEN	  
Die	   vorliegende	   Master-‐Thesis	   vereint	   in	   ihrer	   Methodik	   praktische,	   empirische	   und	   theoretische	  
Aspekte.	  Auf	  praktischer	  Ebene	  wurde	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Internationalen	  Sozialdienst	  ein	  
Praxisprojekt	  durchgeführt.	  Zur	  Beantwortung	  der	  Fragestellung	  wurde	  zudem	  eine	  empirische	  Erhe-‐
bung	   geplant,	   realisiert	   und	   ausgewertet.	   Zudem	   wurde	   in	   der	   Argumentation	   der	   Master-‐Thesis	  
systematisch	  auf	  theoretische	  Konzepte	  Bezug	  genommen,	  wie	  in	  Kapitel	  2	  ersichtlich	  wird.	  Alle	  drei	  
Ebenen	  des	  methodischen	  Vorgehens	  dienten	  dem	  übergeordneten	   Ziel,	   Antworten	   auf	   die	   Frage-‐
stellung	  gemäss	  Kapitel	  1.4	  zu	  finden.	  In	  der	  Folge	  werden	  die	  einzelnen	  Elemente	  der	  verwendeten	  
Methoden	  beschrieben.	  

3.1 Praxisprojekt	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Internationalen	  Sozialdienst	  

Der	  Internationale	  Sozialdienst	  setzt	  sich	  dafür	  ein,	  dass	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  auf	  Basis	  von	  
fundierten	  Abklärungen	  im	  Herkunftsland	  und	  im	  Sinne	  der	  Kinderrechte	  entwickelt	  werden	  (vgl.	  SSI,	  
2014b).	   In	   diesem	  Zusammenhang	   erstellt	   der	   SSI	  mit	  Hilfe	   seines	  weltweiten	  Netzwerks	   Sozialbe-‐
richte	  über	  die	   individuelle	  Situation	  von	  MNA	   in	   ihren	  Herkunftsländern.24	  Die	  Abklärungen	  sollen	  
die	  Zukunftsperspektiven	   im	  Herkunftsland	  erörtern	  oder	  aber	  die	  Gründe	  aufzeigen,	  weshalb	  eine	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Die	  vorgesehenen	  Inhalte	  der	  Sozialberichte	  werden	  in	  einem	  Auszug	  aus	  dem	  Praxishandbuch	  des	  SSI	  ersichtlich	  (vgl.	  Anhang	  8.2).	  
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Rückkehr	  nicht	  im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	  ist	  und	  den	  Betroffenen	  somit	  eine	  Zukunftsperspektive	  in	  
der	   Schweiz	   oder	   in	   einem	  Drittland	   eröffnet	  werden	   soll.	  Mit	   seiner	   Projektarbeit	   in	   der	   Schweiz	  
unterstützt	   der	   SSI	   die	   Bemühungen	   der	   zuständigen	   Fachstellen	   hinsichtlich	   der	   Etablierung	   von	  
Zukunftsperspektiven	   für	  MNA.	   In	  diesem	  Kontext	  war	  die	  Autorin	  der	   vorliegenden	  Master-‐Thesis	  
als	   freischaffende	  Mitarbeiterin	   im	   Projekt	   „Zukunftsperspektiven	   für	   unbegleitete	  Minderjährige“	  
(SSI,	   2014b)	   involviert.	   Auf	   der	   Ebene	  der	   Praxis	  war	   die	   Zielsetzung,	   ein	   geeignetes	  Verfahren	   zur	  
Erstellung	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  von	  MNA	  zu	  entwickeln	  und	  erste	  Erfahrun-‐
gen	  damit	  zu	  sammeln.	  Die	  Erkenntnisse	  aus	  dem	  Praxisprojekt	  und	  den	  dadurch	  entstandenen	  Be-‐
gegnungen	  mit	  Fachpersonen25	  und	  MNA	  werden	  in	  der	  vorliegenden	  Master-‐Thesis	  in	  anonymisier-‐
ter	   Form	  ausgewertet.	  Die	  Mitarbeit	   im	  Praxisprojekt	  eröffnete	  den	  Zugang	   zu	  den	  Gesprächspart-‐
nern	  für	  die	  empirische	  Erhebung.	  	  

Im	  Rahmen	  des	  Praxisprojektes	  wurden	  Fachstellen	   in	  verschiedenen	  Kantonen	  kontaktiert,	  welche	  
sich	  professionell	  mit	  der	  Betreuung	  und	  Beratung	  von	  MNA	  befassen.	  Mit	  den	  zuständigen	  Stellen	  
wurde	  der	  Austausch	  über	  das	  Thema	  Zukunftsperspektiven	   für	  MNA	  aufgenommen.	  Den	  Fachper-‐
sonen	  wurde	  ein	  Projektvorschlag	  zur	  Zusammenarbeit	  unterbreitet,	  um	  in	  angezeigten	  Fällen	  Sozi-‐
alberichte	   in	   den	   Herkunftsländern	   von	  MNA	   erstellen	   zu	   lassen	   (vgl.	   Anhang	   8.3).	   Das	   Vorgehen	  
sollte	  sich	  demnach	  in	  folgende	  Etappen	  gliedern:	  	  

1) Identifizierung	  von	  MNA,	  die	  geeignet	  und	  bereit	   sind,	  am	  Projekt	   teilzunehmen.	  Diese	  Ab-‐
klärung	  erfolgt	  in	  der	  Regel	  durch	  die	  professionellen	  Bezugspersonen	  der	  MNA,	  welche	  den	  
SSI	  über	  geeignete	  ProjektteilnehmerInnen	  informieren.	  	  

2) Erstgespräch	  mit	  dem	  /	  der	  MNA	  in	  Anwesenheit	  des	  Beistandes	  und	  falls	  gewünscht	  einer	  
weiteren	  Vertrauensperson	  oder	  eines	  Dolmetschers	  /	  einer	  Dolmetscherin.	  Klären	  des	  Vor-‐
gehens	  und	  der	  Zusammenarbeit.	  Bei	  Teilnahme-‐Entscheid:	  Erfassen	  der	   individuellen	  Kon-‐
taktinformationen	  der	  Angehörigen	  im	  Herkunftsland.	  Ist	  der	  Aufenthaltsort	  der	  Familie	  un-‐
bekannt,	  werden	  die	  bekannten	  Anhaltspunkte	  für	  die	  Suche	  aufgenommen.	  

3) Suche	  der	  Herkunftsfamilie	  und	  /	  oder	  Kontaktaufnahme	  durch	  die	  lokale	  Partnerorganisati-‐
on	  des	  SSI.	  

4) Evaluation	  der	  aktuellen	  Situation	  der	  Familie	  im	  Herkunftsland.	  
5) Evaluation	  der	  sozio-‐ökonomischen	  Situation	  im	  Herkunftsland	  und	  in	  der	  Herkunftsregion.	  
6) Erstellen	  eines	  Sozialberichts	  durch	  die	  lokale	  Partnerorganisation	  des	  SSI.	  
7) Überreichen	  des	  Sozialberichts	  ausschliesslich	  an	  den	  /	  die	  MNA	  und	  den	  Beistand	  /	  die	  Bei-‐

ständin	  im	  Rahmen	  eines	  Gesprächs	  mit	  dem	  SSI.	  Es	  liegt	  dann	  im	  Ermessen	  der	  MNA	  und	  ih-‐
rer	  professionellen	  Bezugspersonen	  zu	  entscheiden,	  ob	  der	  Sozialbericht	  den	  Asylbehörden	  
als	  Entscheidungsgrundlage	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  soll	  oder	  nicht.	  	  

8) Auswertung	  der	  gesammelten	  Erfahrungen	  in	  einem	  Bericht	  mit	  anonymisierten	  Daten.	  

Als	  Aufgabenbereich	  der	  Autorin	  der	  Master-‐Thesis	  wurden	  die	  Phasen	  2	  und	  8	  definiert.	   Im	  Nach-‐
gang	  der	  Erstgespräche	  wurde	   jeweils	   ein	   Fallbeschrieb	  mit	   allen	   relevanten	   Informationen	  erstellt	  
und	  an	  den	  SSI	  zur	  Weiterbearbeitung	  übermittelt.	  Die	  restlichen	  Etappen	  des	  Projektes	  wurden	  vom	  
Team	  des	  SSI	  durchgeführt.	  Die	  Kooperation	  mit	  dem	  SSI	  umfasste	  während	  der	  Projektphasen	  1	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	   In	  den	  meisten	  Fällen	  handelte	  es	  sich	  bei	  den	  Fachpersonen	  um	  BeiständInnen,	  also	  TrägerInnen	  von	  vormundschaftlichen	  Mandaten	  
nach	  ZGB.	  Da	  der	  Kontakt	  in	  einigen	  Fällen	  jedoch	  auch	  mit	  RechtsvertreterInnen	  im	  Asylverfahren	  und	  sozialpädagogischen	  Betreuungs-‐
personen	   stattfand,	  wird	   generell	   von	   Fachpersonen	   gesprochen.	  Als	   Synonym	  dazu	  wird	   in	   der	   vorliegenden	  Master-‐Thesis	   der	   Begriff	  
„Bezugsperson“	  verwendet,	  womit	  immer	  professionelle	  Bezugspersonen	  gemeint	  sind.	  
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2	   regelmässigen	   Austausch	   über	   konzeptionelle	   Fragen	   und	   Fortschreiten	   des	   Praxisprojekts,	   ge-‐
meinsame	  Sitzungen	  mit	  Praxispartnern	  sowie	  den	  fachlichen	  Austausch	  über	  die	  aktuellen	  Fälle.	  Das	  
Mandatieren	   und	   Erstellen	   von	   Sozialberichten	   in	   den	   Herkunftsländern	   von	   MNA	   nimmt	   jeweils	  
einige	  Zeit	   in	  Anspruch.	  Da	  die	  Master-‐Thesis	  einer	  anderen	  zeitlichen	  Logik	  unterliegt,	  konnten	  die	  
Ergebnisse	  der	  oben	  genannten	  Etappen	  3	  bis	  7	  im	  vorliegenden	  Bericht	  nicht	  berücksichtigt	  werden.	  
Dies	   ist	   jedoch	  auch	  nicht	  zwingend	  notwendig,	  da	   in	  der	  Fragestellung	  ausschliesslich	  auf	  die	  Rolle	  
der	  MNA	  und	  ihrer	  Bezugspersonen	  fokussiert	  wird.	  	  

Entwicklung	  der	  Methodenwahl:	  Während	  des	  Projektverlaufs	  zeichnete	  sich	  die	  Notwendigkeit	  ab,	  
im	  Hinblick	  auf	  die	  Master-‐Thesis	  den	  Fokus	  der	  Analyse	  und	  die	  angewandte	  Methodik	  zu	  überden-‐
ken.	  Ursprünglich	  waren	  die	  Erstgespräche	  mit	  MNA	  als	  zentraler	  Bestandteil	  der	  Master-‐Thesis	  vor-‐
gesehen.	  Während	  längerer	  Zeit	  fanden	  sich	  jedoch	  keine	  geeigneten	  MNA	  zur	  Teilnahme	  am	  Projekt	  
und	  es	  war	  unsicher,	  ob	   sich	  dies	  während	  des	   zur	  Verfügung	   stehenden	  Zeitfensters	  noch	  ändern	  
würde.	  Zudem	  äusserten	  die	  angesprochenen	  Fachpersonen	  offene	  Fragen	  und	  Bedenken	  hinsicht-‐
lich	  des	  Projekts,	  obschon	  sie	  dem	  Projektvorschlag	  mit	  grossem	  Interesse	  und	  Wohlwollen	  begegne-‐
ten.	  Es	  zeigte	  sich	  daher,	  dass	  als	  erster	  und	  zentraler	  Schritt	  für	  eine	  Situationsanalyse	  die	  Erhebung	  
des	  Erfahrungswissens	  von	  Bezugspersonen	  der	  MNA	  notwendig	  ist.	  Aus	  diesem	  Grund	  wurde	  in	  der	  
Planungsphase	  der	  Master-‐Thesis	  der	  Fokus	  des	  methodischen	  Vorgehens	  auf	  empirische	  Interviews	  
mit	   Fachpersonen	  verlegt.	  Durch	  die	  Vermittlung	  der	  Bezugspersonen	  kam	  es	   später	  doch	  noch	   zu	  
Erstgesprächen	  mit	  MNA,	   welche	   als	   Basis	   für	   die	  Mandatierung	   von	   Sozialberichten	   dienten.	   Die	  
Erhebung	  des	  Erfahrungswissens	   von	  Fachpersonen	   ist	   nun	  das	   tragende	  Element	  des	  empirischen	  
Teils	  der	  Master-‐Thesis	  und	  wird	  ergänzt	  durch	  die	  Erkenntnisse	  aus	  den	  Erstgesprächen	  mit	  MNA.	  

3.2 Interviews	  mit	  Fachpersonen	  

Für	  die	  empirischen	   Interviews	  mit	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  wurde	  ein	  qualitatives	  Vorgehen	  ge-‐
wählt,	   da	   die	   Fragestellung	   darauf	   abzielt,	   ihr	   Erfahrungswissen	   zu	   verstehen	   und	  wiederzugeben.	  
Qualitative	  Methoden	  sind	  gemäss	  Gläser	  und	  Laudel	  (2004,	  S.	  11)	  erforderlich,	  wenn	  soziale	  Prozes-‐
se	  rekonstruiert	  werden	  sollen.	  Diese	  Rekonstruktion	  gelingt	  mit	  Hilfe	  der	  Befragung	  von	  Personen,	  
die	  über	  Expertenwissen	  bezüglich	  der	  zu	  untersuchenden	  Sachverhalte	  verfügen	  (vgl.	  ebd.).	  Als	  Ge-‐
sprächspartner	  für	  Experteninterviews	  eignet	  sich	  „jeder	  Mensch	   ...,	  dessen	  spezifisches	  Wissen	  für	  
die	  Untersuchung	  relevant	   ist“	   (Gläser	  &	  Laudel,	  2004,	  S.	  41).	  Die	  befragten	  Fachpersonen	  sind	  mit	  
offiziellem	  Auftrag	  in	  der	  Beratung	  von	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  tätig	  und	  begleiten	  die	  einzelnen	  Minder-‐
jährigen	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  hinweg.	  Aufgrund	  dieser	  Berufstätigkeit	  sind	  sie	   in	  der	  Lage,	  
zur	  Klärung	  der	  Fragestellungen	  beizutragen.	  Einerseits	  haben	  sie	  durch	  ihre	  professionelle	  Interakti-‐
on	  mit	  den	  MNA	  Einblick	  in	  deren	  Lebenswelten,	  womit	  sie	  zur	  Beantwortung	  des	  Fragekomplexes	  1	  
(vgl.	  Abb.	  1)	  beitragen	  können.	  Zu	  beachten	  ist	  hier	  natürlich	  stets,	  dass	  die	  Aussagen	  der	  Fachperso-‐
nen	  über	  MNA	  auch	  von	  ihrer	  eigenen	  Perspektive	  geprägt	  sind.	  Zur	  Beantwortung	  des	  Fragekomple-‐
xes	  2	   (vgl.	  Abb.	  1)	  über	  die	  Rolle	  und	  Einschätzung	  der	  Bezugspersonen	  sind	  sie	  selbst	  offenkundig	  
die	  geeignetsten	  Auskunftspersonen.	  	  

Die	  Auswahl	  der	  InterviewpartnerInnen	  ist	  gemäss	  Gläser	  und	  Laudel	  (2004,	  S.	  93)	  wesentlich,	  da	  sie	  
gravierende	  Auswirkungen	  auf	  das	  Ergebnis	  der	  Untersuchung	  hat.	  Die	  Wahl	  der	  zu	  untersuchenden	  
Fälle	   soll	   stets	   so	   getroffen	   werden,	   dass	   sie	   die	   Beantwortung	   der	   Fragestellung	   ermöglicht	   (vgl.	  
ebd.,	  S.	  95).	  Als	  erstes	  Auswahlkriterium	  wurde	  bei	  den	  Interviews	  mit	  Fachpersonen	  darauf	  geach-‐
tet,	  dass	  sie	  ausschliesslich	  auf	  die	  Arbeit	  mit	  MNA	  spezialisiert	  sind.	  Auf	  Basis	  ihrer	  fundierten	  Pra-‐
xiserfahrung	  können	  sie	  allgemeingültigere	  Aussagen	  treffen,	  als	  wenn	  sie	  nur	  marginal	  mit	  der	  The-‐
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matik	  der	  MNA	  in	  Berührung	  gekommen	  wären	  und	  somit	  nur	  über	  spezifische	  Einzelfälle	  berichten	  
könnten.	  Es	  wurden	  deshalb	  nur	  Fachpersonen	  angefragt,	  welche	  in	  Kantonen	  mit	  einer	  vergleichs-‐
weise	  hohen	  Bevölkerungszahl	  tätig	  sind.	  Dies	  geht	  auf	  das	  Zuweisungssystem	  des	  Bundesamtes	  für	  
Migration	   zurück:	   jedem	  Kanton	  wird	   eine	   Anzahl	   Asylsuchende	   zugeteilt,	   die	   sich	   proportional	   zu	  
seiner	  Einwohnerzahl	  verhält	   (vgl.	  AsylV	   I,	  Art.	  21).	  Auf	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  MNA	  spezialisierte	  
Fachpersonen	  sind	  demnach	  viel	  eher	   in	  den	  bevölkerungsreichen	  Kantonen	  tätig,	  weil	  die	  verhält-‐
nismässig	  hohe	  Anzahl	   zugewiesener	  MNA	  eine	  entsprechende	  Spezialisierung	   verlangt.	  Nebst	  die-‐
sem	  Kriterium	  wurde	  eine	  möglichst	  hohe	  Variation	  von	  wichtigen	  Variablen	  angestrebt,	  da	  dies	  die	  
Erklärungskraft	  von	  qualitativen	  Studien	  erhöht	  (vgl.	  Gläser	  &	  Laudel,	  2004,	  S.	  95).	  Bei	  der	  Wahl	  der	  
Interviewpartner	  wurde	  deshalb	  auf	  folgende	  Faktoren	  geachtet:	  

• Aufgrund	   ihrer	   tragenden	  Rolle	   in	   der	   Zusammenarbeit	  mit	  MNA	  wurden	   vor	   allem	  Träger	  
von	  vormundschaftlichen	  Mandaten	  interviewt.	  Um	  den	  Blickwinkel	  jedoch	  etwas	  auszuwei-‐
ten,	  wurden	  auch	  TrägerInnen	  von	  anderen	  Funktionen	  befragt.	  Sozialpädagogische	  Bezugs-‐
personen	  begleiten	  die	  MNA	  in	   ihrem	  Alltag	  und	  konnten	  so	  mit	  einer	  anderen	  Perspektive	  
zur	  Beantwortung	  der	  Fragestellung	  beitragen.	  RechtsvertreterInnen	  im	  Asylverfahren	  konn-‐
ten	  spezifisch	  über	  die	  Bedeutung	  von	  rechtlichen	  und	  verfahrenstechnischen	  Aspekten	   für	  
die	  Fragestellung	  Auskunft	  geben.	  	  

• Je	   nach	   Kanton	   variiert	   die	  Aufgabenverteilung	   unter	   den	   Fachpersonen.	  Die	   Zuständigkeit	  
für	  die	  Rechtsvertretung	  im	  Asylverfahren	  kann	  zu	  den	  Aufgaben	  der	  BeiständInnen	  gehören	  
oder	  explizit	  davon	  getrennt	  sein.	  Diese	  Ausgangslage	  hat	  wesentliche	  Auswirkungen	  auf	  die	  
Rolle	  der	  Fachpersonen	  gegenüber	  den	  MNA.	  Aus	  diesem	  Grund	  wurden	  BeiständInnen	  mit	  
und	  ohne	  Rechtsvertretungsfunktion	  interviewt.	  

• Aufgrund	  des	  föderalistischen	  Systems	  der	  Schweiz	  bestehen	  grosse	  Unterschiede	  zwischen	  
den	  Funktionsweisen	  der	  Kantone.	  Die	  Verwaltungs-‐	  und	  Betreuungssysteme	  unterscheiden	  
sich	   ebenso	  wie	   die	   politischen	   Rahmenbedingungen	   (vgl.	   Netzwerk	   Kinderrechte	   Schweiz,	  
2014,	   S.	   5	   und	   39).	   Im	   Sinne	   einer	   grösstmöglichen	   Variation	  wurden	   Interviews	   in	   unter-‐
schiedlichen	  geographischen	  Regionen	  geführt.	  	  

• Einerseits	  wurden	  Fachpersonen	  mit	   langjähriger	  Erfahrung	   in	  der	  Arbeit	  mit	  MNA	  befragt,	  
andererseits	   jedoch	  auch	  Personen,	  welche	  noch	  nicht	   so	   lange	   in	  diesem	  spezifischen	  Be-‐
reich	  tätig	  sind.	  Damit	  wurden	  zwei	  teilweise	  sehr	  unterschiedliche	  Perspektiven	  auf	  die	  Situ-‐
ation	  von	  MNA	  in	  die	  Untersuchung	  eingebracht.	  	  

• Es	  wurde	   darauf	   geachtet,	   dass	   unterschiedliche	   institutionelle	   Kontexte	   in	   den	   Interviews	  
abgedeckt	  sind.	  Die	  Gespräche	  wurden	  sowohl	  mit	  Angestellten	  der	  öffentlichen	  Verwaltung	  
geführt	  als	   auch	  mit	  MitarbeiterInnen	  von	  Nichtregierungsorganisationen,	  welche	   ihre	  Auf-‐
gaben	  im	  Rahmen	  von	  Leistungsverträgen	  mit	  der	  öffentlichen	  Hand	  wahrnehmen.	  

Ziel	  der	  Untersuchung	  ist	  es,	  eine	  möglichst	  weite	  Bandbreite	  von	  Erfahrungswissen	  der	  Bezugsper-‐
sonen	   im	   Hinblick	   auf	   die	   Fragestellung	   zusammenzutragen	   und	   auszuwerten.	   In	   der	   Auswertung	  
wird	  daher	  nicht	  zwischen	  den	  unterschiedlichen	  Rollenträgern	  differenziert,	  da	  die	  Aufgabenteilung	  
unter	  den	  Fachpersonen	  nicht	  Gegenstand	  der	  Untersuchung	   ist.	   Somit	  wurde	  keine	  vergleichende	  
Beurteilung	  der	  Fälle	  vorgenommen.	  Der	  Zugang	  zu	  den	  Fachpersonen	  wurde	  über	  berufliche	  Kon-‐
takte	   des	   Internationalen	   Sozialdienstes	   und	   der	   Verfasserin	   der	  Master-‐Thesis	   erschlossen.	   Per	   E-‐
mail	  erhielten	   sie	  einen	  Projektbeschrieb	   (vgl.	  Anhang	  8.3)	  und	  wurden	  angefragt,	  ob	   sie	   zu	  einem	  
Interview	  bereit	  wären.	  Dieser	  Feldzugang	   funktionierte	   reibungslos:	   in	  einem	  nachfolgenden	  Tele-‐
fongespräch	   stellten	   sich	   bis	   auf	   eine	   Person	   alle	   Angefragten	   für	   ein	   Interview	   zur	   Verfügung.	   Es	  
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wurden	  schliesslich	  fünf	  Interviews	  mit	  insgesamt	  sieben	  Fachpersonen	  durchgeführt,	  wobei	  zwei	  der	  
Interviews	  jeweils	  mit	  zwei	  Bezugspersonen	  gleichzeitig	  stattfanden.	  

Als	  Instrument	  der	  Datenerhebung	  kam	  das	  problemzentrierte	  Interview	  zur	  Anwendung	  (vgl.	  Diek-‐
mann,	  2008,	  S.	  542).	  Dabei	  stützt	  sich	  die	  Interviewerin	  auf	  einen	  Leitfaden	  (vgl.	  Anhang	  8.4),	  um	  das	  
Gespräch	   im	   für	   die	   Fragestellung	   relevanten	   Themenkreis	   zu	   halten.	   Der	   Leitfaden	   dient	   jedoch	  
nicht	  zur	  Standardisierung	  der	  Form	  der	  Interviews	  –	  er	  soll	  lediglich	  sicherstellen,	  dass	  alle	  notwen-‐
digen	  Informationen	  erhoben	  werden	  (vgl.	  Gläser	  &	  Laudel,	  2004,	  S.	  146).	  Den	  Interviewten	  soll	  ge-‐
nug	  Freiraum	  gelassen	  werden,	  um	  ihre	  eigene	  Perspektive	  darzulegen.	  Die	  Fragen	  sind	  offen	  gehal-‐
ten	  und	  das	  Gespräch	   folgt	  der	  Logik	  des	  Gesprächspartners,	  so	  dass	  eine	  möglichst	  natürliche	  Ge-‐
sprächssituation	   entsteht.	  Der	   Leitfaden	  wird	   demnach	  während	   des	  Gesprächs	   jeweils	   dem	   Inter-‐
viewpartner	   und	   der	   Interviewsituation	   angepasst.	   Bei	   der	   Anpassung	   des	   Interviewleitfadens	   ist	  
stets	   auf	   die	   Vergleichbarkeit	   und	  Vollständigkeit	   der	   Information	   zu	   achten	   (vgl.	   ebd.,	   S.	   148).	   Im	  
Zentrum	  der	  Interviewtechnik	  stehen	  das	  Prinzip	  der	  Offenheit	  und	  das	  Prinzip	  des	  Verstehens	  (vgl.	  
ebd.,	  S.	  146).	  	  

Der	  gesamte	  Gesprächsverlauf	  wurde	  mit	  Einverständnis	  der	  InterviewpartnerInnen	  auf	  einen	  Daten-‐
träger	  aufgenommen	  und	  im	  Nachhinein	  transkribiert.	  Die	  Aufbereitung	  der	  Daten	  erfolgte	  mit	  Hilfe	  
des	  Computerprogramms	  F5.	  Um	  die	  Nachvollziehbarkeit	  und	  Überprüfbarkeit	  der	  Untersuchungser-‐
gebnisse	   zu	   gewährleisten,	   hat	   eine	   Transkription	   systematisch	   bestimmten	   Regeln	   zu	   folgen	   (vgl.	  
Przyborski	  und	  Wohlrab-‐Sahr,	  2010,	  S.	  161).	  Bei	  der	  Transkription	  der	  Interviews	  mit	  professionellen	  
Bezugspersonen	  von	  MNA	  kamen	  die	  Regeln	  des	  einfachen	  Transkriptionssystems	  nach	  Dresing	  und	  
Pehl	  (2013,	  S.	  21	  ff.)	  zur	  Anwendung.	  Die	  detaillierten	  Transkriptionsregeln	  sowie	  ein	  Ausschnitt	  aus	  
einem	  Transkript	  sind	   in	  den	  Anhängen	  8.5	  und	  8.6	  zu	  finden.	  Die	  Gespräche	  wurden	  von	  Mundart	  
ins	  Hochdeutsche	  übersetzt,	  wobei	  wenige	  treffende	  Wörter	  in	  Anführungszeichen	  in	  Mundart	  belas-‐
sen	  wurden.	  Bereits	  während	  des	  Transkriptionsprozesses	  wurden	  die	  wesentlichen	  Gesprächsinhal-‐
te	  extrahiert:	   es	  wurden	  nur	  diejenigen	  Gesprächssequenzen	  ausführlich	   transkribiert,	  welche	  eine	  
Relevanz	  für	  die	  Fragestellung	  aufwiesen.	  Die	  Gesprächsabschnitte	  ohne	  Relevanz	  für	  die	  Fragestel-‐
lung	  wurden	   nur	   zusammenfassend	   transkribiert.	   Unmittelbar	   nach	   den	   Interviews	  wurde	   in	   Post-‐
skripten	   festgehalten,	   was	   nicht	   auf	   Tonband	   aufgenommen	   werden	   konnte.	   Die	   Postskripte	   (vgl.	  
Anhang	  8.7)	  enthalten	  einerseits	  relevante	  Gesprächsinhalte,	  die	  nicht	  aufgenommen	  wurden,	  ande-‐
rerseits	  eine	  kurze	  Reflexion	  über	  das	  geführte	  Interview	  sowie	  erste	  Gedanken	  zur	  Auswertung.	  

Die	  Auswertung	   der	   Interviews	  mit	   Fachpersonen	   erfolgte	   nach	   der	  Methode	   der	   qualitativen	   In-‐
haltsanalyse	  nach	  Mayring	  (2010).	  Dieses	  Vorgehen	  bietet	  den	  Vorteil,	  dass	  viel	  Textmaterial	  syste-‐
matisch	  analysiert	  werden	  kann.	  Gegenstand	  von	  inhaltsanalytischen	  Auswertungen	  ist	  immer	  Kom-‐
munikation,	  welche	   in	   irgendeiner	  Form	  fixiert	  wurde.	  Das	  Ziel	  der	   Inhaltsanalyse	   ist	  das	  Verstehen	  
und	  die	  Interpretation	  der	  untersuchten	  Kommunikation	  mittels	  eines	  systematischen,	  auf	  bestimm-‐
te	  Regeln	  und	  Theorien	  gestützten	  Vorgehens	  (vgl.	  Kuckartz,	  2012,	  S.	  39;	  Mayring,	  2010,	  S.	  13).	  May-‐
ring	  (2010,	  S.	  58)	  versteht	  dabei	  unter	  theoriegeleitetem	  Arbeiten,	  an	  die	  Wissensbestände	  anderer	  
anzuknüpfen	   und	   so	   einen	   Erkenntnisfortschritt	   zu	   erreichen.	   Die	   empirische	   Untersuchung	   baut	  
daher	  auf	  dem	  bereits	  existierenden	  Wissen	  über	  die	  Situation	  von	  MNA	  gemäss	  Kapitel	  2	  auf	  und	  
hat	  zum	  Ziel,	  weiterführende	  Erkenntnisse	  zu	  generieren,	  welche	  sich	  spezifisch	  auf	  die	  Fragestellung	  
beziehen.	  Im	  Zentrum	  der	  Inhaltsanalyse	  steht	  jeweils	  die	  Bildung	  von	  Kategorien.	  Die	  verschiedenen	  
Varianten	  der	  qualitativen	  Inhaltsanalyse	  unterscheiden	  sich	  nach	  der	  Art	  der	  Kategorienbildung	  (vgl.	  
Mayring,	  2010,	  S.	  63ff.):	   Sie	  kann	  einerseits	  deduktiv	  erfolgen,	   indem	  Kategorien	  aus	  Theorien	  und	  
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aus	  der	  Fragestellung	  abgeleitet	  werden.	  Andererseits	  kann	  die	  Kategorienbildung	  einer	   induktiven	  
Logik	  folgen,	  wenn	  die	  Kategorien	  aus	  den	  erhobenen	  Daten	  heraus	  entwickelt	  werden.	  Für	  die	  vor-‐
liegende	   Untersuchung	   wurde	   eine	   Mischform	   der	   deduktiven	   und	   induktiven	   Kategorienbildung	  
gewählt:	  die	   inhaltlich	  strukturierende	  Inhaltsanalyse	  nach	  Kuckartz	  (2012,	  S.	  77ff.).	  Diese	  Form	  der	  
Auswertung	  ermöglicht	  die	  konsequente	  Orientierung	  an	  der	  Fragestellung	  und	  lässt	  gleichzeitig	  die	  
notwendige	  Offenheit	   zu,	  um	  neue	  Kategorien	  aus	  den	  Aussagen	  der	  Fachpersonen	   zu	  entwickeln.	  
Unter	  Anwendung	  der	   inhaltlich	  strukturierenden	  Inhaltsanalyse	  gemäss	  der	  folgenden	  Abbildung	  4	  
wurden	  die	  erhobenen	  Daten	  aus	  den	  Experteninterviews	  ausgewertet	  und	  gegliedert.	  Die	  Analyse	  
des	  Datenmaterials	  erfolgte	  computerunterstützt	  mit	  Hilfe	  des	  Programms	  MAXQDA	  11.	  

Abbildung	  4:	  Ablaufschema	  der	  inhaltlich	  strukturierenden	  Inhaltsanalyse	  	  

 

Quelle:	  Kuckartz	  (2012,	  S.	  78)	  
 
Gemäss	   dem	   Ablaufmodell	   von	   Kuckartz	   (vgl.	   Abbildung	   4)	   wurden	   die	   Transkriptionen	   und	   Post-‐
skripte	   in	  einem	  ersten	  Schritt	  bearbeitet,	   indem	  zentrale	  oder	  auch	  auffällige	  Textsequenzen	  mar-‐
kiert	  und	  weiterführende	  Reflexionen	  in	  Memos	  festgehalten	  wurden.	  Diese	  Phase	  diente	  auch	  dazu,	  
unerwarteten	  Aspekten	  von	  Anfang	  an	  mit	  Interesse	  zu	  begegnen	  und	  sie	  festzuhalten,	  um	  allenfalls	  
zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  induktive	  Kategorien	  daraus	  abzuleiten.	  Im	  zweiten	  Schritt	  wurden	  an-‐
hand	  der	  Fragestellung	  die	  folgenden	  fünf	  Hauptkategorien26	  gebildet:	  

1) Kriterien	  für	  MNA:	  Welche	  Kriterien	  sind	  für	  MNA	  relevant	  bei	  der	  Entscheidung,	  ob	  sie	  ei-‐
nen	  Sozialbericht	  erstellen	  lassen?	  

2) Einflussfaktoren:	  Welche	  Einflussfaktoren	  spielen	  bei	  dieser	  Entscheidung	  der	  MNA	  eine	  we-‐
sentliche	  Rolle?	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Das	  ausgearbeitete	  Kategorienraster	  findet	  sich	  im	  Anhang	  8.8.	  	  
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3) Rolle	  der	  Fachpersonen:	  Welche	  Rolle	  spielen	  die	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  
in	  der	  Schweiz	  bei	  der	  Entscheidung,	  ob	  die	  individuelle	  Situation	  im	  Herkunftsland	  evaluiert	  
werden	  soll?	  

4) Einschätzung	  der	  Fachpersonen:	  Zu	  welcher	  Einschätzung	  betreffend	  des	  Projektes	  „Sozial-‐
berichte	  aus	  den	  Herkunftsländern	  von	  MNA“	  gelangen	  die	  befragten	  Fachpersonen?	  

5) Rahmenbedingungen:	  Welche	  Rahmenbedingungen	  sind	  für	  eine	  gelingende	  Beteiligung	  von	  
MNA	  an	  der	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  über	  ihre	  individuelle	  Situation	  im	  Herkunftsland	  
zentral?	  

Anhand	  dieser	  Hauptkategorien	  wurde	  das	  Material	  im	  dritten	  Arbeitsschritt	  codiert.	  Der	  Text	  wurde	  
im	  Detail	  durchgearbeitet	  und	  die	  einzelnen	  Sinnsequenzen	  wurden	  den	  Kategorien	  zugeordnet.	  Die	  
Phasen	  3,	  5	  und	  6	  gemäss	  Abbildung	  4	   liefen	  in	  der	  Umsetzung	  der	  Inhaltsanalyse	  ineinander	  über:	  
Während	   des	   Codierens	  mit	   den	   Hauptkategorien	  wurden	   fortlaufend	   Subkategorien	   gebildet,	   die	  
sich	  aus	  dem	  Interviewmaterial	  ergaben.	  Dadurch	  wurden	  die	  Hauptkategorien	  ausdifferenziert	  und	  
mit	   Inhalt	  gefüllt.	  Die	  Subkategorien	  wurden	  kontinuierlich	  durch	  den	  Rückbezug	  auf	  die	  Fragestel-‐
lung	  und	  die	  Zielsetzungen	  der	  empirischen	  Untersuchung	  gruppiert.	  Zur	  Bildung	  der	  Subkategorien	  
wurde	  die	  Methodik	  der	   zusammenfassenden	   Inhaltsanalyse	  nach	  Mayring	   (2010,	   S.	   67ff.)	   zu	  Hilfe	  
gezogen.	  Dabei	  wurden	  die	  einzelnen	  Sinneinheiten	  aus	  den	  Interviewtranskripten	  mittels	  Paraphra-‐
sierung,	  Reduktion,	  Selektion	  und	  Bündelung	  so	  weit	  bearbeitet,	  dass	  abstrahierte	  Zusammenfassun-‐
gen	   der	   wesentlichen	   Inhalte	   resultieren.	   Anhand	   dieser	   Zusammenfassungen	   wurden	   jeweils	   die	  
Subkategorien	  gebildet.	  Die	  Überprüfung	  des	  Kategoriensystems	  mit	  entsprechenden	  Erweiterungen	  
und	  Präzisierungen	  fand	  als	  kontinuierlicher	  Prozess	  statt.	  Nach	  der	  Codierung	  des	  gesamten	  Materi-‐
als	  wurden	  die	  Textsequenzen	  und	  die	  dazugehörigen	  Codes	  und	  Memos	  entlang	  des	  ausdifferenzier-‐
ten	  Kategoriensystems	  geordnet	  und	  in	  Excel-‐Tabellen	  exportiert.	  In	  Anhang	  8.8	  ist	  das	  ausdifferen-‐
zierte	  Kategoriensystem	  inklusive	  einiger	  Beispiele	  zu	  finden,	  Anhang	  8.9	  veranschaulicht	  mit	  einem	  
exemplarischen	  Auszug	  aus	  dem	  Codesystem	  den	  Auswertungsprozess.	  Der	  letzte	  Schritt	  der	  inhalt-‐
lich	   strukturierenden	   Inhaltsanalyse	   gemäss	   Abbildung	   4	   ist	   schliesslich	   die	   schriftliche	   Darstellung	  
der	  Ergebnisse,	  welche	  nach	  Kategorien	  geordnet	  in	  Kapitel	  5	  präsentiert	  wird.	  

Reflexion	   ausgewählter	   Facetten	   der	  Methodik:	  Gemäss	  Mayring	   (2010,	   S.	   53)	   muss	   im	   Rahmen	  
einer	   qualitativen	   Inhaltsanalyse	   ausführlich	   dokumentiert	   werden,	   wie	   das	   zu	   untersuchende	   Da-‐
tenmaterial	  entstanden	  ist.	  Zusätzlich	  zu	  den	  bisherigen	  Ausführungen	  werden	  an	  dieser	  Stelle	  zwei	  
Besonderheiten	  bezüglich	  der	  Interviewsituationen	  beleuchtet.	  

• Empirische	  Erhebung	  und	  fachlicher	  Austausch	  
Trotz	   fortwährendem	  Zeitdruck	   im	  Praxisalltag	  gelang	  der	  Zugang	  zu	   InterviewpartnerInnen	  
erstaunlich	   gut.	   Hilfreich	  war	   sicherlich	   die	   Kontaktaufnahme	   über	   das	   bereits	   bestehende	  
berufliche	  Netzwerk.	  Ausschlaggebend	  waren	  nach	  Ansicht	  der	  Autorin	  jedoch	  das	  Interesse	  
der	   Fachpersonen	   an	   der	   Thematik	   sowie	   die	   Einbettung	   der	   empirischen	   Erhebung	   in	   ein	  
konkretes	   Praxisprojekt.	   Zudem	   zeigte	   sich	   das	   Bedürfnis	   der	   Befragten,	   sich	   über	   die	   Ge-‐
meinsamkeiten	  und	  Unterschiede	  der	  aktuellen	  Praxis	  im	  Umgang	  mit	  MNA	  in	  den	  verschie-‐
denen	  Kantonen	  auszutauschen.	  Aufgrund	  des	  beruflichen	  Hintergrunds	  der	  Autorin	  als	  Sozi-‐
alarbeiterin	   im	   Asylbereich	   konnte	   dieser	   Informationsaustausch	   über	   die	   Funktionsweise	  
der	  Betreuungssysteme	  in	  den	  Kantonen	  gewährleistet	  werden.	  Die	  Inhalte	  dieses	  fachlichen	  
Austauschs	  fliessen	  nur	  dann	  in	  die	  Ergebnisse	  der	  Master-‐Thesis	  ein,	  wenn	  sie	  die	  Fragestel-‐
lung	  direkt	  tangieren.	  Auf	  der	  Ebene	  der	  Methodik	   jedoch	  trug	  diese	  Ausgangslage	  wesent-‐
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lich	   zum	  Gelingen	   der	   Interviews	   und	   zu	   einer	   angenehmen	   Atmosphäre	   bei,	   weil	   so	   eine	  
gewisse	  Gegenseitigkeit	  im	  Gespräch	  hergestellt	  werden	  konnte.	  

• Empirische	  Erhebung	  und	  Meinungsbildungsprozess	  
Eine	  weitere	  Besonderheit	  der	  empirischen	  Untersuchung	  ergab	  sich	  wegen	  der	  Ausgangsla-‐
ge,	  dass	  das	  Einholen	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  in	  der	  bisherigen	  Praxis	  
kein	  verbreitetes	  Vorgehen	  ist.	  Die	  befragten	  Fachpersonen	  hatten	  demnach	  zum	  Zeitpunkt	  
der	   Interviews	  keine	  oder	   fast	  keine	  konkreten	  Erfahrungen	  mit	  dem	  vorgeschlagenen	  Pro-‐
jekt	  gesammelt.	  Dennoch	  verfügen	  sie	  sehr	  wohl	  über	  relevantes	  Wissen	  zur	  Beantwortung	  
der	  Fragestellung,	  da	  die	  Thematisierung	  von	  Zukunftsperspektiven	  der	  MNA	  Gegenstand	  ih-‐
rer	   täglichen	  Arbeit	   ist.	   Es	   gehörte	   demnach	   zum	  Charakter	   der	   Erhebung,	   dass	   den	   Inter-‐
viewpartnerInnen	   oft	   erst	   im	   Laufe	   der	   Kommunikation	   vor	   oder	   während	   des	   Gesprächs	  
bewusst	   wurde,	   welchen	   Beitrag	   sie	   zur	   Beantwortung	   der	   Fragestellung	   leisten	   können.	  
Auch	  der	  Prozess	  der	  Meinungsbildung	  hinsichtlich	  des	  Projekts	  war	   folglich	  zum	  Zeitpunkt	  
der	  Erhebung	  nicht	  abgeschlossen.	  Die	  Rolle	  der	  Interviewerin	  involvierte	  deshalb	  einerseits	  
Informationsarbeit	  über	  das	  Projekt	  und	  andererseits	  die	  Erhebung	  der	  sich	  herausbildenden	  
Einschätzungen.	   Die	   Verbindung	   dieser	   zwei	   Ebenen	   bringt	   das	   Risiko	   mit	   sich,	   den	   Mei-‐
nungsbildungsprozess	   der	   befragten	   Personen	   durch	   die	   Perspektive	   der	   Interviewerin	   zu	  
beeinflussen.	  Zwar	  kann	  ein	  minimaler	  Effekt	  der	  Beeinflussung	  nicht	  gänzlich	  ausgeschlos-‐
sen	  werden,	  zumal	  persönliche	  Kommunikation	  in	  jedem	  Fall	  von	  der	  Dynamik	  zwischen	  den	  
Kommunikationsteilnehmern	  geprägt	  ist.	  Es	  wurden	  jedoch	  Vorkehrungen	  getroffen,	  um	  die-‐
se	  Wirkung	   in	  Grenzen	  zu	  halten.	   Insbesondere	  wurde	  der	  Fokus	  der	  Analyse	   stets	  auf	  das	  
spezifische	  Erfahrungswissen	  der	   interviewten	  Personen	  gerichtet.	  Das	  konsequente	  Einhal-‐
ten	  dieser	  Perspektive	  ermöglichte	  die	  Erhebung	  von	  möglichst	  authentischen	  Einschätzun-‐
gen	  der	  Fachpersonen.	  Zudem	  sind	  die	  zentralen	  Aspekte	  der	  Meinungsbildung,	  welche	  sich	  
während	  der	  Interviews	  gezeigt	  haben,	  in	  der	  Darstellung	  der	  Resultate	  festgehalten	  (vgl.	  Ka-‐
pitel	  5.3.3).	  	  

3.3 Erstgespräche	  mit	  MNA	  

Die	  Grundsatzüberlegung,	  ob	  im	  Rahmen	  dieser	  Master-‐Thesis	  direkt	  mit	  unbegleiteten	  Minderjähri-‐
gen	  gesprochen	  werden	  sollte,	  warf	  heikle	  ethische	  Fragen	  auf.	  Minderjährige	   im	  Allgemeinen	  und	  
MNA	  im	  Spezifischen	  gelten	  als	  besonders	  vulnerable	  Gruppen	  (vgl.	  Tisdall	  et	  al.,	  2009).	  Das	  Macht-‐
gefälle	   zwischen	  Minderjährigen	  und	  Erwachsenen	   sowie	   zwischen	  Asylsuchenden	  und	   Sozialarbei-‐
tenden,	  die	  Situation,	  allein	  in	  einem	  fremden	  Land	  zu	  sein,	  die	  mögliche	  Traumatisierung	  der	  MNA	  
durch	  die	  Flucht	  und	  die	  Trennung	  von	   ihren	  Familien	  sind	  nur	  einige	  der	  Aspekte,	  die	  eine	  direkte	  
Erhebung	  der	  Meinungen	  von	  MNA	  schwierig	  gestalten	  können.	  Zudem	  geht	  es	  um	  die	  heiklen,	  aber	  
zentralen	   Themen	   der	   Zukunftsperspektiven	   und	   Beziehung	   zur	   Herkunftsfamilie.	   Wie	   bereits	   im	  
Kapitel	  1.4	  erläutert,	  ist	  jedoch	  die	  Rolle	  der	  MNA	  selbst	  wesentlich	  für	  die	  Beantwortung	  der	  Frage-‐
stellung.	   Ethische,	   rechtliche	   und	   praktische	   Gründe	   sprachen	   dafür,	   unbegleitete	   Minderjährige	  
direkt	  an	  der	  Erarbeitung	  der	  Master-‐Thesis	  zu	  beteiligen	  (vgl.	  Kapitel	  1.4).	  Auch	  Erkenntnisse	  aus	  der	  
Forschung	  über	  den	  Themenbereich	  Kindheit	  legen	  nahe,	  Minderjährigen	  als	  aktiven	  und	  handlungs-‐
fähigen	  Subjekten	  zu	  begegnen	  (vgl.	  Tisdall	  et	  al.,	  2009,	  S.	  2).	  Es	  wurde	  daher	  beschlossen,	   im	  Hin-‐
blick	  auf	  die	  Beantwortung	  der	  Fragestellung	  auch	  die	  direkte	  Begegnung	  mit	  MNA	  zu	  suchen.	  Jedoch	  
wurden	  klare	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  Gespräche	  mit	  MNA	  erarbeitet,	  welche	  einen	  differenzier-‐
ten	  Umgang	  mit	   der	  Vulnerabilität	   und	   auch	  mit	   den	  Ressourcen	  der	  MNA	   sicherstellen	   sollen.	   Im	  
Folgenden	  wird	  die	  Einbindung	  von	  MNA	  in	  die	  vorliegende	  Master-‐Thesis	  beschrieben.	  Im	  Laufe	  des	  
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Kapitels	  werden	  auch	  die	  forschungsethischen	  Überlegungen	  und	  Vorkehrungen	  beschrieben,	  welche	  
getroffen	  wurden,	  um	  der	  beschriebenen	  Ausgangslage	  und	  im	  Besonderen	  der	  Minderjährigkeit	  der	  
GesprächspartnerInnen	  Rechnung	  zu	  tragen.	  

Wesentlich	  für	  die	  gewählte	  Vorgehensweise	  war	  der	  Entschluss,	  die	  MNA	  im	  Rahmen	  des	  Praxispro-‐
jektes	  einzubeziehen	  und	  nicht	  in	  einer	  empirischen	  Erhebung.	  So	  konnten	  die	  beteiligten	  Minderjäh-‐
rigen	   über	   ihre	   eigene	   aktuelle	   Situation	   sprechen	   und	  wurden	   nicht	  mit	   der	   schwierigen	  Aufgabe	  
konfrontiert,	   hypothetische	   Aussagen	   über	   eine	   eher	   abstrakte	   Fragestellung	   zu	   machen.	   Im	   Pra-‐
xisprojekt	   stand	  die	   Fragestellung	   im	  Vordergrund,	  wie	   die	   Beteiligung	   von	  MNA	  an	  der	   Erstellung	  
eines	  Sozialberichtes	  über	  ihre	  Situation	  im	  Herkunftsland	  gestaltet	  werden	  kann.	  Hierfür	  wurde	  ein	  
entsprechendes	   Verfahren	   entwickelt	   und	   in	   den	   Erstgesprächen	   getestet.27	   Primäres	   Ziel	   der	   Ge-‐
spräche	  war	  in	  diesem	  Kontext,	  die	  MNA	  über	  die	  Möglichkeit	  und	  den	  Stellenwert	  einer	  Abklärung	  
über	  die	  Situation	  ihrer	  Familie	  im	  Herkunftsland	  zu	  informieren.	  Sie	  sollten	  zu	  einem	  Entscheid	  be-‐
fähigt	  werden,	  ob	  dies	   in	   ihrem	   Interesse	   liegt	  und	  ob	   sie	  am	  Projekt	   teilnehmen	  möchten.	  Um	  zu	  
diesem	  Entschluss	  zu	  gelangen,	  sollten	  sich	  die	  MNA	  am	  Ende	  des	  Gesprächs	  über	  die	  Vorgehenswei-‐
se	  und	  den	  Umgang	  mit	   Informationen	   im	  Klaren	   sein.	  Die	  MNA	  erhielten	  während	  des	  Gesprächs	  
auch	  die	  Möglichkeit,	   sich	  gegen	  eine	  Projektteilnahme	  zu	  entscheiden.	  Entschlossen	  sich	  die	  MNA	  
während	  des	  Gesprächs	   zur	  Teilnahme	  am	  Projekt,	   so	  wurde	  erstens	  die	   individuelle	  Situation	  und	  
Beweggründe	  des	  oder	  der	  betroffenen	  Minderjährigen	  besprochen	  und	  zweitens	  wurden	  die	  detail-‐
lierten	   Informationen	   zur	   Kontaktaufnahme	   mit	   der	   Herkunftsfamilie	   erhoben.	   Im	   Nachgang	   der	  
Erstgespräche	  wurden	  Situationsbeschriebe	  erstellt	  und	  an	  den	  SSI	  übermittelt,	  wo	  dann	  die	  Aufträge	  
für	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  an	  die	  Partnerorganisationen	  in	  den	  Herkunftsländer	  weiterge-‐
leitet	  wurden.	  

Für	  die	  Auswahl	  der	  Fälle	  hatten	  die	  professionellen	  Bezugspersonen	  der	  MNA	  aufgrund	  ihrer	  beruf-‐
lichen	  Nähe	  zur	  Zielgruppe	  eine	  Schlüsselfunktion.	  Wie	  in	  Kapitel	  3.1	  dargelegt,	  wurden	  die	  Fachper-‐
sonen	  angefragt,	  ob	  sie	  geeignete	  ProjektteilnehmerInnen	  kennen.	  Sie	  klärten	  demnach	   im	  Vorfeld	  
der	  Gespräche	  mit	  den	  MNA	  ihre	  Bereitschaft	  und	  Eignung	  zur	  Teilnahme.	  Danach	   informierten	  sie	  
den	  SSI	  über	  InteressentInnen	  gemäss	  folgender	  Kriterien	  (vgl.	  Anhang	  8.3):	  

• Die	  MNA	  haben	  Interesse,	  am	  Projekt	  teilzunehmen.	  
• Es	  besteht	  eine	  Kommunikation	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihren	  Bezugspersonen	  über	  die	  Be-‐

ziehung	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihrer	  (erweiterten)	  Familie.	  
• Gemäss	   Angaben	   der	  MNA	   haben	   sie	   Familienangehörige	   im	  Herkunftsland	   oder	   in	   einem	  

Drittland.	  	  
• Die	  MNA	  wissen	  entweder,	  wo	  diese	  Personen	  sich	  aufhalten	  oder	  sie	  haben	  mindestens	  ge-‐

wisse	  Anhaltspunkte,	  wo	  diese	  Personen	  gesucht	  werden	  könnten.	  
• Aus	  Gründen	  der	  Machbarkeit	  kommen	  nur	  Herkunftsländer	   infrage,	  wo	  der	  SSI	   funktionie-‐

rende	  Partner	  hat	   (dies	   schliesst	  aktuell	   zum	  Beispiel	  Afghanistan,	  Eritrea	  oder	  Syrien	  aus).	  
Gleichzeitig	  fallen	  die	  meisten	  Herkunftsstaaten	  weg,	  wohin	  eine	  Rückkehr	  aufgrund	  der	  ak-‐
tuellen	  Lage	  ohnehin	  nicht	  infrage	  kommt	  (vgl.	  Kapitel	  2.5).	  

• Falls	  möglich:	  Das	  Asylverfahren	  der	  MNA	  ist	  noch	  nicht	  abgeschlossen.	  

Mit	  dieser	  Vorgehensweise	  wurde	  sichergestellt,	  dass	  ausschliesslich	  diejenigen	  MNA	  an	  den	  Erstge-‐
sprächen	   teilnehmen,	  welche	   das	   Thema	  Herkunftsfamilie	   selbst	   nicht	   tabuisieren.	   Zudem	  wurden	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Der	  Leitfaden	  für	  die	  Erstgespräche	  mit	  MNA	  kann	  im	  Anhang	  8.10	  eingesehen	  werden.	  
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nur	  MNA	  zugewiesen,	  welche	  sich	   ihren	  Bezugspersonen	  gegenüber	  nicht	  abgeneigt	   zeigten,	  einen	  
Sozialbericht	  erstellen	  zu	  lassen.	  Es	  kam	  schliesslich	  zu	  drei	  Erstgesprächen	  mit	  MNA,	  welche	  in	  An-‐
wesenheit	   der	   zuständigen	   BeiständInnen	   geführt	   wurden.	   In	   zwei	   Gesprächen	   war	   zusätzlich	   die	  
sozialpädagogische	  Bezugsperson	   anwesend.	  Die	  Anwesenheit	   der	   professionellen	  Bezugspersonen	  
war	  eine	  Voraussetzung	  dafür,	  dass	  die	  MNA	  das	  notwendige	  Vertrauen	  aufbringen	  konnten,	  um	  mit	  
einer	   vorher	   gänzlich	   unbekannten	  Person	  über	   ihre	   persönliche	   Situation	   zu	   sprechen.	   Bei	   Bedarf	  
konnten	  sie	  während	  des	  Gesprächs	  jeweils	  auf	  eine	  Vertrauensperson	  zurückgreifen.	  Von	  substanzi-‐
eller	  Bedeutung	  für	  einen	  angemessenen	  Umgang	  mit	  den	  MNA	  ist	  die	  transparente	  und	  verständli-‐
che	  Kommunikation	  –	  sie	  ist	  die	  Basis	  für	  eine	  informierte	  Einwilligung	  in	  die	  Projektteilnahme.	  Die-‐
sem	  Aspekt	  wurde	  im	  Projektverlauf	  besondere	  Bedeutung	  beigemessen.	  In	  der	  Konzeption	  des	  Ge-‐
sprächsleitfadens	   (vgl.	   Anhang	   8.10)	   wurde	   auf	   eine	   einfache	   und	   verständliche	   Sprache	   geachtet	  
und	  es	  wurden	  Rückfragen	  betreffend	  der	  sprachlichen	  Verständigung	  eingebaut.	   Im	  Vorfeld	  wurde	  
mit	  der	  Bezugsperson	  jeweils	  die	  Möglichkeit	  besprochen,	  einen	  Übersetzer	  oder	  eine	  Übersetzerin	  
zum	  Gespräch	  beizuziehen.28	  Bei	  der	  Konzeption	  des	  Leitfadens	  für	  die	  Erstgespräche	  mit	  MNA	  wur-‐
den	  Fragen	  zu	  den	  Gründen	  für	  die	  Flucht	  der	  MNA	  bewusst	  ausgelassen.	  Dies	  geschah	  als	  Abgren-‐
zung	  gegenüber	  den	  Anhörungen	  des	  BFM	  und	  vor	  allem,	  um	  den	  Fokus	  der	  Erstgespräche	  klar	  auf	  
die	  Methodik	  der	  Sozialberichte	  zu	  richten.	  Die	  Thematik	  der	  Fluchtgründe	  wäre	  jeweils	  in	  einer	  spä-‐
teren	  Phase	  des	  Prozesses	  aufzugreifen.	  

Wie	  bereits	  in	  Kapitel	  3.1	  erwähnt,	  wurden	  während	  längerer	  Zeit	  keine	  geeigneten	  MNA	  zur	  Projekt-‐
teilnahme	  zugewiesen.	  Deshalb	  wurde	  vom	  ursprünglichen	  Vorhaben	  abgewichen,	  die	  Erstgespräche	  
mit	  MNA	  als	  wesentlichen	  Bestandteil	  der	  Master-‐Thesis	  zu	  behandeln.	  Stattdessen	  wurden	  die	  Er-‐
kenntnisse	  aus	  den	  Erstgesprächen	  als	  Ergänzung	  zur	  empirischen	  Erhebung	  mit	  Fachpersonen	  ver-‐
wendet.	  Zur	  Illustration	  der	  ansonsten	  eher	  theoretisch	  beschriebenen	  Situationen	  von	  MNA	  wurden	  
zwei	   Portraits	   erarbeitet,	  welche	   als	   Fallbeispiele	   im	  Kapitel	   4	   vorgestellt	  werden.	  Die	   Fälle	   für	   die	  
Portraits	  wurden	  nach	  dem	  Kriterium	  der	  Relevanz	  und	  Aussagekraft	   im	  Hinblick	  auf	  die	  Fragestel-‐
lung	  ausgewählt.	  Es	  wurden	  demnach	  Situationen	  beschrieben,	  wo	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  
zentral	   ist	   für	   die	   Erörterung	   von	   Zukunftsperspektiven	   der	   betroffenen	   MNA.29	   Das	   Portrait	   von	  	  
Oumar	   im	  Kapitel	  4.1	  basiert	  auf	  einem	  der	  geführten	  Erstgespräche.	  Das	  Fallbeispiel	  von	  Sylvie	   im	  
Kapitel	  4.2	  hingegen	  beruht	  auf	  der	  Analyse	  eines	   schriftlichen	  Dossiers,	  das	  vor	  einiger	  Zeit	  durch	  
den	  Internationalen	  Sozialdienst	  bearbeitet	  wurde.	  Durch	  diese	  Fallauswahl	  konnte	  auch	  eine	  Situa-‐
tion	  einbezogen	  werden,	  in	  der	  auch	  das	  Ergebnis	  des	  Sozialberichtes	  und	  dessen	  Auswirkungen	  auf	  
die	  Zukunftsplanung	  der	  betroffenen	  Minderjährigen	  ersichtlich	  wird.	  Die	  Informationen	  in	  den	  Fall-‐
beschrieben	   wurden	   so	   weit	   anonymisiert	   und	   generalisiert,	   dass	   keine	   Rückschlüsse	   auf	   die	   be-‐
troffenen	  Personen	  mehr	  möglich	  sind.	  Die	  Portraits	  erheben	  keinen	  Anspruch	  auf	  Repräsentativität.	  
Sie	  sind	  vielmehr	  als	  Instrument	  zu	  verstehen,	  das	  einen	  exemplarischen	  Einblick	  in	  die	  Lebenssitua-‐
tionen	  von	  MNA	  gewähren	  soll.	  Die	  Herangehensweise	  an	  die	  Fallbeschriebe	  ist	  somit	  rein	  deskriptiv,	  
nicht	   interpretativ.	  Die	   Fallbeispiele	  werden	   in	  der	  Präsentation	  der	   Ergebnisse	  aus	  den	   Interviews	  
mit	  Fachpersonen	  an	  einzelnen	  Stellen	  herangezogen,	  wo	  sie	  sich	  zur	  Illustration	  der	  beschriebenen	  
Sachverhalte	  eignen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	   Aufgrund	   der	   Einschätzung	   der	   zuständigen	   Bezugspersonen	  wurde	   bei	   den	   drei	   geführten	   Erstgesprächen	   keine	  Übersetzung	   in	   An-‐
spruch	   genommen.	   Alle	   drei	   ProjektteilnehmerInnen	   beherrschten	   eine	   schweizerische	   Landessprache	   oder	   Englisch	   oder	   Spanisch	   auf	  
einem	  Niveau,	  das	  eine	  zielführende	  Kommunikation	  zuliess.	  
29	  Nicht	   beschrieben	  wurden	  hingegen	  die	   Situationen	   von	   zwei	  MNA,	  wo	  es	   im	  Erstgespräch	  um	  die	   Suche	  nach	  Angehörigen	   ging,	   zu	  
denen	   der	   Kontakt	   abgebrochen	   ist.	   Die	   Suche	   nach	   Familienmitgliedern	   ist	   ein	  wesentlicher	   erster	   Schritt	   zu	   einem	   Sozialbericht.	   Die	  
erhaltenen	  Informationen	  enthalten	  jedoch	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Fragestellung	  weniger	  Aussagekraft	  als	  die	  ausgewählten	  Fallbeispiele.	  
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4 INNENANSICHTEN:	  MNA	  IM	  PORTRAIT	  
Im	  vorliegenden	  Kapitel	  werden	  zwei	  Fälle	  beschrieben,	   in	  denen	  Sozialberichte	  aus	  den	  Herkunfts-‐
ländern	  der	  betroffenen	  MNA	  eine	  Rolle	  spielen.	  Beim	  Fallbeispiel	  von	  Oumar	  liegt	  der	  Fokus	  auf	  der	  
ersten	   Phase	   im	  Prozess	   der	   Erstellung	   eines	   Sozialberichts,	   also	   beim	  Erstgespräch	  und	  beim	  Ent-‐
scheidungsprozess	  des	  MNA	  für	  oder	  gegen	  eine	  Projektteilnahme.	  Der	  Fallbeschrieb	  von	  Sylvie	  hin-‐
gegen	  veranschaulicht	  summarisch	  den	  gesamten	  Prozess	  von	  der	  Einreise	  bis	  zum	  definitiven	  Asyl-‐
entscheid	  der	  schweizerischen	  Behörden	  unter	  Einbezug	  der	  Informationen	  aus	  dem	  erstellten	  Sozi-‐
albericht.30	  Die	  Portraits	   sollen	  einen	  beispielhaften	  Einblick	   in	   Situationen	  gewähren,	  wo	  Sozialbe-‐
richte	  aus	  dem	  Herkunftsland	  für	  die	  Bestimmung	  von	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  relevant	  sind.	  
Beide	   Fallbeschriebe	   beruhen	   ausschliesslich	   auf	   den	   vorhandenen	   Informationen,	   welche	   in	   be-‐
stimmten	  Aspekten	  lediglich	  einen	  unvollständigen	  Blick	  auf	  die	  Situation	  der	  Betroffenen	  zulassen.	  
Bei	  den	  verwendeten	  Vornamen	  handelt	  es	  sich	  um	  Pseudonyme.	  Damit	  keine	  Rückschlüsse	  auf	  die	  
Identität	  der	  MNA	  möglich	   sind,	  werden	  nur	  die	  Herkunftsregionen	  benannt,	  nicht	   jedoch	  die	  Her-‐
kunftsländer.	  

4.1 Oumar	  

Oumar	  stammt	  aus	  einem	  westafrikanischen	  Land	  und	  lebt	  seit	  einiger	  Zeit	  als	  unbegleiteter	  Minder-‐
jähriger	  in	  der	  Schweiz,	  wo	  er	  ein	  Asylgesuch	  gestellt	  hat.	  Zum	  Zeitpunkt	  des	  Erstgesprächs	  war	  er	  16	  
Jahre	  alt.	  Die	  detaillierten	  Gründe,	  weshalb	  Oumar	  aus	  seinem	  Herkunftsland	   in	  die	  Schweiz	  reiste,	  
sind	   der	   Autorin	   nicht	   bekannt	   (vgl.	   Kapitel	   3.3).	   Fest	   steht,	   dass	   er	   kürzlich	   von	   seiner	   Beiständin	  
erfahren	  hat,	  dass	  sein	  Asylgesuch	  definitiv	  chancenlos	  ist.	  Oumar	  hat	  somit	  keine	  Aussicht	  auf	  eine	  
legale	  Aufenthaltsmöglichkeit	  in	  der	  Schweiz	  und	  steht	  vor	  der	  schwierigen	  Aufgabe,	  die	  verbleiben-‐
den	  Optionen	  für	  die	  Gestaltung	  seiner	  Zukunft	  auszuloten.	  Die	  einzige	  Möglichkeit	  für	  einen	  länger-‐
fristigen	  Aufenthalt	   in	  der	   Schweiz	  wäre	  die	  Klandestinität	  mit	   allen	  damit	   einhergehenden	  gravie-‐
renden	  Nachteilen.	   Oumar	   ist	   durch	   diese	   unsichere	   Situation	   sehr	   betroffen.	   Die	   Sorge	   um	   seine	  
Zukunftsperspektiven	  verunmöglicht	   jegliche	  Konzentration	   in	  der	  Schule.	   Zudem	  entstehen	   immer	  
mehr	  Konflikte	  und	  Auseinandersetzungen	  zwischen	  Oumar	  und	  seinen	  Kollegen	  im	  Wohnheim,	  wo	  
er	  untergebracht	  ist.	  	  

Oumars	  Mutter	   ist	   in	  seiner	   frühen	  Kindheit	  verstorben.	  Aufgewachsen	   ist	  er	  abwechselnd	  bei	  ver-‐
schiedenen	  Mitgliedern	  der	  Familie:	  bei	   seinem	  Vater	  und	  dessen	  erweiterter	  Familie	   sowie	  bei	  ei-‐
nem	  Onkel	  mütterlicherseits.	  Laut	  Oumars	  Schilderung	  hat	  er	  seit	  seiner	  Kindheit	  einen	  starken	  Wil-‐
len	  und	  einen	  eigenwilligen	  Charakter.	  Diese	  Eigenschaften	  trüben	  seine	  Beziehung	  zum	  Vater	  seit	  er	  
sich	   erinnern	   kann:	   Oumars	   Vater	   erwartet	   von	   ihm	   bedingungslosen	   Gehorsam,	   er	   selbst	   aber	  
möchte	   eigenständig	   Entscheidungen	   treffen.	   Die	   schwierige	   Beziehung	   zwischen	   Vater	   und	   Sohn	  
erschwert	  nun	  auch	  die	  anstehende	  Zukunftsplanung.	  Seit	  sich	  Oumar	  seiner	  schlechten	  Chancen	  auf	  
einen	   legalen	  Aufenthalt	   in	  der	  Schweiz	  bewusst	   ist,	  möchte	  er	  eigentlich	   in	  sein	  Herkunftsland	  zu-‐
rückkehren.	   Er	   würde	   sich	   gerne	   damit	   auseinandersetzen,	   welche	   beruflichen	   Optionen	   ihm	   dort	  
offenstehen.	  Zum	  Beispiel	  könnte	  er	  sich	  gut	  vorstellen,	  auf	  eine	  Berufstätigkeit	  als	  Mechaniker,	  Mu-‐
sik-‐DJ	  oder	  Informatiker	  hinzuarbeiten.	  Rückkehrhilfeprogramme	  der	  Schweiz	  könnten	  ihn	  im	  Prozess	  
der	  Berufsfindung	  und	  bei	  der	  Realisierung	  seiner	  Pläne	  unterstützen.	  Als	  Oumar	  seine	  Absichten	  am	  
Telefon	  mit	  seinem	  Vater	  besprach,	  verbat	  sich	  dieser	  jeglichen	  Gedanken	  an	  eine	  Rückkehr	  und	  wies	  
seinen	  Sohn	  an,	   in	  der	  Schweiz	  zu	  bleiben.	  Oumar	  konnte	  die	  Gründe	  für	  die	  Haltung	  seines	  Vaters	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Das	  Dossier	  von	  Sylvie	  wurde	  der	  Autorin	  durch	  den	  Internationalen	  Sozialdienst	  für	  den	  Zeitraum	  der	  Analyse	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  



	  
MASTER	  IN	  SOZIALER	  ARBEIT	   BERN	  │	  LUZERN	  │	  ST.	  GALLEN	  │	  ZÜRICH	   PATRICIA	  KOCH	  

	  

	   37	  

nicht	  mit	  Sicherheit	  benennen.	  Er	  geht	   jedoch	  davon	  aus,	  dass	   in	  den	  Augen	  seines	  Vaters	  eine	  Zu-‐
kunft	   in	  der	   Schweiz	  weitaus	   vielversprechender	   ist,	   als	   es	   im	  Herkunftsland	   je	  möglich	  wäre.	  Auf-‐
grund	  dieser	  Meinungsverschiedenheiten	  haben	  sich	  Oumar	  und	  sein	  Vater	  zerstritten.	  Oumar	  fühlt	  
sich	  nicht	  verstanden	  und	  hat	  den	  Eindruck,	  es	  sei	  unmöglich,	  dem	  Vater	  seine	  Situation	  und	  Überle-‐
gungen	  zu	  erklären.	  

Eine	   wichtige	   Vertrauensperson	   von	   Oumar	   ist	   sein	   Onkel	  mütterlicherseits,	   bei	   dem	   er	   zeitweise	  
aufgewachsen	  ist.	  Dieser	   lebt	   inzwischen	  in	  einem	  anderen	  westafrikanischen	  Land	  und	  steht	   in	  re-‐
gelmässigem	  Kontakt	  mit	  Oumar.	  Die	  beiden	  haben	   schon	  öfter	  über	  Oumars	  Rückkehrwunsch	  ge-‐
sprochen.	  Der	  Onkel	  unternahm	  einen	  vergeblichen	  Versuch,	  Oumars	  Vater	  vom	  Sinn	  und	  Zweck	  des	  
Vorhabens	   zu	   überzeugen.	   Trotz	   der	   verfahrenen	   Umstände	   ist	   es	   weiterhin	   Oumars	   grösster	  
Wunsch,	  sich	  mit	  seinem	  Vater	  zu	  versöhnen	  und	  zu	  ihm	  zurück	  zu	  kehren.	  Er	  befürchtet	  jedoch,	  dass	  
der	  Vater	  dies	  weiterhin	  nicht	   zulassen	  wird	  und	   zieht	  deshalb	  die	  Option	   in	   Erwägung,	   zu	   seinem	  
Onkel	  zu	  ziehen.	  Nach	  Oumars	  Einschätzung	  könnte	  der	  Onkel	  einverstanden	  sein	  –	  schliesslich	  hat	  er	  
ihn	   immer	  schon	  unterstützt.	  Aufgrund	  dieser	  Ausgangslage	  wurde	   im	  Erstgespräch	  mit	  Oumar	  be-‐
sprochen,	  wie	  sich	  eine	  mögliche	  Intervention	  des	  Internationalen	  Sozialdienstes	  und	  seiner	  Partner-‐
organisationen	  in	  Westafrika	  gestalten	  würde:	  

• Kontaktaufnahme	  mit	  Oumars	  Vater	  zwecks	  Besprechung	  der	  aktuellen	  Situation	  sowie	  der	  
Zukunftsplanung.	  Erörterung	  der	  Situation	   in	  der	  Schweiz:	  Darlegen	  der	   fehlenden	  Chancen	  
auf	   ein	   legales	   Aufenthaltsrecht	   und	   der	   Konsequenzen	   im	   Falle	   eines	   Aufenthalts	   in	   der	  
Klandestinität.	  Anhören	  und	  diskutieren	  der	  Ansichten	  des	  Vaters	  über	  die	  Zukunft	  von	  Ou-‐
mar,	  sei	  es	  im	  Herkunftsland	  oder	  anderswo.	  Diskussion	  über	  die	  Möglichkeit,	  dass	  Oumar	  zu	  
seinem	  Onkel	  ziehen	  könnte.	  	  

• Erstellen	  eines	   Sozialberichtes	  über	  die	  Begegnung	  mit	  Oumars	  Vater,	   seine	  Ansichten	  und	  
die	  Möglichkeiten,	  die	  er	  seinem	  Sohn	  im	  Falle	  einer	  Rückkehr	  bieten	  könnte.	  

• Kontaktaufnahme	  mit	  Oumars	  Onkel	  zwecks	  Besprechung	  der	  aktuellen	  Situation	  sowie	  der	  
Zukunftsplanung.	  Erörterung	  der	  Situation	  in	  der	  Schweiz	  und	  der	  Option	  einer	  Rückkehr	  ins	  
Herkunftsland.	   Anhören	   und	   diskutieren	   der	   Ansichten	   des	  Onkels	   über	   die	   verschiedenen	  
Zukunftsperspektiven,	  inklusive	  einer	  möglichen	  Aufnahme	  von	  Oumar	  bei	  sich.	  

• Erstellen	  eines	  Sozialberichtes	  über	  die	  Begegnung	  mit	  Oumars	  Onkel,	   seine	  Ansichten	  und	  
die	  Möglichkeiten,	  die	  er	  seinem	  Neffen	  im	  Falle	  einer	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland,	  oder	  aber	  
bei	  einer	  Aufnahme	  bei	  sich	  bieten	  könnte.	  

• Evaluation	  der	  Bedingungen	  und	  Zukunftsperspektiven	  an	  den	  beiden	  möglichen	  Orten.	  	  

Gegen	   Ende	   des	   Erstgesprächs	   gab	  Oumar	   seiner	   Befürchtung	   Ausdruck,	   die	   Beziehung	   zu	   seinem	  
Vater	   könne	   sich	  weiter	   verschlechtern,	   wenn	   jemand	   Aussenstehendes	   interveniert.	   Er	   entschied	  
sich	  deshalb,	  vor	  einer	  allfälligen	  Kontaktaufnahme	  durch	  die	  lokale	  Partnerorganisation	  des	  SSI	  noch	  
einmal	  selbst	  das	  Gespräch	  mit	  seinem	  Vater	  und	  Onkel	  zu	  suchen.	  Zum	  einen	  würde	  er	  erneut	  seine	  
Zukunftsplanung	  mit	  ihnen	  debattieren,	  zum	  anderen	  würde	  er	  die	  Kontaktaufnahme	  durch	  die	  Part-‐
nerorganisationen	  des	  SSI	  ankündigen.	  Es	  wurde	  vereinbart,	  dass	  Oumar	  seiner	  Bezugsperson	  nach	  
den	  erfolgten	  Telefonaten	  Bescheid	  geben	  würde,	  ob	  er	  einverstanden	   ist	  mit	  dem	  Auftrag	  an	  den	  
SSI.	  Im	   Verlauf	   der	   vereinbarten	   Zeitspanne	   ging	   dann	   keine	   Rückmeldung	   der	   Bezugsperson	   von	  
Oumar	  beim	  SSI	  ein,	  bis	  anhin	  wurde	  somit	  kein	  Auftrag	  für	  die	  entsprechenden	  Abklärungen	  erteilt.	  	  
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4.2 Sylvie	  

Sylvie	  reiste	  im	  Alter	  von	  13	  Jahren	  aus	  ihrem	  afrikanischen	  Herkunftsland	  in	  die	  Schweiz	  und	  stellte	  
ein	  Asylgesuch.	  Darin	  machte	  sie	  geltend,	   ihre	  Eltern	  seien	  verstorben	  und	  sie	  sei	  als	  Vollwaise	  von	  
einer	   befreundeten	   Familie	   aufgenommen	  worden.	   Als	   der	   Familienvater	   aus	   politischen	   Gründen	  
getötet	  worden	  sei,	  habe	  sie	  mit	  dem	  Rest	  der	  Familie	   in	  die	  Schweiz	   flüchten	  können,	  wo	  sie	  von	  
ihren	  Adoptiveltern	  in	  die	  Obhut	  ihrer	  biologischen	  Tante	  übergeben	  wurde.	  Basierend	  auf	  Abklärun-‐
gen	  der	  schweizerischen	  Botschaft	   im	  Herkunftsland	  äusserte	  das	  Bundesamt	  für	  Migration	  Zweifel	  
an	  Sylvies	  Version	  der	  Ereignisse.	  Daraufhin	  räumte	  sie	  ein,	  dass	  die	  vorgebrachten	  Asylgründe	  nicht	  
vollends	  den	  Tatsachen	  entsprachen.	  Nach	   ihrer	  Ankunft	   im	  Empfangs-‐	  und	  Verfahrenszentrum	  sei	  
sie	   von	   anderen	   Asylsuchenden	   überzeugt	   worden,	   eine	   passende	   Geschichte	   für	   das	   anstehende	  
Asylverfahren	  zu	  erfinden.	  In	  Tat	  und	  Wahrheit	  sei	  sie	  zwar	  adoptiert	  worden,	  jedoch	  von	  einer	  ande-‐
ren	  Familie,	  welche	  keiner	  politisch	  motivierten	  Verfolgung	  ausgesetzt	  war.	  Sylvie	  sei	  in	  dieser	  Fami-‐
lie	   schlecht	   behandelt	  worden,	  weshalb	   sie	   sich	   zum	  Weggehen	  entschied.	  Mit	   der	  Hilfe	   eines	  Be-‐
kannten	  konnte	  sie	  zu	  ihrer	  Tante	  in	  die	  Schweiz	  reisen.	  Das	  BFM	  schenkte	  jedoch	  auch	  dieser	  Schil-‐
derung	  keinen	  Glauben	  und	  fällte	  einen	  negativen	  Asylentscheid:	  es	  sei	  davon	  auszugehen,	  dass	  Syl-‐
vie	   bis	   zu	   ihrer	  Ausreise	   bei	   ihrer	  Grossmutter	   gelebt	   habe.	   Ein	   soziales	  Netz	   im	  Herkunftsland	   sei	  
somit	  vorhanden	  und	  eine	  Rückkehr	  sei	  im	  Interesse	  von	  Sylvie.	  Die	  inzwischen	  15-‐jährige	  Sylvie	  be-‐
kräftigte	  jedoch,	  sie	  habe	  nie	  bei	  ihrer	  Grossmutter	  gelebt	  und	  kaum	  Kontakt	  zu	  ihr	  gepflegt.	  Im	  Re-‐
kurs	   gegen	  den	   Entscheid	   des	   BFM	  argumentierte	   Sylvies	  Anwältin,	   im	   Sinne	  der	   Kinderrechtskon-‐
vention	  müsse	   im	   individuellen	   Fall	   geprüft	  werden,	  ob	  eine	  Rückkehr	   tatsächlich	   im	   Interesse	  der	  
Minderjährigen	   sei.	  Nach	  Ablauf	   eines	  weiteren	   Jahres	   fällte	   das	  Bundesverwaltungsgericht	   jedoch	  
einen	  weiteren	  Negativentscheid	   in	   zweiter	   Instanz	  und	  stützte	  dabei	  die	  Argumentation	  des	  BFM.	  
Auch	  die	  zweite	  Instanz	  hielt	  also	  Sylvies	  Schilderungen	  für	  unglaubhaft	  und	  ging	  davon	  aus,	  sie	  habe	  
bei	  der	  Grossmutter	  gelebt.	  Das	  Erfinden	  von	  fiktiven	  Adoptiveltern	  deute	  lediglich	  daraufhin,	  dass	  es	  
keinen	   triftigen	  Grund	   für	   die	   Trennung	   von	   der	  Grossmutter	   gegeben	   habe.	  Nach	   einer	   Rückkehr	  
könne	  also	  das	  vorher	  bereits	  geführte	  Familienleben	  fortgesetzt	  werden,	  deshalb	  seien	  auch	  keine	  
weiterführenden	  detaillierten	  Abklärungen	  notwendig.	  	  

Nach	  Erhalt	  des	  zweiten	  Negativentscheids	  beauftragte	  Sylvies	  Vormund	  den	  Internationalen	  Sozial-‐
dienst	  mit	  der	  Erstellung	  eines	  Sozialberichts.	  Die	  Abklärungen	  im	  Herkunftsland	  sollten	  darlegen,	  ob	  
Sylvies	  Angehörige	  in	  der	  Lage	  sind,	  ihren	  Bedürfnissen	  in	  angemessener	  Weise	  Rechnung	  zu	  tragen.	  
Der	  Sozialbericht	   vermochte	   zwar	  nicht,	   Sylvies	  Version	  der	  Ereignisse	   zu	  beweisen.	   Jedoch	  konnte	  
durch	  die	  Abklärungen	  aufgezeigt	  werden,	  dass	  die	  Umstände	  für	  eine	  Rückkehr	  denkbar	  ungünstig	  
wären.	  Sylvies	  Grossmutter	   lebte	  nachweislich	   in	  einem	  finanziell	  und	  gesundheitlich	  derart	  desola-‐
ten	   Zustand,	   dass	   sie	   im	   Falle	   einer	   Rückkehr	   nur	   äusserst	   schlecht	   für	   Sylvie	   sorgen	   könnte.	   Das	  
Quartier,	  wo	  die	  Grossmutter	  in	  sehr	  ärmlichen	  Verhältnissen	  hauste,	  war	  zudem	  berüchtigt	  für	  Dro-‐
genhandel	   und	   Kinderprostitution.	   Der	   Sozialbericht	   wurde	   schliesslich	   als	   Informationselement	   in	  
einem	  Wiedererwägungsgesuch	  verwendet.	  Nebst	  den	  Informationen	  aus	  dem	  Herkunftsland	  wurde	  
im	  Gesuch	  auch	  Sylvies	  Situation	  in	  der	  Schweiz	  beschrieben	  –	  insbesondere	  ihr	  Gesundheitszustand	  
und	  ihre	  fortgeschrittene	  Integration.	  Die	  vorgebrachten	  Argumente	  veranlassten	  das	  Bundesamt	  für	  
Migration	  zu	  einer	  Neubeurteilung	  von	  Sylvies	  Situation:	  eine	  Wegweisung	  ins	  Herkunftsland	  wurde	  
unter	  den	  gegebenen	  Umständen	  als	  unzumutbar	  angesehen	  und	  Sylvie	  wurde	  vorläufig	  aufgenom-‐
men.	  	  
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5 ERGEBNISSE	  AUS	  DEN	  INTERVIEWS	  MIT	  FACHPERSONEN	  
Im	  Kapitel	  5	  werden	  die	  Resultate	  aus	  den	  Interviews	  mit	  Fachpersonen	  dargestellt.	  Die	  Gliederung	  
der	   Unterkapitel	   folgt	   den	   erarbeiteten	   Hauptkategorien,	   welche	   gleichzeitig	   die	   Unterfragen	   zur	  
Hauptfragestellung	  sind	  (vgl.	  Kapitel	  1.4	  und	  3.2).	  Sämtliche	  Aussagen	  im	  vorliegenden	  Kapitel	  stam-‐
men	  aus	  den	  geführten	  Interviews	  mit	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  MNA.	  Wie	  bereits	  aufge-‐
zeigt	   (vgl.	  Kapitel	  1.4	  und	  3.1),	  erfüllen	  die	   InterviewpartnerInnen	   im	  Rahmen	   ihres	  professionellen	  
Auftrags	  unterschiedliche	  Aufgaben:	  Sie	  sind	  Vertrauenspersonen	  gemäss	  Asylgesetz,	  sozialpädagogi-‐
schen	  Betreuungspersonen,	  TrägerInnen	  von	  vormundschaftlichen	  Mandaten	  nach	  ZGB	  oder	  Rechts-‐
vertreterInnen	  im	  Asylverfahren,	  wobei	  die	  letztgenannten	  zwei	  Funktionen	  teilweise	  durch	  dieselbe	  
Person	   ausgeübt	   werden.	   In	   die	   Stichprobe	   der	   befragten	   Fachpersonen	   wurden	   alle	   erwähnten	  
Funktionen	   einbezogen,	   damit	   die	   Vielfalt	   der	   Wissensbestände	   zur	   Erklärungskraft	   der	   Resultate	  
beiträgt	  (vgl.	  Kapitel	  3.2).	  Das	  Interesse	  der	  vorliegenden	  Untersuchung	  gilt	  nicht	  den	  Unterschieden	  
zwischen	   diesen	   verschiedenen	   Rollen,	   sondern	   vielmehr	   ihren	   Gemeinsamkeiten	   hinsichtlich	   der	  
Fragestellung.	   In	   der	  Darstellung	   der	   Resultate	  wird	   deshalb	   –	   ausser	   in	   angezeigten	   Einzelfällen	   –	  
nicht	  explizit	  zwischen	  den	  verschiedenen	  Funktionen	  unterschieden.	  	  

5.1 Entscheidungskriterien	  für	  MNA	  

An	  dieser	  Stelle	  wird	  der	  Frage	  nachgegangen,	  welche	  Kriterien	   für	  MNA	  relevant	  sind	  bei	  der	  Ent-‐
scheidung,	  ob	  sie	  einen	  Sozialbericht	  erstellen	  lassen.	  Die	  Ausführungen	  im	  vorliegenden	  Kapitel	  be-‐
ruhen	  auf	  den	  Interviews	  mit	  Bezugspersonen	  von	  MNA.	  Es	  handelt	  sich	  also	  nicht	  um	  Aussagen	  der	  
Betroffenen	   selbst,	   sondern	   um	   Erfahrungswissen	   und	   Einschätzungen	   derjenigen	   Fachpersonen,	  
welche	  im	  Berufsalltag	  in	  regelmässigem	  Kontakt	  mit	  MNA	  stehen.	  

5.1.1 Zukunftswünsche	  
Bei	   der	   Entscheidung,	   einen	   Sozialbericht	   erstellen	   zu	   lassen	   oder	   nicht,	   spielen	   die	  Wünsche	   und	  
Vorstellungen	  der	  MNA	   in	  Bezug	  auf	   ihre	  Zukunft	  eine	  wesentliche	  Rolle.	  Die	  befragten	  Fachperso-‐
nen	   äusserten	   sich	   daher	   über	   ihre	   Eindrücke	   zu	   den	   Zukunftswünschen	   der	  MNA,	  welche	   sie	   be-‐
treuen	  und	  beraten.	  	  

Zentral	  ist	  bei	  den	  MNA	  –	  wie	  wohl	  bei	  allen	  anderen	  Menschen	  auch	  –	  der	  simple	  Wunsch	  nach	  ei-‐
nem	   guten	   Leben	   und	   einer	   glücklichen	   Zukunft.	   Damit	   einher	   geht	   oft	   der	  Wunsch	   nach	   Bildung	  
beziehungsweise	  nach	  einer	  Ausbildung,	  welche	  zum	  Aufbau	  einer	  Zukunft	  beitragen	  soll.	  Als	  Kontext	  
des	  weit	  verbreiteten	  und	  starken	  Bedürfnisses	  nach	  Bildung	  wird	  aufgeführt,	  dass	  viele	  MNA	  in	  ih-‐
ren	  Herkunftsländern	  wenig	  Bildung	  genossen	  haben	  und	   früh	  anfingen	   zu	  arbeiten.	  Dies	  wecke	   in	  
ihnen	  die	  grosse	  Motivation,	  die	  sich	  bietende	  Bildungschance	  wahrzunehmen.	  Die	  MNA	  wünschen	  
sich	  ein	  Leben	  in	  Selbständigkeit	  und	  Normalität.	  Sie	  nehmen	  nach	  ihrer	  Ankunft	  in	  der	  Schweiz	  die	  
Lebensbedingungen	  von	  anderen	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  wahr	  und	  möchten	  an	  den	  vorhandenen	  
Chancen	  teilhaben.	  Ein	  wichtiger	  Wunsch	  von	  vielen	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  ist	  es,	  ihre	  Fami-‐
lien	  unterstützen	  zu	  können	  und	  ihnen	  ein	  besseres	  Leben	  zu	  ermöglichen.	  Oftmals	  fühlen	  die	  MNA	  
sich	   auch	   unter	   Druck	   und	   zu	   Unterstützungsleistungen	   verpflichtet,	   obschon	   ihre	   finanzielle	   Lage	  
dies	  eigentlich	  nicht	  zuliesse.	  Dies	  kann	  darauf	  zurückgehen,	  dass	  die	  Familie	  sich	  verschuldet	  hat,	  um	  
die	  Reise	  der	  MNA	  zu	  ermöglichen	  oder	  aber	  auf	  das	  Anliegen,	  die	  Existenz	  der	  Familie	  zu	  sichern	  und	  
die	  Voraussetzungen	  für	  ein	  besseres	  Leben	  zu	  schaffen.	  Die	  Kombination	  dieser	  Zukunftsvorstellun-‐
gen	   führt	  dazu,	  dass	  die	  überwiegende	  Mehrheit	  der	  MNA	   laut	   ihren	  Bezugspersonen	   ihr	   Leben	   in	  
der	  Schweiz	  gestalten	  möchte.	  Die	  vielen	  Hürden,	  welche	  die	  meisten	  MNA	  überwunden	  haben,	  um	  



	  
MASTER	  IN	  SOZIALER	  ARBEIT	   BERN	  │	  LUZERN	  │	  ST.	  GALLEN	  │	  ZÜRICH	   PATRICIA	  KOCH	  

	  

	   40	  

in	  die	  Schweiz	  zu	  gelangen,	  tragen	  zur	  Verstärkung	  des	  Wunsches	  nach	  einem	  langfristigen	  Aufent-‐
halt	  bei.	  	  

Gemäss	  Aussagen	  der	  Bezugspersonen	  entspricht	  die	  in	  der	  Schweiz	  vorgefundene	  Lebensrealität	  der	  
MNA	  in	  der	  Regel	  nicht	   ihren	  ursprünglichen	  Vorstellungen.	  Viele	  MNA	  sehen	  sich	  deshalb	  mit	  gra-‐
vierenden	  Krisen	  konfrontiert.	  Dies	  betrifft	   insbesondere	  diejenigen	  MNA,	  welche	  sich	   ihrer	   fehlen-‐
den	  Perspektiven	  in	  der	  Schweiz	  bewusst	  werden.	  In	  einigen	  Fällen	  führt	  diese	  Ausgangslage	  im	  Laufe	  
der	  Zeit	  zu	  einem	  Wandel	  der	  Zukunftsvorstellungen:	  vom	  Wunsch,	  in	  der	  Schweiz	  zu	  bleiben,	  hin	  zu	  
einem	  expliziten	  Rückkehrwunsch.	  Gemäss	  den	  Fachpersonen	  geschieht	  dieser	  Wandel	   zwar	  nur	   in	  
Ausnahmefällen,	   jedoch	   berichten	   alle	   befragten	   Personen	   davon,	   dies	  mehrfach	   erlebt	   zu	   haben.	  
Nebst	  den	  fehlenden	  Chancen	  auf	  ein	  legales	  Aufenthaltsrecht	  gibt	  es	  auch	  andere	  Ursachen	  für	  den	  
Gesinnungswandel.	  So	  berichten	  einige	  MNA	  von	  klassischem	  Heimweh	  und	  der	  als	  sehr	  schmerzhaft	  
erlebten	  Trennung	  von	  ihren	  Familien.	  Auch	  Erfahrungen	  mit	  Diskriminierung	  und	  Rassismus	  können	  
dazu	  beitragen,	  dass	  der	  Wunsch	  zu	  bleiben	  in	  Frage	  gestellt	  wird.	  Laut	  den	  befragten	  Fachpersonen	  
sind	  es	  tendenziell	  eher	  diejenigen	  MNA	  aus	  höheren	  sozialen	  Schichten,	  welche	  sich	  für	  eine	  Rück-‐
kehr	   interessieren.	   Einerseits	   wird	   ihnen	   oft	   die	   Tragweite	   des	   sozialen	   Abstiegs	   bewusst,	   den	   sie	  
durch	  ihre	  Migration	  in	  die	  Schweiz	  erleben.	  Zudem	  sind	  ihre	  Hoffnungen	  auf	  existierende	  Zukunfts-‐
perspektiven	   im	  Herkunftsland	   in	  der	  Regel	   intakter	  als	  bei	  denjenigen	  MNA	  aus	  armen	  Verhältnis-‐
sen,	  sofern	  die	  Sicherheit	  gewährleistet	  ist.	  Ein	  wichtiger	  Faktor	  im	  Wandel	  der	  Zukunftswünsche	  ist	  
gemäss	  den	  befragten	  Bezugspersonen	  auch	  die	  persönliche	  Reife	  und	  Reflexionsfähigkeit	  der	  MNA,	  
welche	  ein	  Abwägen	  der	  verschiedenen	  Optionen	  überhaupt	  erst	  ermöglichen.	  Trotz	  vorhandenem	  
Wunsch	  ist	  die	  Umsetzung	  einer	  Rückkehr	  jedoch	  in	  vielen	  Fällen	  nicht	  möglich,	  sei	  dies	  aus	  Sicher-‐
heitsgründen,	  aufgrund	  fehlender	  wirtschaftlicher	  Möglichkeiten	  der	  Herkunftsfamilie	  oder	  weil	  der	  
Kontakt	   zur	   Familie	   abgebrochen	   ist.	   Auch	   diejenigen	   MNA,	   welche	   keinen	   expliziten	   Rückkehr-‐
wunsch	  hegen,	  sind	  oft	  zwischen	  den	  Welten	  hin	  und	  hergerissen.	  Gemäss	  einer	  Bezugsperson	  wür-‐
den	  viele	  von	  ihnen	  spontan	  sagen,	  sie	  würden	  gerne	  in	  ihr	  Herkunftsland	  zurückkehren,	  auch	  wenn	  
sie	  diesen	  Wunsch	  nicht	  eigentlich	   in	  die	  Tat	  umsetzen	  würden.	  Eine	   Interviewpartnerin	  hält	  es	  gar	  
für	  den	  sehnlichsten	  Wunsch	  aller	  MNA,	  zu	  ihren	  Familien	  zurück	  zu	  kehren.	  	  

Es	   lässt	  sich	  das	  Fazit	  ziehen,	  dass	  die	  meisten	  MNA	  zwischen	   ihrem	  Aufnahme-‐	  und	  Herkunftsland	  
hin-‐	  und	  hergerissen	  sind.	  Genauso	  wie	  ihre	  Gefühlswelten	  sich	  zwischen	  diesen	  beiden	  Polen	  bewe-‐
gen,	  so	  sind	  auch	  die	  Zukunftswünsche	  von	  Ambivalenz	  geprägt.	  Einerseits	  wünschen	  sich	  viele	  MNA	  
nichts	  mehr	  als	  die	  Wiedervereinigung	  mit	  ihren	  Familien,	  andererseits	  jedoch	  ist	  dies	  oft	  entweder	  
nicht	  möglich	  oder	  aber	   für	  die	  MNA	  nicht	  wünschenswert,	  wenn	  sie	   ihre	  Zukunftsperspektiven	   im	  
Herkunftsland	  gegenüber	  den	  erhofften	  Optionen	  in	  der	  Schweiz	  abwägen.	  In	  diesem	  Sinne	  werden	  
sich	  viele	  MNA	  dann	  für	  die	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  entscheiden,	  wenn	  sie	  sich	  davon	  Argu-‐
mente	  für	  ein	  langfristiges	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  versprechen.	  Zudem	  bieten	  die	  Sozialbe-‐
richte	  den	  MNA	  jedoch	  auch	  eine	  Gelegenheit,	  sich	  vertieft	  mit	  den	  vorhandenen	  Optionen	  für	  ihre	  
Zukunftsplanung	  auseinander	  zu	  setzen	  –	   insbesondere	  denjenigen	  MNA,	  welche	  sich	  mit	  der	  Mög-‐
lichkeit	  einer	  Rückkehr	  befassen.	  	  

5.1.2 Asylverfahren	  
Das	  Asylverfahren	  bestimmt	  die	  Rahmenbedingungen	  der	  Zukunftsplanung	  von	  unbegleiteten	  Min-‐
derjährigen,	  welche	  in	  der	  Schweiz	  um	  Asyl	  ersucht	  haben.	  Jeglicher	  Beitrag	  zur	  Zukunftsplanung,	  wie	  
durch	  die	  Sozialberichte	  vorgesehen,	  wird	  daher	  von	  diesem	  Kontext	  geprägt.	   Im	  Gespräch	  mit	  den	  
Bezugspersonen	  wurde	  daher	  der	  Frage	  nachgegangen,	  welche	  Spezifika	  aus	  dem	  Asylverfahren	  die	  
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Entscheidung	   zur	   Erstellung	   eines	   Sozialberichtes	   beeinflussen	   können.	   Dabei	   haben	   sich	   die	   Er-‐
kenntnisse	  aus	  der	  Theorie	  bestätigt,	  wonach	  MNA	  aufgrund	  der	  asylrechtlichen	  Rahmenbedingun-‐
gen	   teilweise	   falsche	  oder	  unvollständige	   Identitätsangaben	  vorbringen	   (vgl.	  Kapitel	  2.3).	  Dies	  geht	  
vorderhand	  darauf	   zurück,	  dass	  die	  MNA	  von	  anderen	  Personen	  entsprechend	   instruiert	  werden31:	  
sie	   werden	   angewiesen,	   bestimmte	   Identitätsmerkmale	   oder	   Geschichten	   anzugeben,	   welche	   die	  
Chancen	  auf	  einen	  positiven	  Asylentscheid	  oder	  auf	  eine	  vorläufige	  Aufnahme	  steigern	  sollen.	  Nach	  
Einschätzung	   der	   befragten	   Fachpersonen	   ist	   die	   Handhabung	   von	   verschiedenen	   Variationen	   der	  
Identität	   als	  Überlebensstrategie	  der	  MNA	   zu	  deuten.	  Dies	   kann	  die	  Modifikation	   von	  Namen,	  Ge-‐
burtsdaten,	   familiären	   Beziehungen	   oder	   persönlichen	   Geschichten	   beinhalten.	   Unter	   den	   MNA,	  
deren	  Aussichten	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	   in	  der	  Schweiz	  nur	  gering	  sind,	  geben	  viele	  gar	  keine	   In-‐
formationen	  über	  ihre	  Herkunftsfamilie	  an	  oder	  sie	  geben	  zu	  Protokoll,	   ihre	  Angehörigen	  seien	  ver-‐
storben.	  Dies	  kann	  den	  traurigen	  Tatsachen	  entsprechen	  oder	  aber	  eine	  Schutzbehauptung	  sein,	  um	  
eine	  gefürchtete	  Rückführung	  zur	  Herkunftsfamilie	  zu	  verhindern.	  Eine	  weitere	  Facette	  des	  Umgangs	  
mit	  Personalien	  im	  Asylverfahren	  ist	  das	  Vernichten	  von	  Identitätsdokumenten.	  Laut	  den	  Bezugsper-‐
sonen	  sind	  viele	  MNA	  überzeugt,	  das	  Vorlegen	  von	  Identitätspapieren	  bringe	  das	  Risiko	  einer	  Rück-‐
führung	  mit	  sich.	  Andererseits	  sei	  es	  den	  MNA	  oftmals	  schlicht	  nicht	  möglich,	  Beweise	  für	  die	  vorge-‐
brachten	  Asylgründe	  vorzulegen.	   Identitätsangaben	  sind	   im	  Asylverfahren	   jedoch	  ausschlaggebend.	  
Sind	   keine	   schriftlichen	  Nachweise	   vorhanden,	   so	  müssen	   die	   Asylgründe	   zumindest	   glaubhaft	   ge-‐
macht	  werden	  (vgl.	  AsylG	  Art.	  7).	  Wenn	  ein	  Asylgesuch	  als	  unglaubhaft	  beurteilt	  wird,	  zum	  Beispiel	  
weil	  Widersprüche	   in	   der	   vorgebrachten	   Argumentation	   ausgemacht	   werden,	   so	   wird	   das	   Gesuch	  
abgelehnt.	  Aus	  diesem	  Grund	  wird	  das	  Asylverfahren	  durch	  die	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  
MNA	  mit	   einer	   Schiene	   verglichen:	   sind	   die	  Weichen	   einmal	   gestellt,	   so	   ist	   es	   nicht	  mehr	   einfach,	  
davon	  abzuweichen.	  Sobald	  eine	  Aussage	  also	  einmal	   im	  Asylverfahren	  aktenkundig	   ist,	  wird	  durch	  
eine	  Abänderung	  oder	  einen	  Rückzug	  derselben	  die	  eigene	  Plausibilität	  riskiert.	  Diese	  Logik	  des	  Asyl-‐
rechts	   ist	   nicht	   eine	   ideale	  Ausgangslage	   für	  MNA:	   dass	  Aussagen	   angepasst	  werden	  müssen,	   ent-‐
spricht	  gemäss	  den	  befragten	  RechtsvertreterInnen	  der	  Norm.	  Oft	  hoffen	  Asylsuchende,	  die	  Trauma-‐
tisches	  erlebt	  haben,	  nicht	  alles	  thematisieren	  zu	  müssen	  und	  realisieren	  erst	  im	  Verlauf	  des	  Verfah-‐
rens,	  dass	  es	  dennoch	  notwendig	  ist,	  um	  ihre	  Argumentation	  zu	  stützen.	  Erschwerend	  kommt	  hinzu,	  
dass	  das	  Beratungsnetzwerk	  der	  MNA	  vor	  der	  Erstbefragung	  meist	  noch	  nicht	  intakt	  ist	  –	  es	  sind	  also	  
noch	  keine	  professionellen	  Bezugspersonen	  bestimmt,	  welche	  die	  MNA	  über	   längere	  Zeit	  begleiten	  
und	  beraten	  werden.	  Es	  ist	  deshalb	  davon	  auszugehen,	  dass	  die	  MNA	  zum	  Zeitpunkt	  der	  ersten	  Aus-‐
sagen	  nicht	  in	  der	  Lage	  sind,	  die	  Konsequenzen	  ihrer	  Äusserungen	  vollends	  abzuschätzen.	  	  

Weil	  die	  Aussicht	  auf	  das	  angestrebte	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  vom	  Ausgang	  des	  Asylverfah-‐
rens	  abhängt,	  halten	  die	  MNA	  demnach	  an	  ihren	  ursprünglichen	  Angaben	  fest	  und	  tun	  ihr	  Möglichs-‐
tes,	  um	  nichts	  revidieren	  zu	  müssen.	  Wurden	  den	  Behörden	  anfänglich	  falsche	  Informationen	  vorge-‐
legt,	  so	   ist	  die	  Angst	  vor	  dem	  Auffliegen	  immens.	  Die	  befragten	  Bezugspersonen	  berichten	  von	  ein-‐
zelnen	  MNA,	  welche	   ihnen	   im	  Nachhinein	  von	  den	  ausgestandenen	  Ängsten	  erzählen	  konnten.	   Sie	  
befürchteten	   demnach	   den	   Verlust	   ihrer	   Glaubwürdigkeit,	   einen	   möglichen	   Negativentscheid,	   die	  
erzwungene	   Rückführung	   ins	   Herkunftsland	   und	   auch	   die	   ihnen	   unbekannten	   Konsequenzen	   der	  
Falschaussagen.	   Allfällige	   Doppelidentitäten	  werden	   deshalb	   trotz	   dem	  damit	   einhergehenden	   Lei-‐
densdruck	   (vgl.	  Kapitel	  2.3)	  unter	  allen	  Umständen	  aufrechterhalten.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  kann	  
das	  Angebot,	  einen	  Sozialbericht	   im	  Herkunftsland	  erstellen	  zu	   lassen,	  auf	  die	  MNA	  bedrohlich	  wir-‐
ken.	  Wurden	  im	  Asylverfahren	  unzutreffende	  Angaben	  in	  Bezug	  auf	  die	  Familie	  und	  die	  Situation	  im	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Für	  eine	  detaillierte	  Abhandlung	  über	  den	  Einfluss	  von	  anderen	  Personen	  auf	  MNA	  siehe	  Kapitel	  5.2.	  
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Herkunftsland	   vorgebracht,	   könnten	  diese	   durch	  einen	   Sozialbericht	   aufgedeckt	  werden	  und	   somit	  
die	  Erfolgschancen	  des	  Asylgesuches	  gefährden.	  Dies	  veranlasst	  eine	  der	  Bezugspersonen	  zur	  Aussa-‐
ge,	  die	  Logik	  des	  Asylverfahrens	  beisse	  sich	  in	  diesem	  Punkt	  mit	  dem	  Unterfangen,	  Sozialberichte	  im	  
Herkunftsland	  erstellen	  zu	  lassen.	  Im	  Falle	  von	  korrekten	  Angaben	  hingegen,	  welche	  womöglich	  von	  
den	  Asylbehörden	  angezweifelt	  werden,	  kann	  ein	  Sozialbericht	  als	  Beleg	  für	  die	  vorgebrachte	  Argu-‐
mentation	  dienen.	  Gemäss	  den	  befragten	  RechtsvertreterInnen	  tätigen	  die	  Asylbehörden	  meist	  keine	  
weiteren	  Abklärungen,	  wenn	  die	   Identitätsangaben	  eines	  MNA	  als	  unglaubwürdig	   taxiert	  wurden	  –	  
dies	   obwohl	   eine	   amtliche	   Abklärungspflicht	   sie	   eigentlich	   dazu	   anhalten	  würde.	   Zum	   Beispiel	   bei	  
MNA,	  welche	   von	   Kinderhandel	   betroffen	   sind,	   könnte	   ein	   Sozialbericht	   als	   zusätzliches	   Informati-‐
onselement	  entscheidend	  zur	  Klärung	  einer	  allfälligen	  Gefährdungssituation	  beitragen.	  	  

Die	  meisten	  MNA	  haben	  keine	  asylrechtlich	  relevanten	  Gründe	  vorzuweisen,	  welche	  zu	  einem	  positi-‐
ven	   Asylentscheid	   führen	   würden.	   Dies	   bestätigen	   die	   befragten	   Bezugspersonen	   ebenso	   wie	   die	  
unter	  Kapitel	  2.4	  vorgestellten	  Statistiken.	  Sozialberichte	  über	  die	  individuelle	  Situation	  im	  Herkunfts-‐
land	  können	  daher	   in	  angezeigten	  Fällen	  als	  Ressource	   im	  Asylverfahren	  dienen,	  um	  die	  Zumutbar-‐
keit	  einer	  allfälligen	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland	  kritisch	  zu	  beurteilen,	  wie	  dies	  im	  Fall	  von	  Sylvie	  ge-‐
schah	   (vgl.	  Kapitel	  4.2).	  Belegt	  ein	  Sozialbericht	  die	  Unzumutbarkeit	  der	  Rückführung,	   zum	  Beispiel	  
wegen	  eines	   fehlenden	  sozialen	  Netzes	  oder	  wegen	  einer	  Gefährdung	  des	  MNA	  im	  Fall	  einer	  Rück-‐
kehr,	   so	  wird	   eine	   vorläufige	  Aufnahme	  ausgesprochen.	  Auch	  wenn	  dieser	  Aufenthaltsstatus	   keine	  
endgültige	  Sicherheit	   liefert,	  beurteilen	  die	  befragten	  Fachpersonen	  die	  Auswirkungen	  für	  die	  MNA	  
als	   positiv.	   Sie	   erhalten	   so	   zumindest	   eine	   einstweilige	   Klärung	   ihres	   Aufenthalts	   und	   können	   eine	  
Härtefallbewilligung	  anstreben,	  da	  sie	  als	  junge	  Personen	  meist	  intakte	  Chancen	  auf	  eine	  ausreichen-‐
de	   Integration	   haben.	   Aufgrund	   der	   oben	   beschriebenen	  Dynamik	   der	   Doppelidentitäten	   ist	   es	   je-‐
doch	  für	  die	  betroffenen	  MNA	  wohl	  nicht	  einfach,	  sich	  von	  den	  vorgebrachten	  Asylgründen	  zu	  lösen	  
und	  auf	  einer	  neuen	  Ebene	  zu	  argumentieren.	  Hinzu	  kommt,	  dass	  die	  Zumutbarkeit	  der	  Rückkehr	  mit	  
verschiedenen	  Massstäben	  gemessen	  werden	  kann:	  wird	  nach	  dem	  Eingang	  eines	  Sozialberichtes	  die	  
Rückkehr	   ins	  Herkunftsland	  durch	  die	  MNA	  selbst	  oder	   ihre	  Bezugspersonen	  als	  unzumutbar	  einge-‐
stuft,	   ist	   dieselbe	   Beurteilung	   durch	   die	   Asylbehörden	   noch	   lange	   nicht	   garantiert.	   Die	   Furcht	   vor	  
einem	  Negativentscheid	   ist	   deshalb	   gemäss	   den	   Fachpersonen	   oft	   begründet.	   Die	   Argumente,	   um	  
sich	  auf	  die	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  einzulassen,	  müssen	  deshalb	  sehr	  stichhaltig	  sein,	  damit	  
die	  Chancen	  dieses	  Vorgehens	   in	  den	  Augen	  der	  betroffenen	  MNA	  gegenüber	  den	  wahrgenomme-‐
nen	  Risiken	  überwiegen.	  	  

Ein	  weiterer	  wichtiger	  Aspekt	  hinsichtlich	  des	  Asylverfahrens,	  der	  sich	  auf	  die	  Erstellung	  von	  Sozialbe-‐
richten	  auswirkt,	  ist	  seine	  lange	  Dauer.	  Alle	  befragten	  Fachpersonen	  bestätigen	  die	  bereits	  im	  Kapitel	  
1.1	  erwähnte	  Praxis	  der	  Asylbehörden,	  bei	  Gesuchen	  von	  MNA	  üblicherweise	  erst	  nach	  Erreichen	  der	  
Volljährigkeit	  zu	  entscheiden.	  Die	  langwährende	  Unsicherheit	  in	  Bezug	  auf	  den	  Aufenthaltsstatus	  und	  
die	  Zukunftsperspektiven	  verhindert	   jegliche	  Stabilität.32	  Dies	  wiederum	  erschwert	  den	  Aufbau	  von	  
Vertrauensbeziehungen	  und	  wirkt	  sich	  tendenziell	   so	  aus,	  dass	  die	  MNA	  sich	  nicht	   trauen,	  allfällige	  
Doppelidentitäten	  gegenüber	  ihren	  Bezugspersonen	  offenzulegen.	  	  

5.1.3 Einschätzung	  der	  Chancen	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  
Wie	  die	  letzten	  beiden	  Kapitel	  aufzeigen,	  wünschen	  sich	  viele	  MNA	  eine	  Zukunft	   in	  der	  Schweiz,	   je-‐
doch	  wird	  diese	  Vorstellung	  nicht	  immer	  zur	  Realität.	  Es	  ist	  deshalb	  davon	  auszugehen,	  dass	  im	  Lauf	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Kapitel	  5.3.2	  beleuchtet	  diesen	  Aspekt	  hinsichtlich	  seiner	  Auswirkungen	  auf	  die	  Ermittlung	  des	  optimalen	  Zeitpunkts,	  wann	  ein	  Sozialbe-‐
richt	  thematisiert	  werden	  sollte.	  
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des	  Asylverfahrens	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  eigenen	  Chancen	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  statt-‐
findet.	  Da	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  im	  Herkunftsland	  auf	  die	  Zukunftsplanung	  abzielt,	  ist	  die	  
Chanceneinschätzung	  ein	  relevantes	  Kriterium	  für	  den	  Entscheid	  über	  die	  Projektteilnahme.	  Diverse	  
Faktoren	  beeinflussen	  die	  Chanceneinschätzung	  der	  unbegleiteten	  Minderjährigen.	  Eine	  wesentliche	  
Rolle	  spielen	  gemäss	  den	  InterviewpartnerInnen	  der	  Bildungshintergrund	  und	  die	  persönliche	  Situa-‐
tion	   der	  MNA.	   Der	   Grad	   der	   Vorbildung	   und	   auch	   die	   Fähigkeit	   zur	   Aufnahme	   von	   Informationen	  
werden	  durch	  die	  professionellen	  Bezugspersonen	  als	  sehr	  unterschiedlich	  eingeschätzt.	  Ebenso	  wird	  
die	  Beurteilung	  der	  Chancen	  zweifellos	  vom	  Netzwerk	  der	  MNA	  beeinflusst.33	  	  

Laut	  den	  befragten	  Fachpersonen	   ist	  den	  MNA	  durchaus	  bewusst,	  dass	  die	  Aussichten	  auf	  ein	  Auf-‐
enthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  je	  nach	  Herkunftsland	  sehr	  unterschiedlich	  sind.	  Die	  komplexen	  rechtli-‐
chen	  Hintergründe	  zu	  verstehen	  ist	  für	  viele	  jedoch	  nicht	  einfach.	  Die	  Chanceneinschätzung	  der	  MNA	  
entwickelt	  sich	  oft	  im	  Verlauf	  der	  Zeit.	  Anfangs	  bringen	  die	  Meisten	  wenig	  Wissen	  über	  die	  notwen-‐
digen	   Voraussetzungen	   für	   Asyl	   oder	   eine	   vorläufige	   Aufnahme	   mit	   und	   hegen	   prinzipiell	   grosse	  
Hoffnungen.	  Dies	  trifft	  auch	  auf	  MNA	  zu,	  welche	  aus	  Herkunftsländern	  mit	  geringen	  Chancen	  auf	  ein	  
Aufenthaltsrecht	   in	   der	   Schweiz	   stammen.	   Die	   Zuversicht	   bleibt	   in	   der	   Regel	   trotz	   Versuchen	   der	  
Chancenberatung	  durch	  die	  Bezugspersonen	  intakt	  bis	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Asylentscheids.	  Die	   Inter-‐
viewpartnerInnen	  konstatieren	  einen	  gewissen	  Verdrängungseffekt	  beziehungsweise	  ein	  Ausblenden	  
der	  Möglichkeit,	  dass	  das	  Asylgesuch	  abgelehnt	  werden	  könnte.	  Aus	  diesem	  Grund	  seien	  auch	  dieje-‐
nigen	  MNA	  mit	   aussichtslosen	  Asylbegehren	  meist	   nicht	   bereit,	   das	   Thema	  Rückkehr	   überhaupt	   in	  
Betracht	  zu	  ziehen,	  bevor	  der	  Entscheid	  schwarz	  auf	  weiss	  vorliege.	  Einige	  Fachpersonen	  reflektier-‐
ten	  während	  des	  Gesprächs	  die	  Frage,	  ob	  diese	  Haltung	  sich	  durch	  eine	  Änderung	  der	  professionellen	  
Herangehensweise	  beeinflussen	  liesse	  (vgl.	  Kapitel	  5.3.3).	  	  

Manche	  MNA	  hingegen	  geraten	  gemäss	  den	  Schilderungen	  ihrer	  Bezugspersonen	  nach	  längerer	  War-‐
tezeit	   auf	  einen	  Asylentscheid	   in	  eine	  pessimistische	  Stimmung	  und	  denken	   sich:	   „Die	  wollen	  mich	  
hier	  sowieso	  nicht“.	  Dass	  ein	  Asylentscheid	  ausschliesslich	  auf	  die	  Lage	  im	  Herkunftsland	  zurückgeht	  
und	  in	  der	  Regel	  nicht	  mit	  den	  Bemühungen	  und	  Erfolgen	  der	  Integration	  in	  der	  Schweiz	  zusammen-‐
hängt,	  kann	  nach	  mehrjähriger	  Aufenthaltsdauer	  Frustration	  auslösen.	  Die	  betroffenen	  MNA	  fühlen	  
sich	  ohnmächtig	  und	  ausgeliefert,	  da	  sie	  keine	  Möglichkeit	  haben,	   ihre	  Zukunftsperspektiven	  durch	  
ihr	  Verhalten	  zu	  beeinflussen.	  Viele	  haben	  trotz	  Verdrängungseffekt	  zumindest	  eine	  Ahnung,	  dass	  ihr	  
legaler	  Aufenthalt	   in	  der	  Schweiz	  nicht	  von	  Dauer	  sein	  wird.	  Sie	  erwarten	  oft,	  kurz	  nach	  dem	  Errei-‐
chen	  der	  Volljährigkeit	  einen	  Negativentscheid	  zu	  erhalten,	  was	  gemäss	  Aussagen	  der	  Fachpersonen	  
auch	  regelmässig	  eintrifft.	  	  

5.2 Einflussfaktoren	  

In	  der	  empirischen	  Erhebung	  hat	  sich	  mit	  grosser	  Deutlichkeit	  gezeigt,	  dass	  die	  Meinungsbildung	  von	  
MNA	   in	  Bezug	   auf	   ihre	   Zukunftsplanung	  und	   ihre	  Perspektiven	  wesentlich	   von	   äusseren	   Einflüssen	  
abhängt.	  An	  dieser	  Stelle	  wird	  deshalb	  der	  Frage	  nachgegangen,	  welche	  Einflussfaktoren	  sich	  auf	  die	  
Entscheidungskriterien	  von	  MNA	  hinsichtlich	  der	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  auswirken.	  Verschie-‐
dene	  Personengruppen	  spielen	  diesbezüglich	  eine	  Rolle:	  die	  Herkunftsfamilie,	  die	  an	  der	  Organisati-‐
on	  der	  Flucht	  beteiligten	  Personen	  sowie	  das	  soziale	  Netzwerk	  und	  die	  professionellen	  Bezugsperso-‐
nen	  in	  der	  Schweiz.	  Da	  die	  Funktion	  der	  Fachpersonen	  im	  Kapitel	  5.3	  separat	  behandelt	  wird,	  widmet	  
sich	  das	  vorliegende	  Kapitel	  der	  Relevanz	  der	  restlichen	  genannten	  Personengruppen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Das	  folgende	  Kapitel	  5.2	  befasst	  sich	  im	  Detail	  mit	  den	  auf	  die	  MNA	  wirkenden	  Einflussfaktoren.	  	  
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Der	  Einfluss	  der	  Herkunftsfamilie	  und	  der	  Herkunftsgemeinschaft	  auf	  die	  Meinungsbildung	  der	  MNA	  
ist	  nicht	  zu	  unterschätzen.	  Die	  befragten	  Fachpersonen	  zeichnen	  davon	  ein	  idealtypisches	  Bild,	  wel-‐
ches	  wohlgemerkt	  nicht	  auf	  alle	  MNA	  zutrifft,	   sondern	  vor	  allem	  auf	  diejenigen	  unter	   ihnen,	  deren	  
Fluchtgründe	   primär	   wirtschaftlicher	   Natur	   sind.	   Die	   exemplarische	   Geschichte	   handelt	   von	   der	  
Wahrnehmung	  von	  Europa	  als	  Traumdestination,	  welche	   in	  vielen	  wirtschaftlich	  schlecht	  gestellten	  
Weltgegenden	   vorherrscht.	   Die	   Vorstellung	   von	   Europa	   als	   grosser	   Chance	   für	   ein	   besseres	   Leben	  
überträgt	  sich	  in	  den	  Herkunftsgesellschaften	  von	  den	  Erwachsenen	  auf	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen.	  
Die	   Familien	   investieren	  manchmal	  einen	  bedeutenden	  Anteil	   ihres	  Hab	  und	  Guts	   in	  die	  Migration	  
eines	  Kindes	  oder	  nehmen	  dafür	  Kredite	  auf.	  Wenn	  die	  Reise	  bis	  in	  die	  Schweiz	  gelingt	  und	  alle	  Hür-‐
den	  auf	  dem	  Fluchtweg	  überwunden	  wurden,	  so	  lasten	  Hoffnungen	  und	  Erwartungen	  der	  Herkunfts-‐
familie	  auf	  dem	  Nachwuchs,	  der	   sich	   im	  Aufnahmeland	  etablieren	  und	  die	  Familie	   finanziell	   unter-‐
stützen	   soll.	   Die	  Migration	   eines	  minderjährigen	   Familienmitglieds	  wird	   so	   als	   Lösungsstrategie	   für	  
die	  wirtschaftliche	  Armut	  eingesetzt.	  Aufgrund	  dieser	  Ausgangslage	  geraten	  die	  betroffenen	  MNA	  in	  
Bedrängnis	  und	  setzen	  alles	  daran,	  den	  Erwartungen	  ihrer	  Familie	  gerecht	  zu	  werden.	  Der	  finanzielle	  
Druck	  führt	  zum	  ausgeprägten	  Wunsch,	  in	  der	  Schweiz	  zu	  bleiben	  und	  ein	  Einkommen	  zu	  generieren,	  
insbesondere	  wenn	  die	  Schuldtilgung	  aufgrund	  der	  teuer	  finanzierten	  Flucht	  die	  Familie	  belastet.	  Die	  
vorherrschende	  Armut	  und	  Perspektivlosigkeit	  in	  der	  Herkunftsgemeinschaften	  sowie	  manchmal	  ein	  
tiefes	   Bildungsniveau	  wirken	   sich	   als	   Kontextfaktoren	   auf	   diese	  Dynamik	   aus.	   Oft	   können	   die	   Her-‐
kunftsfamilien	  schlecht	  nachvollziehen,	  dass	  ihre	  Kinder	  während	  der	  Ausbildungszeit	  in	  der	  Schweiz	  
nicht	  die	  finanziellen	  Mittel	  für	  namhafte	  Geldtransfers	  in	  die	  Heimat	  haben.	  Auch	  die	  hohen	  Erwar-‐
tungen	   an	   die	   familiäre	   Solidarität	   und	   die	   gleichzeitige	   Orientierungslosigkeit	   in	   der	   Identitätsfin-‐
dung	  aufgrund	  der	  Trennung	  von	  der	  Familie	  spielen	  eine	  wesentliche	  Rolle.	  Die	  Loyalität	  zur	  Familie	  
kann	   dazu	   führen,	   dass	   unbegleitete	   Minderjährige	   trotz	   eigentlichem	   Rückkehrwunsch	   in	   der	  
Schweiz	  bleiben,	  um	  ihre	  Aufgabe	  zu	  erfüllen.	  Der	  Gedanke	  an	  eine	  Rückkehr	  mit	  leeren	  Händen	  ist	  
für	  viele	  MNA	  unerträglich	  und	  gibt	   ihnen	  ein	  Gefühl,	   in	  den	  Augen	   ihrer	  Familie	  versagt	  zu	  haben.	  
Schuldgefühle,	  wenn	  die	  MNA	   in	  der	  Schweiz	   in	  einer	  besseren	  Versorgungssituation	   leben	  als	   ihre	  
Familien,	  verstärken	  das	  Anliegen,	  Geld	  nach	  Hause	  zu	  schicken.	  Die	  befragten	  Fachpersonen	  deuten	  
diese	  gesamte	  Dynamik	  als	  Hürde	  für	  das	  Erstellen	  von	  Sozialberichten	  in	  den	  Herkunftsländern,	  auf	  
welche	  diese	  Situation	  zutrifft.	  Die	  Kontaktaufnahme	  mit	  der	  Herkunftsfamilie	  zwecks	  Erstellung	  des	  
Sozialberichtes	  würde	  demnach	  die	  Furcht	  vor	  einer	  Rückführung	  der	  MNA	  auslösen	  und	   ihnen	  ge-‐
wissermassen	   das	   Scheitern	   ihrer	   Strategie	   vor	   Augen	   führen.	   Gemäss	   den	   Schilderungen	   der	   Be-‐
zugspersonen	  trauen	  viele	  MNA	  sich	  nicht,	   ihren	  Familien	  mitzuteilen,	  wenn	  sie	  sich	   in	  der	  Schweiz	  
nicht	  wohlfühlen	  oder	  wenn	  sie	  sich	  mit	  dem	  Gedanken	  an	  eine	  Rückkehr	  auseinandersetzen.	  Auch	  
komme	  es	  wie	   im	  Fall	  von	  Oumar	  (vgl.	  Kapitel	  4.1)	  nicht	  selten	  vor,	  dass	  die	  Herkunftsfamilien	  sich	  
nicht	  mit	  allfälligen	  Rückkehrplänen	  der	  MNA	  einverstanden	  erklären.	  In	  anderen	  Fällen	  kam	  es	  zum	  
Kontaktabbruch	  seitens	  der	  Herkunftsfamilie,	  da	  sie	  befürchteten,	  eine	  Rückführung	  werde	  aufgrund	  
ihrer	  Anwesenheit	  durchgeführt.	  Wie	  bereits	  einleitend	  erwähnt	  handelt	  es	  sich	  hierbei	  um	  eine	  ide-‐
altypische	  Schilderung:	  sie	  trifft	  bei	  weitem	  nicht	  auf	  alle	  MNA	  zu	  und	  wohl	  nur	  bei	  den	  wenigsten	  in	  
Reinform.	  Es	  gilt	   festzuhalten,	  dass	  sich	  unter	  den	  MNA	  durchaus	  auch	  solche	  befinden,	  welche	   im	  
Herkunftsland	  politischen	  und	  persönlichen	  Bedrohungssituationen	  ausgesetzt	  sind.	  Bei	   ihnen	  steht	  
diese	  Argumentation	  sicherlich	  nicht	  im	  Vordergrund,	  sie	  kann	  aber	  nebst	  anderen	  Elementen	  ihrer	  
persönlichen	  Geschichte	  auch	  eine	  Rolle	  spielen.	  	  

Generell	   lassen	   sich	   diverse	   Faktoren	   benennen,	   welche	   den	   Einfluss	   der	   Herkunftsfamilie	   auf	   die	  
Entscheidungsfindung	  der	  MNA	  ausmachen.	  Zentral	  ist	  gewiss	  die	  Frage,	  ob	  die	  MNA	  während	  ihres	  
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Aufenthalts	   in	  der	  Schweiz	  mit	   ihrer	  Familie	   im	  Kontakt	  stehen.	  Wenn	  der	  Kontakt	  abgebrochen	   ist	  
und	   die	  MNA	   ihn	   wiederherstellen	   möchten,	   so	   kann	   die	   Suche	   nach	   den	   Angehörigen	   als	   erster	  
Schritt	  der	  Abklärungen	  unternommen	  werden	  und	   später	   zur	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	   füh-‐
ren.	   Zudem	   fällt	  die	  Art	  der	  Beziehung	   zu	  den	  verschiedenen	  Familienmitgliedern	   ins	  Gewicht,	  wie	  
das	   Fallbeispiel	   von	  Oumar	   verdeutlicht	   (vgl.	   Kapitel	   4.1).	  Die	   befragten	  Bezugspersonen	  berichten	  
von	  einem	  grossen	  Anteil	  zerrütteter	  Familien.	  In	  manchen	  Fällen	  gibt	  es	  aufgrund	  der	  gravierenden	  
familiären	  Probleme	  aus	  Sicht	  der	  MNA	  kein	  Zurück.	  Bedeutend	  ist	  ebenso	  die	  Lebenslage	  der	  Her-‐
kunftsfamilie:	   eine	   Rückkehr	  wird	   ausschliesslich	   in	   denjenigen	   Fällen	   in	   Betracht	   gezogen,	  wo	   die	  
Familie	  es	  sich	  leisten	  kann.	  Eine	  Bedrohungssituation	  im	  Herkunftsland	  schliesst	  selbstredend	  jegli-‐
chen	  Gedanken	  an	  eine	  Rückkehr	  aus	  und	  kann	  berechtigte	  Ängste	  auslösen,	  wenn	  eine	  Abklärung	  
zur	  Erstellung	  eines	  Sozialberichts	  angekündigt	  wird.	  Ein	  weiterer	  Faktor	   ist	  die	  Haltung	  der	  Familie	  
gegenüber	  der	  Zukunftsplanung	  ihres	  Kindes:	  genau	  wie	  die	  MNA	  selbst	  können	  auch	  ihre	  Angehöri-‐
gen	  einen	  Wandel	  in	  Bezug	  auf	  die	  Zukunftswünsche	  durchlaufen.	  Die	  Bezugspersonen	  erzählen	  von	  
seltenen	  Einzelfällen,	  in	  denen	  die	  Herkunftsfamilien	  sich	  allmählich	  für	  die	  Perspektive	  der	  Rückkehr	  
ihres	  Kindes	  öffneten,	  nachdem	  sie	  seine	  ausweglose	  Situation	  in	  der	  Schweiz	  realisiert	  hatten.	  	  

Nebst	  den	  Herkunftsfamilien	  beeinflussen	  auch	  andere	  Personengruppen	  das	  Aussageverhalten	  der	  
MNA	  im	  Asylverfahren	  in	  entscheidendem	  Ausmass.	  Wie	  im	  Kapitel	  5.1.2	  ersichtlich	  wird,	  wirkt	  sich	  
dies	   wiederum	   auf	   ihre	   Entscheidungsfindung	   hinsichtlich	   der	   Sozialberichte	   aus.	   Als	   Akteure	   mit	  
grosser	  Wirkung	  auf	  die	  MNA	  werden	  insbesondere	  die	  sogenannten	  Schlepper34	  genannt,	  welche	  an	  
der	  Organisation	  und	  Durchführung	  der	  Reise	  der	  MNA	  beteiligt	   sind.	   Zudem	  tragen	  auch	  Freunde	  
und	  Bekannte,	  Landsleute	  mit	  eigener	  Migrationserfahrung	  sowie	  andere	  Asylsuchende	  zur	  Instrukti-‐
on	  der	  MNA	  bei.	  Von	  spezieller	  Bedeutung	  sind	  jeweils	  die	  Begegnungen	  in	  den	  Empfangs-‐	  und	  Ver-‐
fahrenszentren	   (EVZ)	   des	   Bundesamtes	   für	  Migration,	   wo	   die	   Erstbefragungen	   der	   Asylsuchenden	  
stattfinden.	  Gemäss	  den	   InterviewpartnerInnen	  berichteten	  einige	  MNA	   im	  Nachhinein	  davon,	  wie	  
andere	  Asylsuchende	  sie	  kurz	  nach	  Ankunft	   in	  diesem	  Zentrum	  darin	  anleiteten,	  eine	  asylrelevante	  
Fluchtgeschichte	   zu	   konstruieren.	   Von	   diesen	   verschiedenen	   Akteuren	  werden	   insbesondere	  MNA	  
aus	  nord-‐	   und	  westafrikanischen	   Ländern	   angewiesen,	   keine	   Identitätspapiere	   abzugeben	  und	   sich	  
über	   ihre	  Herkunftsfamilien	   auszuschweigen	  oder	   aber	   anzugeben,	   alle	  Angehörigen	   seien	   verstor-‐
ben.	  Den	  MNA	  werde	  so	  die	  Vorstellung	  eingeprägt,	  wenn	  sie	  sich	  nicht	  an	  die	  Anweisungen	  halten,	  
würden	   sie	   sofort	   durch	   die	   schweizerischen	   Behörden	   in	   ihre	   Herkunftsland	   zurückgeschickt.	   Die	  
Beeinflussung	  der	  MNA	  durch	  diese	  Personengruppen	  geht	   in	  den	  Augen	  der	  befragten	  Fachperso-‐
nen	   so	  weit,	   dass	   sie	   selbst	   im	  Rahmen	   ihrer	   fachlichen	  Beratung	  nur	   selten	  eine	  Abweichung	  von	  
den	   oftmals	   aussichtslosen	   Fluchtgeschichten	   zu	   bewirken	   vermögen.	   Zusammenfassend	   lässt	   sich	  
festhalten,	   dass	   die	   Entscheidungskriterien	   der	  MNA	   gemäss	   Kapitel	   5.1	   sich	   analytisch	   nicht	   voll-‐
ständig	  von	  den	  Einflussfaktoren	  gemäss	  Kapitel	  5.2	  trennen	  lassen:	  Die	  Einflüsse	  und	  Instruktionen	  
durch	  die	  Herkunftsfamilie	  und	  andere	  Akteure	  erklären	  einen	  wesentlichen	  Anteil	  der	  Meinungsbil-‐
dung	  von	  unbegleiteten	  Minderjährigen,	  welche	  in	  der	  Schweiz	  um	  Asyl	  ersuchen.	  

5.3 Rolle	  der	  Fachpersonen	  

Die	  professionellen	  Bezugspersonen	  der	  MNA	  sind	  im	  schweizerischen	  Sozialwesen	  diejenigen	  Akteu-‐
rInnen,	  welche	  für	  das	  Wohlergehen	  und	  folglich	  auch	  für	  die	  Zukunftsplanung	  der	  MNA	  verantwort-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  In	  Anlehnung	  an	  die	  Studie	  über	  die	  Geographie	  der	  Asylbewegungen	  von	  Efionayi-‐Mäder,	  Chimienti,	  Dahinden	  und	  Piguet	  (2001,	  S.	  10)	  
wird	  bei	  den	  Fluchtorganisatoren	  und	  Schleppern	  auf	  die	  Verwendung	  der	  geschlechtsneutralen	  Sprache	  verzichtet	  –	  in	  der	  umfangreichen	  
Erhebung	  wurde	  den	  Autoren	  von	  keiner	  einzigen	  Schlepperin	  berichtet.	  
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lich	  zeichnen.35	  Wie	  bereits	  mehrfach	  aufgezeigt,	  sind	  diese	  AkteurInnen	  aufgrund	  ihrer	  beruflichen	  
Funktion	  zentral	  für	  den	  Zugang	  zu	  MNA	  bei	  jeglichen	  Projektvorhaben.	  Dieses	  Kapitel	  ist	  deshalb	  der	  
Frage	  gewidmet,	  welche	  Rolle	  den	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  zukommt,	  wenn	  es	  um	  
die	  Evaluation	  der	  individuellen	  Situation	  im	  Herkunftsland	  in	  Form	  eines	  Sozialberichtes	  geht.	  Dabei	  
wird	   aus	   der	   Sicht	   der	   Fachpersonen	   ihre	   Zusammenarbeit	   mit	   den	  MNA	   beschrieben	   sowie	   ihre	  
Wahrnehmung	   der	  Möglichkeiten	   und	  Grenzen	   ihrer	   Arbeit.	   In	   einem	  weiteren	   Schritt	  wird	   unter-‐
sucht,	   inwiefern	  das	   Interview	  selbst	  bei	  den	  Bezugspersonen	  einen	  Reflexionsprozess	   in	  Bezug	  auf	  
ihre	  Rolle	  in	  der	  Zukunftsplanung	  der	  MNA	  ausgelöst	  hat.	  	  

5.3.1 Zusammenarbeit	  zwischen	  MNA	  und	  ihren	  Bezugspersonen	  
Einleitend	  wird	   der	   Frage	   nachgegangen,	  wie	   sich	   die	   Zusammenarbeit	   der	   Fachpersonen	  mit	   den	  
MNA	  in	  Bezug	  auf	  die	  Themen	  Herkunftsfamilie	  und	  Zukunftsperspektiven	  gestaltet.	  Im	  Allgemeinen	  
sehen	  die	  Bezugspersonen	   ihre	  Rolle	  als	   Interessensvertretung	  –	   ihr	  Ziel	   ist	  es	  demnach,	   ihre	   Inter-‐
ventionen	   und	   deren	   Ergebnisse	   in	   Einklang	  mit	   dem	   Interesse	   der	   betroffenen	  MNA	   zu	   bringen.	  
Übereinstimmend	   bezeichnen	   alle	   interviewten	   Personen	   das	   Thema	   Vertrauen	   als	   wegweisendes	  
Element	  in	  der	  Arbeit	  mit	  unbegleiteten	  Minderjährigen.	  Diverse	  Hindernisse	  erschweren	  den	  Aufbau	  
einer	  Vertrauensbeziehung	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihren	  Bezugspersonen:	  Zum	  einen	  sind	  dies	  Spe-‐
zifika	  des	  Asylverfahrens	  wie	  die	  Überlebensstrategie	  der	  Doppelidentitäten	  sowie	  die	  lange	  währen-‐
de	  Unsicherheit	   (vgl.	   Kapitel	   5.1.2).	   Zum	  anderen	   fehlt	  den	  MNA	  die	  notwendige	   Stabilität	   für	  den	  
Aufbau	  von	  Vertrauen	  oft	  auch	  wegen	  dem	  Verlust	  von	  sozialen	  und	  familiären	  Bindungen	  und	  be-‐
sonders	   im	   Fall	   von	   traumatischen	   Erlebnissen.	   Im	   Verlauf	   ihrer	   Flucht	   waren	   die	  MNA	   zudem	   zu	  
einer	  weitreichenden	  Selbständigkeit	  gezwungen,	  so	  dass	  sie	  sich	  viel	  stärker	  als	  andere	  Gleichaltrige	  
auf	   sich	   selbst	   verlassen.	  Gemäss	   den	   Erfahrungen	   der	   Bezugspersonen	   kann	   es	   für	   die	  MNA	  eine	  
Herausforderung	  bedeuten,	  nach	   ihrer	  Ankunft	   in	  der	  Schweiz	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  von	  Aussen	  
anzunehmen.	   Erschwerend	   kommen	   oft	   die	   Anweisungen	   der	   Verwandten	   und	   Bekannten	   hinzu,	  
wonach	  die	  MNA	  unter	   keinen	  Umständen	   zu	   viele	   Informationen	   gegenüber	  den	   schweizerischen	  
Behörden	  preisgeben	  sollten	  (vgl.	  Kapitel	  5.2).	  Die	  befragten	  Fachpersonen	  erklären	  den	  MNA	  jeweils	  
ihre	  Funktion	  als	   ihre	  InteressensvertreterInnen	  und	  zeigen	  ihnen	  auf,	  dass	  sie	  nicht	   im	  Auftrag	  der	  
Asylbehörden	  agieren.	  Trotz	   intensiver	   Informationsvermittlung	  über	  die	  Rolle	  der	  Bezugspersonen	  
lassen	  sich	  viele	  MNA	  nicht	  vollends	  von	  ihrer	  Unabhängigkeit	  gegenüber	  dem	  Bundesamt	  für	  Migra-‐
tion	   überzeugen	   und	   bleiben	   misstrauisch.	   Der	   Aufbau	   einer	   Vertrauensbeziehung	   zwischen	   den	  
MNA	   und	   den	   zuständigen	   Fachpersonen	   kann	   demnach	   sehr	   lange	   dauern	   oder	   in	   einigen	   Fällen	  
auch	   gar	   nie	   gelingen.	   Nach	   Ansicht	   der	   InterviewpartnerInnen	   halten	   viele	  MNA	   aus	   Selbstschutz	  
auch	   ihnen	   gegenüber	   eine	   Fassade	   aufrecht.	   Den	   Fachpersonen	   fällt	   es	   deshalb	   oft	   schwer	   abzu-‐
schätzen,	  welche	  Aussagen	  der	  MNA	  der	  Wahrheit	  entsprechen.	  Sie	  berichten	  von	  unterschiedlichen	  
Strategien	  im	  Umgang	  mit	  diesen	  schwierigen	  Voraussetzungen	  für	  die	  Erfüllung	  ihrer	  Aufgaben.	  Die	  
meisten	  Bezugspersonen	  gehen	  nicht	  weiter	  auf	  ihre	  Zweifel	  an	  der	  Wahrhaftigkeit	  der	  Aussagen	  von	  
MNA	  ein,	  da	  sie	  Verletzungen	  vermeiden	  möchten.	  Sie	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  die	  MNA	  im	  Falle	  von	  
inkorrekten	   Angaben	   ein	   schlechtes	  Gewissen	   haben	   und	   sich	   eigentlich	   gerne	  mitteilen	  möchten,	  
dazu	  aber	  aufgrund	  der	  Umstände	  nicht	  in	  der	  Lage	  sind.	  Die	  Fachpersonen	  möchten	  die	  MNA	  nicht	  
bedrängen	   und	   ihnen	   die	   Entscheidung	   überlassen,	  welche	   Informationen	   sie	   preisgeben	  möchten	  
und	  was	  sie	  lieber	  für	  sich	  behalten.	  Als	  Konsequenz	  wird	  die	  Frage	  nach	  der	  Korrektheit	  von	  Identi-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Auch	  in	  diesem	  Kapitel	  wird	  nur	  in	  Einzelfällen	  zwischen	  den	  spezifischen	  Funktionen	  der	  befragten	  Fachpersonen	  differenziert,	  da	  ihre	  
Aufgabenteilung	   nicht	   im	   Fokus	   der	   Fragestellung	   steht.	   Dies	   soll	   jedoch	   keineswegs	   darüber	   hinwegtäuschen,	   dass	   die	   Definition	   des	  
genauen	  Auftrags	  einer	  Fachperson	  äusserst	  relevant	  für	  ihre	  Rolle	  ist.	  	  
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tätsangaben	  zur	  Nebensache	  in	  der	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihren	  Bezugspersonen.	  
Der	  Fokus	  wird	  folglich	  verstärkt	  auf	  die	  Bewältigung	  des	  Lebens	  in	  der	  Schweiz	  gelegt.	  Einige	  Fach-‐
personen	  versuchen,	  allfällige	  Ungereimtheiten	  indirekt	  oder	  mit	  Humor	  zu	  thematisieren.	  Insbeson-‐
dere	  sozialpädagogische	  Betreuungspersonen	  berichten,	  die	  MNA	  würden	  heikle	  Themen	  am	  ehes-‐
ten	  in	  informellen	  Situationen	  wie	  beim	  Kochen	  oder	  beim	  Sport	  ansprechen.	  

Auch	  der	  Austausch	  über	  die	  Familienangehörigen	  der	  MNA	  ist	  von	  dieser	  Gratwanderung	  zwischen	  
Vertrauensaufbau	   und	  Verschlossenheit	   geprägt.	   Gemäss	   den	   Bezugspersonen	   teilen	   die	  MNA	  nur	  
dann	  Informationen	  über	  ihre	  Herkunftsfamilie,	  wenn	  sie	  überzeugt	  sind,	  dadurch	  ihr	  Asylverfahren	  
nicht	   zu	   gefährden.	   Alle	   InterviewpartnerInnen	   halten	   das	   Thema	   Herkunftsfamilie	   für	   immanent	  
wichtig	  und	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  der	  Kontakt	   zu	  den	  Angehörigen	   für	  die	  MNA	  den	  Umgang	  mit	  
den	  täglichen	  Herausforderungen	  erleichtert.	  Sie	  versuchen	  deshalb	  regelmässig,	  den	  Austausch	  zum	  
Thema	  Herkunftsfamilie	  mit	  den	  MNA	  aufzunehmen.	  Wenn	  sie	  damit	  nicht	  weiterkommen,	  gibt	  es	  
unterschiedliche	   Reaktionen:	   entweder	   geben	   sie	   auf	   und	   akzeptieren	   das	   Schweigen	   der	  MNA	   in	  
diesem	  Punkt,	  oder	  aber	  sie	  fragen	  hartnäckig	  nach	  oder	  kommen	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  wie-‐
der	  auf	  das	  Thema	  zurück.	  Eine	  Bezugsperson	  schildert,	  wie	  sie	  den	  MNA	  gegenüber	  andeutet,	  wenn	  
sie	   ihre	  Aussagen	   über	   die	  Herkunftsfamilie	   anzweifelt:	   "Ah,	   das	   ist	   ja	   verrückt!	  Was?	  Du	   hast	   gar	  
keine	  Geschwister?	  ER	  hat	   irgendwie	  sechzehn".	  Wenn	  die	  MNA	  entgegen	  der	  Überzeugung	  dieser	  
Bezugsperson	  versichern,	  keine	  Angehörigen	  zu	  haben,	  wird	   ihnen	  empfohlen,	  wenn	  möglich	  trotz-‐
dem	  täglich	  mit	  diesem	  „Niemand“	  zu	  telefonieren.	  Generell	  wird	  den	  MNA	  unabhängig	  von	   ihrem	  
Aussageverhalten	  immer	  wieder	  aufgezeigt,	  dass	  der	  Herkunftsfamilie	  ein	  wichtiger	  Stellenwert	  ein-‐
geräumt	  wird.	  Bei	   fehlendem	  Kontakt	   zur	  Herkunftsfamilie	  werden	  die	  MNA	  zudem	  über	  die	  Mög-‐
lichkeiten	  der	  Suche	  nach	  ihren	  Angehörigen	  informiert.	  Oft	  seien	  die	  MNA	  zurückhaltend	  in	  der	  Nut-‐
zung	   dieser	   Angebote.	   Die	   Fachpersonen	   gehen	   davon	   aus,	   dass	   sie	   eine	   Rückführung	   befürchten,	  
wenn	  der	  Aufenthaltsort	  ihrer	  Familie	  offiziell	  bekannt	  würde.	  	  

Einige	  BeiständInnen	  stehen	  auch	  selbst	  im	  direkten	  Kontakt	  mit	  Angehörigen	  der	  MNA	  oder	  bieten	  
dies	   zumindest	   an.	  Wenn	  möglich	   stellen	   sie	   sich	  den	   Eltern	  der	  MNA	   in	   einem	  Telefonat	   vor	   und	  
informieren	   sie	   über	   ihre	   Rolle	   als	   TrägerInnen	   eines	   vormundschaftlichen	   Mandats.	   Der	   Kontakt	  
erfolgt	   jeweils	  mit	   Einverständnis	  und	   im	  Beisein	  der	  Betroffenen	  und	  wo	  nötig	  mit	  der	  Unterstüt-‐
zung	  eines	  Dolmetschers.	  Ein	  Anliegen	  ist	  oft	  die	  Mitwirkung	  der	  Herkunftsfamilie	  im	  Asylverfahren:	  
Da	  die	  MNA	  viele	  Details	   ihrer	  Geschichte	  oft	  nicht	  kennen	  und	  auch	  Mühe	  bekunden,	  das	  Asylver-‐
fahren	  als	  solches	  zu	  verstehen,	  versuchen	  die	  Fachpersonen	  die	  Eltern	  mit	  einzubeziehen.	  Sie	  erklä-‐
ren	  die	  Rahmenbedingungen	  des	  Asylverfahrens	  und	  fragen	  an,	  ob	  sie	  für	  das	  Asylverfahren	  hilfrei-‐
che	  Dokumente	  oder	   Informationen	   liefern	  können.	   In	  einigen	  Fällen	  erläutern	  die	  Bezugspersonen	  
gegenüber	  den	  Angehörigen	   auch	  die	  Hintergründe,	  weshalb	  die	   finanziellen	  Ressourcen	  der	  MNA	  
zurzeit	  nicht	  oder	  nur	  in	  bescheidenem	  Ausmass	  für	  Geldtransfers	  ins	  Herkunftsland	  ausreichen.	  	  

Hinsichtlich	  der	  Zukunftsplanung	  sehen	  die	  befragten	  Fachpersonen	  ihre	  Aufgabe	  darin,	  den	  MNA	  als	  
Diskussionspartner	  zur	  Verfügung	  zu	  stehen	  und	  mit	   ihnen	  die	  möglichen	  Optionen	  und	  deren	  Kon-‐
sequenzen	  zu	  besprechen.	  Darüber	  hinaus	  möchten	  sie	  den	  MNA	  zu	  einer	  realistischen	  Sicht	  auf	  ihre	  
Zukunftsperspektiven	  verhelfen.	  Betroffene	  MNA	  über	  geringe	  Chancen	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	   in	  
der	  Schweiz	  zu	  informieren,	  gestaltet	  sich	  jedoch	  schwierig,	  wenn	  die	  MNA	  die	  Hoffnung	  darauf	  nicht	  
aufgeben	  möchten.	  Als	   InteressensvertreterInnen	  der	  MNA	  richten	  die	  meisten	  befragten	  Fachper-‐
sonen	   ihre	  Arbeit	  nach	  den	  expliziten	  Vorstellungen	  der	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  aus:	   ist	   zum	  
Beispiel	   keine	   Bereitschaft	   zur	   Auseinandersetzung	   mit	   dem	   Thema	   Rückkehr	   vorhanden,	   so	   wird	  
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dies	  nicht	  weiter	  forciert.	  Eine	  Bezugsperson	  geht	  davon	  aus,	  dass	  die	  Mehrheit	  der	  MNA	  eigentlich	  
am	  liebsten	  im	  Herkunftsland	  wäre,	  dass	  sie	  sich	  aber	  den	  Gedanken	  daran	  gar	  nicht	  leisten	  können.	  
Sie	   sieht	   deshalb	   davon	   ab,	   den	   Finger	   regelmässig	   auf	   einen	   wunden	   Punkt	   der	   MNA	   zu	   legen.	  
Nichtsdestotrotz	  legen	  die	  Fachpersonen	  Wert	  auf	  Transparenz	  in	  ihrer	  Informationsvermittlung	  über	  
das	  Asylverfahren.36	  Sie	  erläutern	  auch	  die	  negativen	  Konsequenzen	  eines	  Lebens	  in	  der	  Klandestini-‐
tät.	   In	   einigen	   Fällen	   berichten	   die	   Fachpersonen,	   dass	   sie	   selbst	   eine	   Rückkehr	   der	  MNA	   ins	  Her-‐
kunftsland	  für	  sinnvoll	  halten	  würden.	  Zum	  Beispiel	  wenn	  sich	  ein	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  gänzlich	  un-‐
wohl	   fühlt	  oder	  wenn	   jemand	   in	  die	  Kriminalität	   abrutscht.	   Zur	   Illustration	   folgen	  einige	  Zitate	  aus	  
den	  Interviews	  mit	  den	  Bezugspersonen	  der	  betroffenen	  MNA:	  

Wir	  haben	  erkannt,	  dass	  er	  hier	  zerschellt,	  an	  der	  Realität	  von	  Europa.	  Das	  wäre	  
nicht	   gut	   gekommen.	  Der	  wäre	   drogensüchtig	   geworden	   und	  wäre	   abgestürzt,	  
das	  war	  klar.	  

Ich	  hatte	  auch	  schon	  einen	  Jugendlichen,	  von	  dem	  ich	  fand,	  der	  muss	  sofort	  nach	  
Hause,	  der	  tickt	  hier	  aus,	  der	  hat	  hier	  Kontakte	  und	  wird	  beeinflusst,	  das	  geht	  gar	  
nicht.	  Den	  müsste	  ich	  jetzt	  sofort	  ins	  Flugzeug	  stecken	  und…	  ja,	  aber	  das	  kann	  ich	  
dann	  nicht	  umsetzen.	  

Und	   ihm	  geht	  es	  hier	  nicht	  gut.	  Also	  das	   ist	  auch	   jemand	  der…	  er	   ist	  psychisch	  
angeschlagen,	   er	   schafft	   es	   nicht	   regelmässig	   in	   die	   Schule	   zu	   gehen.	  Man	   hat	  
wirklich	  ganz	  verschiedene	  Sachen	  mit	  ihm	  probiert,	  auch	  mit	  Praktika	  in	  Autoga-‐
ragen,	  was	  er	   immer	   sagte,	  dass	  er	  es	  will,	  und	  er	  kann	  dem	  nicht	   regelmässig	  
nachgehen.	  Und	  das	  ist	  wirklich…	  er	  sagt	  das	  nicht	  so,	  aber	  wir	  gehen	  davon	  aus,	  
dass	  das	  [die	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland]	  eigentlich	  zu	  seinen	  Gunsten	  gewesen	  
wäre,	  wenn	  wir	  von	  Kindswohl	  sprechen,	  das	  ist	  eigentlich	  so	  ein	  Paradebeispiel.	  

In	  diesen	  Fallbeispielen	  konstatierten	  die	  Fachpersonen,	  dass	  der	  momentane	  Wunsch	  der	  MNA,	   in	  
der	  Schweiz	  zu	  bleiben,	  mit	  ihrem	  langfristigen	  Interesse	  nicht	  vereinbar	  war.	  Sie	  sehen	  ihre	  Funktion	  
als	  gesetzliche	  Vertreter	  der	  MNA	  darin,	  zur	  Etablierung	  einer	  möglichst	  positiven	  Zukunftsperspekti-‐
ve	  für	  die	  betroffenen	  MNA	  beizutragen.	  Oft	  ist	  jedoch	  kein	  Weg	  bekannt,	  um	  diese	  Aufgabe	  zu	  erfül-‐
len.	  	  

Manchmal	   gelang	  es	  den	  Bezugspersonen,	  die	  Herkunftsfamilien	  direkt	   in	  die	   Zukunftsplanung	  der	  
MNA	  mit	   einzubeziehen.	  Mehrmals	   wurde	   die	   verfahrene	   und	   unglückliche	   Lage	   von	  MNA	   in	   der	  
Schweiz	  telefonisch	  mit	  ihren	  Angehörigen	  besprochen,	  was	  in	  Einzelfällen	  trotz	  anfänglichen	  Wider-‐
ständen	  tatsächlich	  eine	  Rückkehr	  mit	  Einwilligung	  der	  Herkunftsfamilie	  ermöglichte.	  Wesentlich	  war	  
dabei	  jeweils	  die	  wiederholte	  Diskussion	  mit	  der	  Herkunftsfamilie	  über	  die	  Realitäten	  in	  der	  Schweiz	  
und	  in	  Europa	  sowie	  über	  die	  individuelle	  Situation	  der	  betroffenen	  Minderjährigen.	  In	  anderen	  Situ-‐
ationen	  waren	  die	  Bemühungen	  jedoch	  nicht	  von	  Erfolg	  gekrönt:	  so	  brach	  eine	  Mutter	  den	  Kontakt	  
zu	  ihrem	  Sohn	  ab,	  vermutlich	  aufgrund	  ihrer	  Befürchtung,	  er	  werde	  sonst	  rückgeführt.	  In	  einem	  zwei-‐
ten	  Beispielfall	  wurden	  Abklärungen	  im	  Herkunftsland	  getätigt,	  welche	  aber	  nicht	  durch	  eine	  profes-‐
sionelle	  Organisation	   durchgeführt	  wurden.	   Auch	   hier	   zog	   sich	   der	   Vater	   des	  MNA	   zurück,	  weil	   er	  
eine	  Rückkehr	  seines	  Sohnes	  ablehnte.	  In	  beiden	  Fällen	  misslang	  der	  Versuch,	  den	  Eltern	  die	  Gefähr-‐
dungssituation	  ihrer	  Söhne	  in	  der	  Schweiz	  deutlich	  zu	  machen	  und	  sie	  in	  einen	  Dialog	  über	  die	  lang-‐
fristigen	  Interessen	  der	  MNA	  mit	  einzubeziehen.	   In	  diesem	  Kontext	  sehen	  die	   involvierten	  Fachper-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Dies	  hängt	  selbstredend	  davon	  ab,	  ob	  die	  Beratung	  in	  Bezug	  auf	  das	  Asylverfahren	  zum	  Aufgabengebiet	  der	  Fachpersonen	  gehört	  oder	  
nicht.	  	  
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sonen	  eine	  grosse	  Chance	  darin,	  die	  Herkunftsfamilien	  im	  Rahmen	  von	  professionell	  geführten	  Abklä-‐
rungen	  durch	  lokale	  Organisationen	  in	  die	  Zukunftsplanung	  von	  MNA	  einzubeziehen.37	  

5.3.2 Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  
An	  dieser	  Stelle	  wird	  der	  Frage	  nachgegangen,	  wie	  die	  befragten	  Personen	  ihre	  eigenen	  Möglichkei-‐
ten	  und	  Grenzen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  beurteilen.	  Bereits	  in	  den	  vorange-‐
henden	  Kapiteln	  wird	  deutlich,	  dass	  der	  mögliche	  Einfluss	  der	  Fachpersonen	  auf	  die	  Entscheidungs-‐
findung	  der	  MNA	  begrenzt	  ist.	  Dies	  geht	  erstens	  darauf	  zurück,	  dass	  die	  Herkunftsfamilie,	  das	  soziale	  
Netzwerk	  und	  die	  an	  der	  Flucht	  beteiligten	  Personen	  in	  der	  Regel	  einen	  sehr	  grossen	  Stellenwert	  im	  
Meinungsbildungsprozess	  innehaben	  (vgl.	  Kapitel	  5.2).	  In	  der	  Wahrnehmung	  der	  InterviewpartnerIn-‐
nen	  halten	  sich	  viele	  MNA	  strikt	  an	  die	  erhaltenen	  Instruktionen,	  so	  dass	  die	  Wirkung	  der	  Beratung	  
durch	  Fachpersonen	   in	  der	  Schweiz	  oft	  nur	  noch	  bescheidene	  Ausmasse	  erreicht.	  Die	  Anweisungen	  
durch	  Drittpersonen	  beinhalten	   gemeinhin	   die	  Aufforderung,	   den	   schweizerischen	  Behörden	   keine	  
Informationen	  über	  die	  Herkunftsfamilie	  zu	  geben,	  da	  sonst	  eine	  Rückführung	  ins	  Herkunftsland	  dro-‐
hen	  könne.	  Dies	   führt	  dazu,	  dass	  viele	  MNA	  auch	  den	  für	  sie	  zuständigen	  Fachpersonen	  gegenüber	  
eine	  Fassade	  aufrechterhalten	  und	  Mühe	  bekunden,	  ihnen	  Vertrauen	  entgegenzubringen	  (vgl.	  Kapitel	  
5.3.1).	  Wenn	  die	  MNA	   trotz	  wiederholtem	  Nachfragen	   keine	  Auskunft	   über	   ihre	  Herkunftsfamilien	  
geben	  oder	  wenn	  sie	  für	  die	  Fachpersonen	  unglaubhafte	  Aussagen	  machen,	  sehen	  die	  Interviewpart-‐
nerInnen	  sich	  an	  den	  Grenzen	  ihrer	  Möglichkeiten.	  	  

Eine	  ähnliche	  Dynamik	  entfaltet	   sich	  zuweilen	   in	  Bezug	  auf	  die	  Zukunftsplanung.	  Die	  Fachpersonen	  
sehen	  ihre	  Einflussmöglichkeiten	  besonders	  in	  denjenigen	  Fällen	  begrenzt,	  wo	  die	  MNA	  unbedingt	  in	  
der	  Schweiz	  bleiben	  möchten,	  aber	  geringe	  Aussichten	  auf	  ein	   legales	  Aufenthaltsrecht	  haben.	  Ver-‐
suche	  der	  Sensibilisierung,	  Chancenberatung	  und	  der	  Planung	  von	  Alternativen	  durch	  die	  professio-‐
nellen	  Bezugspersonen	  werden	  oft	   nicht	   erhört	   und	   laufen	   somit	   ins	   Leere	   (vgl.	   Kapitel	   5.1.3).	  Die	  
Hoffnung	  vieler	  MNA	  auf	  einen	  positiven	  Ausgang	  ihres	  Asylverfahrens	  bleibt	  zumindest	  vordergrün-‐
dig	  so	  lange	  intakt,	  bis	  ein	  Negativentscheid	  tatsächlich	  vorliegt.	  Wenn	  die	  Einschätzungen	  der	  Chan-‐
cen	  auf	  ein	  legales	  Aufenthaltsrecht	  auseinandergehen,	  ist	   laut	  den	  InterviewpartnerInnen	  auch	  die	  
Thematisierung	  der	  Zukunftsperspektiven	  nicht	  fruchtbar.	  Insbesondere	  die	  Möglichkeit	  einer	  allfälli-‐
gen	  Rückkehr	  werde	  durch	  die	  MNA	  oft	  tabuisiert,	  solange	  noch	  ein	  Funken	  Hoffnung	  vorhanden	  sei.	  
In	  solchen	  Fällen	  sehen	  die	  Fachpersonen	  meist	  keine	  Möglichkeit,	  die	  betroffenen	  MNA	  für	  die	  Er-‐
stellung	  eines	  Sozialberichtes	  zu	  gewinnen,	  weil	  die	  gefürchtete	  Rückführung	  ins	  Herkunftsland	  damit	  
in	  Verbindung	  gebracht	  wird.	  Auch	  nach	  dem	  Eintreffen	  eines	  Negativentscheids	  werden	  den	  profes-‐
sionellen	  Bezugspersonen	  in	  manchen	  Fällen	  die	  Grenzen	  ihres	  Einflusses	  vor	  Augen	  geführt.	  So	  be-‐
richtete	  ein	  Beistand	  von	  einem	  Jugendlichen,	  der	  sich	  für	  ein	  Leben	  in	  der	  Klandestinität	  entschied,	  
obwohl	  er	  im	  Vorfeld	  den	  Rat	  des	  Beistandes	  gesucht	  hatte	  und	  dieser	  ihm	  explizit	  davon	  abriet.	  Das	  
Untertauchen	  des	  MNA	  konnte	  hier	  nicht	  verhindert	  werden,	  da	  die	  vorgebrachten	  Argumente	  of-‐
fenbar	  für	  den	  Jugendlichen	  weniger	  stark	  ins	  Gewicht	  fielen,	  als	  der	  Beistand	  sich	  dies	  erhofft	  hatte.	  

Die	  beschriebenen	  Grenzen	  des	  Einflusses	  von	  Fachpersonen	  sind	  auf	  der	  Ebene	  der	  Kommunikation	  
und	  Beziehung	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihren	  Bezugspersonen	  zu	  verorten.	  Darüber	  hinaus	  sind	  das	  
Aufgabengebiet	   und	   folglich	   auch	   der	   Einfluss	   der	   befragten	   Bezugspersonen	   auch	   durch	   Faktoren	  
institutioneller	  Natur	   limitiert.	   In	  den	  meisten	  Kantonen	  endet	  die	  Zuständigkeit	  der	  Fachpersonen,	  
wenn	  die	  MNA	  volljährig	  werden.	  Mit	  dem	  Auslaufen	  der	  vormundschaftlichen	  Massnahmen	  enden	  
jeweils	  das	  Mandat	  der	  BeiständInnen	  und	  üblicherweise	  auch	  die	  Unterbringung	  in	  sozialpädagogi-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Für	  weitere	  Ausführungen	  dazu	  siehe	  Kapitel	  5.4.2.	  
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schen	  Wohnformen.	  Wenn	  während	   der	  Minderjährigkeit	   eine	   Vertrauensbeziehung	   zwischen	   den	  
MNA	  und	  den	  Fachpersonen	  aufgebaut	  wurde,	  bleiben	  letztere	  manchmal	  auch	  später	  noch	  Bezugs-‐
personen	   in	  einem	  informellen	  Rahmen.	  Dennoch	  sind	   ihre	  Möglichkeiten	  durch	  das	  offizielle	  Ende	  
ihrer	  Funktion	  beschränkt.	  Dies	  ist	  insbesondere	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Zukunftsplanung	  von	  Bedeutung,	  
zumal	  mit	   Erreichen	   der	   Volljährigkeit	   auch	   die	   Beurteilungskriterien	   des	   BFM	   hinsichtlich	   der	   Zu-‐
mutbarkeit	  einer	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland	  ändern	  (vgl.	  Kapitel	  2.2.4).	  Nebst	  der	  Begrenzung	  ihrer	  
Aufgaben	  durch	  die	  Volljährigkeit	  der	  MNA	  sehen	  einige	   InterviewpartnerInnen	  auch	   ihre	  knappen	  
zeitlichen	  Ressourcen	  als	  Einschränkung.	  Dass	  sie	  oft	  aufgrund	  der	  institutionellen	  Rahmenbedingun-‐
gen	  nicht	  die	  Möglichkeit	  haben,	  ausreichend	  Zeit	  mit	  den	  MNA	  zu	  verbringen,	  erschwert	  den	  Aufbau	  
einer	   Vertrauensbeziehung.	   Weitere	   Einschränkungen	   institutioneller	   Art	   ergeben	   sich	   durch	   die	  
Teilung	  der	  Zuständigkeiten	  zwischen	  verschiedenen	  Fachstellen	  und	  Funktionsträgern.	  Beispielswei-‐
se	  grenzen	  die	  befragten	  Fachpersonen	  ihre	  Aufgaben	  klar	  gegenüber	  der	  Funktion	  der	  Rückkehrbe-‐
ratung	  ab.	  

Trotz	   der	   soeben	   aufgezeigten	   Grenzen	   von	   professionellen	   Bezugspersonen	   orten	   die	   Inter-‐
viewpartnerInnen	   in	   ihrer	   Tätigkeit	   grosses	   Potenzial:	   die	  meisten	   befragten	   Personen	   bezeichnen	  
ihre	  Funktion	  als	  zentral	  hinsichtlich	  der	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  in	  den	  Herkunftsländern	  von	  
MNA.	  Insbesondere	  die	  BeiständInnen	  äusserten	  sich	  dahingehend,	  dass	  vieles	  von	  ihren	  Erklärungen	  
abhänge.	  Gelingt	   es	   ihnen,	   sich	  den	  MNA	  verständlich	   zu	  machen	  und	   ihr	  Vertrauen	   zu	   gewinnen,	  
dann	  können	  sie	  die	  MNA	  bei	  der	  Erarbeitung	  von	  realistischen	  Zukunftsperspektiven	  unterstützen.	  
Obschon	  die	  oben	  beschriebenen	  Hürden	  die	  Beratungsarbeit	  der	  Fachpersonen	  erschweren	  können,	  
ist	  dies	  offenbar	  nicht	   selten	  geglückt.	  Generell	   sehen	  die	  befragten	  Personen	   in	  der	  Beständigkeit	  
ihrer	  beruflichen	  Rolle	  die	  Chance,	  den	  Schwierigkeiten	  in	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  MNA	  etwas	  ent-‐
gegenzusetzen.	  Da	  sie	  meist	  über	  längere	  Zeit	  regelmässig	  im	  Kontakt	  mit	  den	  MNA	  stehen,	  können	  
sie	   auch	   potenziell	   heikle	   Themen	  wiederholt	   zur	   Sprache	   bringen.	  Durch	   die	   Festigung	   der	   Bezie-‐
hung	   im	  Verlauf	  der	  Zeit	  eröffnen	  sich	  oft	  Zugänge	   für	  die	  Diskussion	  von	  Themen,	  welche	  die	  Be-‐
zugspersonen	  anfänglich	  als	  tabuisiert	  wahrnahmen.	  Die	  konkreten	  Möglichkeiten	  der	  Fachpersonen	  
hinsichtlich	  der	  Zukunftsplanung	  von	  MNA	  wurden	  bereits	  im	  Kapitel	  5.3.1	  behandelt	  und	  werden	  an	  
dieser	  Stelle	  summarisch	  dargestellt:38	  

• Informationsvermittlung,	   Beratungsarbeit	   und	  Diskussion	   der	   Zukunftsplanung:	   Die	   Fach-‐
personen	  informieren	  die	  MNA	  über	  die	  Rechtslage	  und	  ihre	  individuellen	  Aussichten	  auf	  ein	  
legales	   Aufenthaltsrecht	   in	   der	   Schweiz.	   Sie	   diskutieren	   mit	   den	   MNA	   alle	   möglichen	   Zu-‐
kunftsperspektiven	  und	  unterstützen	  sie	  darin,	  die	  Konsequenzen	  der	  verschiedenen	  Szena-‐
rien	   abzuschätzen.	  Die	   Zukunftsplanung	  wird	   gemeinsam	  mit	   den	  betroffenen	  MNA	  aufge-‐
nommen	  und	  hinsichtlich	   ihrer	  Auswirkungen	  auf	  das	   langfristige	  Wohl	  der	  Minderjährigen	  
kritisch	  beleuchtet.	  

• Einbezug	   der	   Herkunftsfamilie	   in	   die	   Zukunftsplanung:	   Die	   Fachpersonen	   beziehen	   wenn	  
immer	  möglich	  die	  Herkunftsfamilie	  der	  MNA	  in	  den	  Entscheidungsprozess	  mit	  ein,	  wenn	  sie	  
mit	   den	  MNA	   ihre	   Zukunftsperspektiven	   erörtern.	  Dies	   kann	   indirekt	   im	  Gespräch	  mit	   den	  
MNA	  erfolgen,	   im	  direkten	  telefonischen	  Kontakt	  mit	  den	  Angehörigen	  der	  MNA	  oder	  auch	  
über	  Drittpersonen	   beziehungsweise	   über	   andere	   Fachstellen	  wie	   im	   Fall	   von	   Sozialberich-‐
ten,	  welche	  durch	  professionelle	  Organisationen	  in	  den	  Herkunftsländern	  erstellt	  werden.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Alle	  vorgestellten	  Handlungsweisen	  stammen	  aus	  den	  Schilderungen	  der	  befragten	  Personen	  und	  kommen	  somit	  in	  der	  aktuellen	  Praxis	  
vor.	  Über	  die	  Verbreitung	  der	  genannten	  Methoden	  in	  der	  Praxis	  sind	  jedoch	  keine	  weiteren	  Informationen	  bekannt.	  	  
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• Ausarbeiten	  von	  konkreten	  Möglichkeiten	   im	  Hinblick	  auf	  eine	  allfällige	  Rückkehr:	  Wenn	  
sich	   klar	   abzeichnet,	   dass	  die	  MNA	  kein	  Aufenthaltsrecht	   in	  der	   Schweiz	   erhalten	  werden,	  
thematisieren	  die	  Fachpersonen	  konkrete	  Optionen	  im	  Hinblick	  auf	  eine	  mögliche	  Rückkehr.	  
Dazu	  gehören	  die	  Themen	  Unterbringung,	  berufliche	  Vorstellungen	  und	  Zukunftsperspekti-‐
ven	   sowie	   das	   familiäre	   und	   soziale	  Netz	   im	  Herkunftsland.	   Es	  werden	  Optionen	   erörtert,	  
wie	  die	  Rückkehr	  unterstützt	  werden	  kann	  und	  welche	  konkreten	  Zukunftsperspektiven	   im	  
Herkunftsland	  bestehen.	  Dies	  findet	  einerseits	   im	  kontinuierlichen	  Austausch	  mit	  den	  MNA	  
statt	  und	  andererseits	  durch	  das	  Beiziehen	  von	  anderen	  Fachstellen	  wie	  der	  Rückkehrhilfe,	  
Nichtregierungsorganisationen	  oder	  lokalen	  Partner	  in	  den	  Herkunftsländern.	  	  

• Beurteilen	  des	  Kindeswohls:	   Zu	   den	  Aufgaben	  der	   BeiständInnen	   gehört	   die	   Einschätzung	  
des	   individuellen	   Kindeswohls	   sowohl	   hinsichtlich	   der	   kurz-‐,	   mittel-‐	   und	   langfristigen	   Per-‐
spektiven.	  Gelegentlich	  kann	  die	  Sicht	  der	  Fachpersonen	  von	  der	  aktuellen	  Auffassung	  der	  
MNA	  abweichen.	   In	  diesen	  Fällen	  arbeiten	  die	  Fachpersonen	  unter	  Einbezug	  der	  MNA	  und	  
wenn	  möglich	   ihrer	  Angehörigen	  auf	  die	  Etablierung	  einer	  Zukunftsperspektive	  hin,	  welche	  
mit	  dem	  Kindeswohl	  vereinbar	  ist.	  

5.3.3 Vorwissen	  und	  Reflexion	  der	  Fachpersonen	  
Wie	  bereits	  erwähnt	  ist	  das	  Vorgehen,	  Sozialberichte	  aus	  den	  Herkunftsländern	  von	  MNA	  einzuholen,	  
in	  der	  Schweiz	  bisher	  keine	  weit	  verbreitete	  Praxis	  (vgl.	  Kapitel	  3.2).	  Im	  Laufe	  der	  empirischen	  Erhe-‐
bung	  wurde	  deutlich,	  dass	  die	  Meinungsbildung	  der	  befragten	  Fachpersonen	  über	  das	  Projektvorha-‐
ben	  und	  somit	  auch	  über	  die	  Fragestellung	  nicht	  abgeschlossen	  war.	  Die	  Vorbereitung	  und	  Durchfüh-‐
rung	  der	  Interviews	  löste	  bei	  den	  GesprächspartnerInnen	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  Thematik	  
der	  Sozialberichte	  und	  der	  Zukunftsplanung	  von	  MNA	  aus,	  welche	  zur	  Entwicklung	  ihrer	  Einschätzun-‐
gen	  beitrug.	   Im	  Fokus	  des	  vorliegenden	  Kapitels	  stehen	  diejenigen	  Aspekte	  aus	  diesem	  Prozess	  der	  
Meinungsbildung,	  welche	  aus	  dem	  Interviewmaterial	  ersichtlich	  werden.	  	  

Alle	  InterviewpartnerInnen	  erzählten	  von	  Erfahrungen	  mit	  der	  Suche	  nach	  Familienangehörigen	  von	  
MNA.	   Auch	   pflegten	   einige	   unter	   ihnen	   selbst	   schon	   telefonischen	   Kontakt	  mit	   Herkunftsfamilien.	  
Nur	  in	  seltenen	  Ausnahmefällen	  wurde	  hingegen	  davon	  berichtet,	  dass	  Sozialberichte	  über	  die	  indi-‐
viduelle	  Situation	  im	  Herkunftsland	  erstellt	  wurden.	  Laut	  den	  Aussagen	  mehrerer	  Fachpersonen	  ste-‐
hen	  der	  systematischen	  Thematisierung	  von	  Zukunftsperspektiven	  so	  viele	  Hürden	  im	  Weg,	  dass	  die	  
Zusammenarbeit	  mit	  MNA	  mehrheitlich	  auf	  die	  Gestaltung	  des	  aktuellen	  Lebens	  in	  der	  Schweiz	  aus-‐
gerichtet	  wird.	  Im	  Laufe	  der	  Gespräche	  wurde	  dieser	  Fokus	  auf	  das	  Hier	  und	  Jetzt	  jedoch	  regelmässig	  
von	  den	  InterviewpartnerInnen	  selbst	  infrage	  gestellt.	  Durch	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  Thema-‐
tik	  der	  Zukunftsperspektiven	   im	  Rahmen	  der	   Interviews	  rückte	  dessen	  Bedeutsamkeit	   in	  den	  Fokus	  
der	  Aufmerksamkeit	  der	  Fachpersonen.	  Sie	  reflektierten	  im	  Besonderen	  die	  mögliche	  Wirkung	  ihrer	  
Beratungsarbeit	  in	  Bezug	  auf	  die	  Zukunftsplanung	  der	  MNA:	  Welche	  Dynamik	  würden	  frühzeitige	  und	  
regelmässige	  Gespräche	  über	  die	  Fluchtgründe	  auslösen?	  Welche	  Auswirkungen	  hätte	  eine	  kontinu-‐
ierliche	  Auseinandersetzung	  mit	  möglichen	  Rückkehrperspektiven	  bei	  denjenigen	  MNA,	  wo	  ein	  nega-‐
tiver	  Asylentscheid	  absehbar	   ist?	  Könnte	  eine	  konsequentere	  Sensibilisierung	  dieser	  MNA	   in	  Bezug	  
auf	   eine	   realistische	   Chanceneinschätzung	   den	   Zugang	   zu	   Diskussionen	   über	   ihre	   Zukunftsplanung	  
eröffnen?	   Inwiefern	   würde	   eine	   alternative	   professionelle	   Herangehensweise	   die	   Beziehung	   zwi-‐
schen	  den	  Fachpersonen	  und	  den	  MNA	  verändern?	  	  

Einige	  der	  befragten	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  sind	  sich	  unschlüssig	  über	  die	  angezeigte	  Vorgehens-‐
weise:	   Haben	   sie	   als	   InteressensvertreterInnen	   ihre	   Handlungen	   grundsätzlich	   nach	   dem	  weit	   ver-‐
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breiteten	  Wunsch	   der	  MNA,	   in	   der	   Schweiz	   zu	   bleiben,	   auszurichten?	  Oder	   lässt	   ihr	   Auftrag	   Spiel-‐
raum	   zu,	   um	  die	   geäusserten	  Vorstellungen	  der	  MNA	   zu	  hinterfragen	  und	   gegebenenfalls	   zu	   einer	  
anderen	  Einschätzung	  als	  die	  MNA	  selbst	   zu	  kommen,	  wenn	  es	  um	  die	  Beurteilung	  einer	  Zukunfts-‐
perspektive	  im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	  geht?	  Hier	  zeigen	  sich	  Schwierigkeiten	  und	  Ambivalenzen	  hin-‐
sichtlich	  der	  Frage,	  wie	  die	  Beteiligung	  von	  MNA	  an	  der	  Eruierung	  des	  langfristigen	  Kindeswohls	  ge-‐
staltet	  werden	  kann.	   Eine	   spezifische	  Situation	   löste	  bei	  den	  Fachpersonen	  wiederholt	   Sympathien	  
für	  die	  Idee	  der	  Sozialberichte	  aus,	  auch	  wenn	  die	  wahrgenommenen	  Hürden	  sie	  anfänglich	  skeptisch	  
stimmten:	  Alle	  InterviewpartnerInnen	  haben	  schon	  die	  tragische	  Konstellation	  erlebt,	  dass	  ein	  (ehe-‐
maliger)	  MNA	   nach	   jahrelangem	  Aufenthalt	   in	   der	   Schweiz	   und	   nach	   geglückter	   Integration	   in	   die	  
hiesige	  Gesellschaft	  einen	  Negativentscheid	  erhält.	  Jegliche	  Aussicht	  auf	  eine	  Zukunftsperspektive	  in	  
der	  Schweiz	  bleibt	  den	  Betroffenen	  somit	  trotz	  aller	  Bemühungen	  verwehrt.	  Diese	  Fallbeispiele	  führ-‐
ten	   die	   befragten	   Fachpersonen	   zur	   Reflexion,	   ob	   ein	   Systemwechsel	   solch	   schwierige	   Situationen	  
verhindern	  oder	  wenigstens	  minimieren	  könnte.	  In	  diesem	  Sinne	  sehen	  sie	  in	  der	  Erstellung	  von	  Sozi-‐
alberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  eine	  Chance,	  die	  Frage	  nach	  sinnhaften	  Zukunftsperspektiven	  
frühzeitig	  anzugehen.	  Das	  folgende	  Zitat	  aus	  einem	  der	  geführten	  Interviews	  zeigt	  exemplarisch	  den	  
Reflexionsprozess	  der	  Fachpersonen	  bei	  der	  Abwägung	  von	  Chancen	  und	  Risiken	  des	  Projektes	  auf:	  	  

Um	  nochmals	  anzuknüpfen,	  wegen	  den	  Risiken,	  natürlich	  ist	  mir	  durch	  den	  Kopf	  
gegangen,	  wegen	  der	  Machbarkeit,	  wo	  kann	  man	  es	  machen	  [Sozialberichte	  er-‐
stellen].	  Weil	  zum	  Beispiel	  Afghanistan,	  Eritrea	  und	  Somalia,	  das	  sind	  ja	  die,	  wel-‐
che	  sowieso	  hierbleiben.	  Da	  kann	  man	  es	  ja	  nicht	  machen,	  aus	  dem	  Grund	  blei-‐
ben	  sie	  ja	  auch	  sowieso.	  Und	  dort	  wo	  man	  es	  machen	  kann,	  da	  ist	  es	  dann	  vor	  al-‐
lem	   in	   Ländern,	  wo	  die	   Jugendlichen	   tendenziell	   zurückgeschickt	  werden.	  Also,	  
besteht	   da	   ZUGLEICH	   ein	   Risiko	   und	   eine	   Chance,	   irgendwie,	   also	   ja…	  Wobei,	  
nein,	  es	  ist	  eigentlich	  mehr	  eine	  Chance.	  Weil	  im	  Moment	  ist	  da	  ja	  eigentlich	  so-‐
wieso	  Null	  Chance.	  Ausser…	  zu	  einem	  Promille.	  Und	  daher	  kann	  es	  eigentlich	  nur	  
ein	  Gewinn	  sein.	  Wie	  auch	  immer	  es	  dann	  ausgeht.	  

Die	   befragten	   Fachpersonen	   stellten	   demnach	   im	   Lauf	   der	   Gespräche	   ihre	   anfängliche	   Skepsis	   ge-‐
genüber	  der	  Machbarkeit	  und	  Nützlichkeit	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  von	  MNA	  
infrage.	  Sie	  äusserten	  grundsätzliche	  Reflexionen	  und	  Kritik	  an	  der	  aktuellen	  Praxis	  und	  machten	  sich	  
Gedanken	  über	  mögliche	  Alternativen.	   Insbesondere	  reflektierten	  die	  Fachpersonen	   ihre	  Wahrneh-‐
mung	   der	  Möglichkeiten	   und	   Grenzen	   hinsichtlich	   der	   Zukunftsplanung	   von	  MNA	   im	   Rahmen	   der	  
eigenen	  professionellen	  Rolle.	  

5.4 Einschätzung	  der	  Fachpersonen	  

Das	  vorliegende	  Kapitel	  widmet	  sich	  der	  Fragestellung,	  wie	  die	  Fachpersonen	  das	  Projekt	  „Sozialbe-‐
richte	   aus	   den	   Herkunftsländern	   von	   MNA“	   grundsätzlich	   einschätzen.	   Die	   InterviewpartnerInnen	  
haben	  sich	  dazu	  geäussert,	  welche	  Hürden	  und	  Chancen	  sie	  hinsichtlich	  dieses	  Vorgehens	  ausmachen	  
und	  unter	  welchen	  Voraussetzungen	  sie	  das	  Projekt	  für	  nützlich	  und	  realistisch	  halten.	  

5.4.1 Hürden	  	  
Bereits	  in	  den	  vorhergehenden	  Unterkapiteln	  wurde	  deutlich,	  dass	  die	  befragten	  Fachpersonen	  eini-‐
ge	  Hürden	   in	  Bezug	  auf	  die	  Umsetzung	  des	  Projektes	  ausmachen.	  Wird	  einem	  MNA	  vorgeschlagen,	  
man	  könne	  einen	  Sozialbericht	  über	  seine	  individuelle	  Situation	  im	  Herkunftsland	  erstellen,	  so	  kann	  
dies	  irritierend	  wirken.	  Die	  Verunsicherung	  geht	  dabei	  im	  Wesentlichen	  darauf	  zurück,	  dass	  die	  MNA	  
sich	   in	  einem	   laufenden	  Asylverfahren	  mit	  ungewissem	  Ausgang	  befinden.	  Dass	   sie	  aus	   ihrem	  Her-‐
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kunftsland	  bis	   in	  die	   Schweiz	   gereist	   sind	  und	  hier	  um	  Asyl	   ersuchen,	   lässt	   vermuten,	  dass	   sie	   sich	  
einen	  längerfristigen	  Aufenthalt	  in	  der	  Schweiz	  wünschen.	  Auch	  die	  Aussagen	  der	  Fachpersonen	  be-‐
stätigen,	  dass	  dies	  auf	  die	  überwiegende	  Mehrheit	  der	  MNA	  zutrifft	  (vgl.	  Kapitel	  5.1.1).	  Insofern	  ist	  es	  
nachvollziehbar,	  dass	  der	  Vorschlag,	  einen	  Sozialbericht	  zwecks	  Beurteilung	  der	  möglichen	  Zukunfts-‐
perspektiven	  zu	  erstellen,	  bedrohlich	  wirken	  kann,	  wenn	  dieses	  Vorgehen	  mit	  einer	  möglichen	  Rück-‐
führung	  in	  Verbindung	  gebracht	  wird.	  Die	  Frage	  nach	  einer	  Abklärung	  im	  Herkunftsland	  trifft	  in	  die-‐
sen	  Fällen	  den	  Kern	  der	  unsicheren	  Lebenslage	  der	  MNA,	  woraus	  sich	  einige	  Hürden	  für	  die	  Projek-‐
tumsetzung	  ergeben.	  Die	   zentrale	  Schwierigkeit	   liegt	   im	  bereits	  mehrfach	  beschriebenen	  Umstand,	  
dass	  viele	  MNA	  in	  der	  Hoffnung	  auf	  einen	  positiven	  Asylentscheid	  Informationen	  über	  ihre	  Herkunft	  
und	  Identität	  verschweigen	  oder	  abändern.	  Verstärkend	  auf	  die	  Aufrechterhaltung	  der	  sogenannten	  
Doppelidentitäten	  wirken	  die	  entsprechenden	  Anweisungen	  durch	  die	  Herkunftsfamilie,	  die	  Organi-‐
satoren	  der	  Flucht	  und	  das	  soziale	  Netzwerk	  der	  MNA	  (vgl.	  Kapitel	  5.2).	  Die	  befragten	  Fachpersonen	  
sehen	   in	  dieser	  Ausgangslage	  ein	   substanzielles	  Hindernis	   für	  das	  Unterfangen,	   Sozialberichte	  über	  
diejenigen	  MNA	  einzuholen,	  deren	  Aussichten	  auf	  ein	  legales	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  gering	  
sind.	  Da	  bei	  der	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  die	  Herkunftsfamilien	  direkt	  kontaktiert	  würden,	  kolli-‐
diert	  dieses	  Vorgehen	  mit	  dem	  Bestreben,	  möglichst	  wenige	   Informationen	  preiszugeben,	  um	  eine	  
Rückführung	   zur	   Herkunftsfamilie	   zu	   verhindern.	   Der	   Projektvorschlag	   würde	   laut	   den	   befragten	  
Fachpersonen	  bei	   vielen	  MNA	  die	   Furcht	   auslösen,	  mit	   ihrer	  Doppelidentität	   exponiert	   zu	  werden.	  
Das	  Gefühl	  der	  Bedrohung	  wird	  noch	  gesteigert,	  wenn	  die	  MNA	  aufgrund	  von	  fehlender	  Bildung	  nicht	  
in	  der	  Lage	  sind,	  die	  geltenden	  Bestimmungen	  im	  Aufnahmeland	  und	  die	  an	  sie	  gestellten	  Ansprüche	  
nachzuvollziehen.39	  Unter	  Umständen	   kann	  der	   Vorschlag,	   einen	   Sozialbericht	   im	  Herkunftsland	   zu	  
erstellen,	   den	   bereits	   existierenden	  Druck	   auf	   die	  MNA	   noch	   erhöhen.	   Ihr	   Bedürfnis,	   ein	   Leben	   in	  
Ruhe	   und	   Normalität	   zu	   führen,	   würde	   durch	   dieses	   Vorgehen	   ein	  weiteres	  Mal	   gestört.	   Eine	   der	  
befragten	  Fachpersonen	  sieht	  in	  dieser	  Ausgangslage	  das	  Risiko,	  dass	  einige	  MNA	  sich	  –	  in	  die	  Enge	  
getrieben	  –	  vordergründig	  auf	  die	  Erstellung	  eines	  Berichts	  einlassen	  würden,	  aber	  wiederum	  falsche	  
Kontaktangaben	  ihrer	  Familien	  nennen	  würden.	  Die	  Spuren	  im	  Herkunftsland	  würden	  somit	  im	  Sande	  
verlaufen	  und	  die	  Ressourcen	  der	  Partnerorganisationen	  des	   Internationalen	  Sozialdienstes	  würden	  
ohne	  Erfolg	  belastet.	  Aufwand	  und	  Ertrag	   stünden	  sich	   in	  diesem	  Szenario	   in	  einem	  Missverhältnis	  
gegenüber.	  	  

Dass	  die	  Sozialberichte	  nicht	  direkt	  den	  Asylbehörden	  ausgehändigt	  werden,	  ist	  gemäss	  den	  Fachper-‐
sonen	  zwar	  ein	  unabdingbares	  Element	  des	  Projektes,	  jedoch	  schätzen	  sie	  es	  in	  vielen	  Fällen	  als	  un-‐
zureichend	  ein,	  um	  das	  Vertrauen	  der	  MNA	  zu	  gewinnen.	  Zu	  den	  Rahmenbedingungen,	  welche	  den	  
Vertrauensaufbau	   bei	  MNA	   generell	   erschweren	   (vgl.	   Kapitel	   5.3.1)	   kommt	   bei	   der	   Erstellung	   von	  
Sozialberichten	  erschwerend	  hinzu,	  dass	  jemand	  Unbekanntes	  die	  Herkunftsfamilien	  aufsuchen	  wür-‐
de.	   Einige	   InterviewpartnerInnen	   befürchten	   zudem,	   ihre	   eigene	   Rolle	   gegenüber	   den	   MNA	   ver-‐
schwimme,	  wenn	  sie	  die	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  initiieren	  würden.	  Sie	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  
dieses	  Vorgehen	  bei	  den	  MNA	  die	  Befürchtung	  auslösen	  würde,	  dass	   ihre	  Bezugspersonen	   im	   Inte-‐
resse	  der	  Asylbehörden	  handeln	  und	  möglicherweise	  gegen	  die	  Interessen	  der	  MNA.	  	  

Eine	  weitere	  Schwierigkeit	  machen	  die	  befragten	  Fachpersonen	  bei	  den	  unterschiedlichen	  Zielgrup-‐
pen	   des	   Projektes	   aus.	   Da	   die	   Sozialberichte	   in	   denjenigen	   Herkunftsländern,	  welche	   sich	   in	   einer	  
Kriegs-‐	  oder	  Krisensituation	  befinden,	  aus	  Sicherheitsgründen	  nicht	  umsetzbar	  sind,	  bleiben	  diejeni-‐
gen	   MNA	   als	   Zielgruppe	   übrig,	   welche	   aus	   verhältnismässig	   sicheren	   Staaten	   kommen.	   Dies	   sind	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Für	  ausführlichere	  Informationen	  zum	  Thema	  Verständnis	  und	  Umgang	  mit	  Informationen	  siehe	  Kapitel	  5.5.1.	  	  
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gleichzeitig	   diejenigen	   Länder,	   wohin	   eine	   Rückkehr	   aus	   Sicht	   der	   schweizerischen	   Asylbehörden	  
nicht	  a	  priori	  ausgeschlossen	   ist.	   Ist	  ein	  Rückkehrwunsch	  bei	  den	  MNA	  vorhanden,	  so	  halten	  einige	  
Fachpersonen	  einen	  Sozialbericht	  nur	  bei	  jüngeren	  Kindern	  für	  notwendig,	  da	  die	  Jugendlichen	  selbst	  
relativ	  gut	  kommunizieren	  können,	  wie	  ihre	  Angehörigen	  zu	  den	  Rückkehrplänen	  stehen.	  Die	  eigent-‐
liche	  Planung	  der	  Rückkehr	  liege	  dann	  in	  der	  Zuständigkeit	  der	  Rückkehrberatung	  und	  nicht	  bei	  den	  
direkten	  Bezugspersonen	  der	  MNA.	  Beabsichtigen	  die	  MNA	  hingegen	  in	  der	  Schweiz	  zu	  bleiben,	  dann	  
spielt	   in	  der	  Regel	   die	  oben	  beschriebene	  Dynamik	  der	   Tabuisierung	  der	  Herkunftsfamilie.	  Gemäss	  
einer	   Interviewpartnerin	  brauche	  es	  keinen	  Sozialbericht,	  um	  die	   Identität	  und	  das	  Herkunftsmilieu	  
der	  MNA	  abzuklären,	  weil	  sie	  es	  eigentlich	  selbst	  mitteilen	  könnten.	  Wenn	  die	  MNA	  dies	  jedoch	  nicht	  
mitteilen	  wollten,	  sei	  auch	  die	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  unmöglich	  oder	  zumindest	  erschwert.	  
Aufgrund	  dieser	  Argumentation	  geht	  die	  Fachperson	  davon	  aus,	  dass	  nur	  eine	  sehr	  begrenzte	  Anzahl	  
MNA	  für	  das	  Projekt	  gewonnen	  werden	  können.	  In	  Bezug	  auf	  diejenigen	  Fälle,	  wo	  der	  Aufenthaltsort	  
der	  Angehörigen	  auch	  den	  MNA	  nicht	  bekannt	  ist,	  äussern	  die	  InterviewpartnerInnen	  Bedenken	  zur	  
Frage,	  ob	  das	  Auffinden	  der	  Familie	  ein	  realistisches	  Ziel	  sei.	  

Eine	  andere	  Kategorie	  von	  möglichen	  Hürden	  und	  Risiken	  bezieht	  sich	  auf	  das	  Asylverfahren.	  Im	  Falle	  
dass	  die	  Einholung	  von	  Sozialberichten	  zu	  einer	  weitgehend	  etablierten	  Methode	  würde,	  sehen	  die	  
befragten	   Fachpersonen	   einige	   Schwierigkeiten	   in	   der	   Rolle	   der	   Asylbehörden40	   aufkommen.	   Es	  
könnte	  dazu	  kommen,	  dass	  die	  Behörden	  jeweils	  die	  Einreichung	  eines	  Sozialberichtes	  erwarten	  und	  
misstrauisch	  werden,	  wenn	  dies	  nicht	  der	  Fall	  ist.	  Auch	  wenn	  die	  MNA	  und	  ihre	  Bezugspersonen	  sich	  
dafür	  entscheiden,	  den	  Sozialbericht	   ins	  Asylverfahren	  einfliessen	  zu	   lassen,	  sind	  gewisse	  heikle	  As-‐
pekte	  zu	  beachten.	  Je	  mehr	  Informationen	  aus	  verschiedenen	  Quellen	  ins	  Asylverfahren	  einfliessen,	  
desto	  grösser	   ist	  das	  Potenzial	   für	  Widersprüche.	  Sind	  nicht	  alle	   Informationen	  deckungsgleich,	  be-‐
steht	  das	  Risiko,	  dass	  die	  Glaubwürdigkeit	  der	  MNA	  gegenüber	  den	  Asylbehörden	  in	  Mitleidenschaft	  
gezogen	  wird.	  Eine	  weitere	  Schwierigkeit	   ist	  die	  zeitliche	  Dimension:	  Bei	  den	  Behörden	  könnte	   laut	  
den	  befragten	  JuristInnen	  der	  Verdacht	  aufkommen,	  dass	  die	  Ankündigung	  eines	  Sozialberichtes	  als	  
Vorwand	  benutzt	  wird,	  um	  eigentlich	  aussichtslose	  Verfahren	  hinaus	   zu	   zögern.	   In	  diesem	  Fall	  und	  
auch	  generell	  sehen	  die	  befragten	  Fachpersonen	  die	  Gefahr,	  dass	  die	  Einreichung	  von	  Sozialberichten	  
im	  Asylverfahren	  eine	  reine	  Alibiübung	  bleibt.	  Dies	  wäre	  dann	  der	  Fall,	  wenn	  das	  BFM	  und	  das	  Bun-‐
desverwaltungsgericht	  im	  Rahmen	  ihrer	  Entscheidungsfindung	  nicht	  die	  eingereichten	  Sozialberichte,	  
sondern	   nur	   allfällige	   eigene	  Abklärungen	   berücksichtigen	  würden.	   Soll	   ein	   Sozialbericht	   die	  Unzu-‐
mutbarkeit	  einer	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland	  belegen,	  so	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  anhand	  welcher	  Krite-‐
rien	  dies	  beurteilt	  wird	  (vgl.	  Kapitel	  5.1.2).	  Die	  InterviewpartnerInnen	  schätzen	  die	  Situation	  der	  MNA	  
sowie	  die	  Beurteilung	  durch	  die	  Asylbehörden	  so	  ein,	  dass	  es	  nicht	  oder	  nur	  in	  seltenen	  Ausnahme-‐
fällen	  zu	  einem	  legalen	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  aufgrund	  der	  Unzumutbarkeit	  der	  Rückkehr	  
kommen	  würde.	  Einige	  der	  Fachpersonen	  halten	  es	  aus	  diesem	  Grund	   für	  nicht	  gerechtfertigt,	  den	  
MNA	  anhand	  des	  Vorschlags,	  einen	  Sozialbericht	  erstellen	  zu	  lassen,	  falsche	  Hoffnungen	  zu	  machen.	  
Zudem	  wird	   die	   Gefahr	   der	   Instrumentalisierung	   der	   Sozialberichte	   genannt:	   bei	   einer	   restriktiven	  
Haltung	  der	  Asylbehörden	   können	  die	   Sozialberichte	  als	   Instrument	  benutzt	  werden,	  um	  die	  Rück-‐
führung	  von	  MNA	  in	  ihre	  Herkunftsländer	  zu	  legitimieren.	  

Als	  mögliches	  Risiko	   im	  Zuge	  einer	  Etablierung	  der	  Sozialberichte	  nennen	  die	  Fachpersonen	  eine	  zu	  
starke	   Orientierung	   auf	   die	   Abklärung	   der	   Zumutbarkeit	   der	   Rückkehr.	   Wenn	   die	   Beurteilung	   der	  
Zumutbarkeit	  einer	  möglichen	  Rückkehr	  zum	  üblichen	  Fokus	  der	  Sozialberichte	  wird,	  könnten	  allfälli-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Mit	  den	  Begriffen	  „Asylbehörden“	  und	  „Behörden“	  sind	  an	  dieser	  Stelle	  das	  BFM	  als	  erste	  Instanz	  und	  das	  Bundesverwaltungsgericht	  als	  
zweite	  Instanz	  in	  der	  Beurteilung	  von	  Asylgesuchen	  gemeint.	  
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ge	  vorhandene	  Asylgründe	  aus	  dem	  Blickfeld	  geraten.	  Die	  GesprächspartnerInnen	  stellten	  sich	  Fra-‐
gen	  zur	  Gewährung	  der	  Sicherheit	  der	  MNA	  und	  ihrer	  Herkunftsfamilie	  im	  Falle	  von	  politischer	  Ver-‐
folgung:	  Sind	  die	  Partnerorganisationen	  vor	  Ort	  in	  der	  Lage,	  eine	  allfällige	  Gefährdung	  der	  Familien-‐
mitglieder	  abzuschätzen?	  Die	  Frage	  ist	  insbesondere	  deshalb	  relevant,	  weil	  Kinder	  aus	  politisch	  ver-‐
folgten	   Familien	   oft	   nicht	   alle	   Informationen	   über	   die	  Gefährdungssituation	   kennen	   und	   somit	   bei	  
der	  Mandatierung	  des	  Sozialberichtes	  unter	  Umständen	  nicht	  auf	  notwendige	  Vorsichtsmassnahmen	  
hinweisen	   können.	  Wenn	  bei	   der	   Projektentwicklung	   den	  möglichen	  Asylgründen	   zu	  wenig	   Beach-‐
tung	  zuteilwird,	  sehen	  einige	  der	  befragten	  Fachpersonen	  die	  Gefahr	  einer	  Aushöhlung	  des	  Asylver-‐
fahrens.	  	  

Generell	  sehen	  die	  professionellen	  Bezugspersonen	  der	  MNA	  die	  Schwierigkeit,	  dass	  es	  in	  Bezug	  auf	  
die	  Umsetzung	   des	   Projektes	   noch	   vielfältige	   unbekannte	   Elemente	   gibt.	  Weder	   die	   Fachpersonen	  
noch	  die	  MNA	  selbst	  sind	  aktuell	  in	  der	  Lage,	  die	  Konsequenzen	  der	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  
vollends	   abzuschätzen.	   Diese	   Ausgangslage	   kann	   grundsätzlich	   den	   Reflex	   auslösen,	   dass	   den	   be-‐
fürchteten	  Risiken	  mehr	  Beachtung	  geschenkt	  wird	  als	  den	  erhofften	  Chancen.	  

5.4.2 Chancen	  
Nebst	   aller	   Hürden	   und	   Risiken	   orten	   die	   befragten	   Fachpersonen	   im	   Projekt	   auch	   mannigfaltige	  
Stärken	  und	  Chancen.	  Auf	  einer	  grundsätzlichen	  Ebene	  wird	  die	  Idee	  der	  Sozialberichte	  aus	  den	  Her-‐
kunftsländern	  als	  Möglichkeit	  für	  einen	  Aufbruch	  aus	  dem	  unbefriedigenden	  Status	  Quo	  begrüsst.	  In	  
der	  übereinstimmenden	  Wahrnehmung	  der	  InterviewpartnerInnen	  bestätigt	  sich	  der	  Befund	  aus	  der	  
Theorie	  (vgl.	  Kapitel	  2.3):	  Im	  aktuellen	  Umgang	  der	  schweizerischen	  Behörden	  mit	  MNA	  fällt	  die	  Mig-‐
rationskontrolle	  stärker	  ins	  Gewicht	  als	  die	  Kinderrechte.	  Das	  Asylgesetz	  ist	  als	  rechtliche	  Rahmenbe-‐
dingung	  für	  die	  Lebenslage	  der	  MNA	  weitaus	  massgeblicher	  als	  das	  Zivilgesetzbuch	  oder	  die	  Kinder-‐
rechtskonvention.	  Die	   befragten	   Fachpersonen	   sehen	   im	  Vorschlag,	   die	   Zukunftsplanung	   von	  MNA	  
mittels	   Sozialberichten	   aus	   den	   Herkunftsländern	   anzugehen	   eine	   Chance,	   diesen	   Missstand	   zu	  
überwinden	   und	   in	   systematischer	  Weise	   auf	   das	   Kindeswohl	   zu	   fokussieren.	   Dieser	   Perspektiven-‐
wechsel	   tut	   gemäss	   den	   InterviewpartnerInnen	   auf	   verschiedenen	   Ebenen	  not:	   einerseits	  wenn	   es	  
um	  die	  Herkunftsfamilie	  geht,	  also	  um	  den	  Kontakt	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihren	  Angehörigen	  und	  
um	  die	  Prüfung	  der	  Option	  einer	  Familienzusammenführung,	  andererseits	   in	  Bezug	  auf	  das	  Asylver-‐
fahren	  und	  die	  Erörterung	  der	  möglichen	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA.	  	  

Einer	  der	  wesentlichen	  Kritikpunkte	  am	  aktuellen	  System	  bezieht	  sich	  auf	  den	  Umgang	  mit	  denjeni-‐
gen	  MNA,	  welche	  aufgrund	  ihrer	  Herkunft	  in	  der	  Regel	  keine	  Aussichten	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  in	  
der	  Schweiz	  haben	  –	  dies	  betrifft	  beispielsweise	  die	  meisten	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  aus	  nord-‐	  
und	   westafrikanischen	   Staaten.	   Ihre	   Bezugspersonen	   schildern	   in	   den	   Interviews,	   wie	   diese	   MNA	  
zwar	   bis	   zum	  Erreichen	  der	  Volljährigkeit	   in	   der	   Schweiz	   geduldet	  werden,	   kurz	   nach	   dem	  18.	  Ge-‐
burtstag	  jedoch	  in	  der	  Regel	  Negativentscheide	  erhalten	  und	  sich	  mit	  der	  Option	  einer	  Rückkehr	  aus-‐
einanderzusetzen	   haben	   (vgl.	   Kapitel	   2.5).	   Zu	   einer	   Umsetzung	   der	   behördlichen	   Rückkehrpläne	  
kommt	  es	   gemäss	   Erfahrung	  der	   befragten	   Fachpersonen	  nicht	   sehr	   oft.	  Wenige	   dieser	   jungen	   Er-‐
wachsenen	  finden	  einen	  alternativen	  Weg	  zu	  einem	  Aufenthaltsrecht	   in	  der	  Schweiz,	  wie	  beispiels-‐
weise	  über	  eine	  Heirat.	  Viele	   jedoch	  tauchen	  unter	  und	  versuchen	  sich	   in	  einem	  Leben	  in	  der	  Klan-‐
destinität	   zurechtzufinden.	   Einige	   InterviewpartnerInnen	  orten	   im	  Einholen	   von	   Sozialberichten	   für	  
diese	  MNA	  mit	  geringen	  Aussichten	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  die	  Chance	  auf	  einen	  angemesseneren	  
Umgang	   mit	   ihrer	   Zukunftsplanung.	   Gemäss	   ihrer	   Einschätzung	   könnten	   die	   in	   Ungewissheit	   ver-‐
brachten	  Jugendjahre	  wahrscheinlich	  besser	  genutzt	  werden,	  wenn	  die	  Chanceneinschätzung	  und	  die	  
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Möglichkeiten	   im	   Falle	   einer	   Rückkehr	   von	   Anfang	   an	   eingehend	   und	   kontinuierlich	   thematisiert	  
würden.	  Sozialberichte	  könnten	   frühzeitig	  ein	   realistisches	  Bild	  über	  die	  Situation	   im	  Herkunftsland	  
ermöglichen	  und	   so	  ein	   relevantes	   Informationselement	   zum	  Entscheidungsprozesse	  über	  Verbleib	  
oder	   Wegweisung	   der	   MNA	   beitragen.	   Die	   Berücksichtigung	   dieser	   Informationen	   ist	   wesentlich,	  
wenn	  das	  Kindeswohl	  bei	  der	  Bestimmung	  von	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  als	  Leitgedanke	  gelten	  
soll.	  Bei	  denjenigen	  MNA,	  welche	  keine	  Fluchtgründe	  im	  Sinne	  des	  Asylgesetzes	  vorzubringen	  haben,	  
kann	  mithilfe	  eines	  Sozialberichtes	  abgeklärt	  werden,	  ob	  eine	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland	  zumutbar	  
wäre	  oder	  eben	  nicht.	  Möglicherweise	  zeigt	  sich	  im	  Bericht	  eine	  Situation	  im	  Herkunftsland,	  welche	  
eine	  angemessene	  Entfaltung	  der	  MNA	  ermöglichen	  würde.	  In	  diesen	  Fällen	  sehen	  die	  meisten	  Fach-‐
personen	  die	  Rückkehrplanung	  als	   langfristige	  Chance	  für	  die	  MNA,	  auch	  wenn	  sie	  nicht	   ihrem	  mo-‐
mentanen	  Wunsch	   entsprechen	   mag.	   Bei	   allen	   MNA	   hingegen	   ist	   denkbar,	   dass	   die	   Abklärungen	  
einen	   Schutzbedarf	   oder	   eine	  Gefährdungssituation	   aufzeigen,	  welche	   den	   schweizerischen	  Behör-‐
den	   und	   den	   professionellen	   Bezugspersonen	   der	  MNA	   vorher	   vielleicht	   nicht	   bekannt	  waren.	   Die	  
InterviewpartnerInnen	   erhoffen	   sich	   demnach	   von	   den	   Sozialberichten	   fundierte	   Informationen,	  
welche	   zur	   Beurteilung	   des	   Kindeswohls	   und	   der	   bestmöglichen	   Zukunftsperspektive	   für	   die	  MNA	  
beitragen.	   Der	   Projektvorschlag	  wird	   als	   eine	   alternative	   Vorgehensweise	  wahrgenommen,	  welche	  
im	  Gegensatz	  zum	  Asylverfahren	  den	  Fokus	  auf	  das	  Kindeswohl	  fördert.	  	  

Nebst	  diesen	  Überlegungen	  äusserten	  sich	  die	  befragten	  Fachpersonen	  auch	  über	  weitere	  spezifische	  
Aspekte	  des	  Projektes,	  welche	  sie	  als	  Chancen	  sehen.	  Insbesondere	  bietet	  das	  Vorgehen	  neue	  Mög-‐
lichkeiten	  für	  den	  Kontakt	  mit	  den	  Herkunftsfamilien	  und	  für	  ihren	  Einbezug	  in	  die	  Zukunftsplanung	  
der	  MNA.	   Im	  Zuge	  der	  Kontaktaufnahme	  mit	  den	  Angehörigen	  können	  sie	  beispielsweise	  angefragt	  
werden,	  ob	  sie	  hilfreiche	  Dokumente	  oder	   Informationen	  zur	  Verfügung	  stellen	  können,	  welche	  für	  
das	  Asylverfahren	  relevant	  wären.	  Die	  Mitwirkung	  der	  Herkunftsfamilien	   im	  Asylverfahren	  kann	  zu-‐
weilen	  ausschlaggebend	  für	  dessen	  Ausgang	  sein,	  zumal	  die	  MNA	  wie	  erwähnt	  oft	  nicht	  alle	  notwen-‐
digen	  Informationen	  über	  eine	  allfällige	  Gefährdungssituation	  kennen.	  Auch	  bei	  der	  Beschaffung	  von	  
Identitätsdokumenten	  und	  anderen	  wichtigen	  Beweismitteln	  im	  Herkunftsland	  können	  die	  Angehöri-‐
gen	  eine	  wichtige	  Rolle	  spielen,	  welche	  durch	  den	  direkten	  Kontakt	  über	  die	  lokalen	  Partnerorganisa-‐
tionen	   des	   SSI	   erleichtert	   würde.	   Vor	   allem	   aber	   betonen	   die	   InterviewpartnerInnen,	   das	   Projekt	  
ermögliche	  durch	  die	  Beteiligung	  von	  professionellen	  Partnern	  vor	  Ort	  eine	  neuartige	  Methodik	  der	  
Zusammenarbeit	   mit	   den	   Herkunftsfamilien.	   In	   der	   bisherigen	   Praxis	   haben	   einige	   Fachpersonen	  
punktuell	  die	  Kommunikation	  mit	  Angehörigen	  der	  MNA	  aufgenommen,	  entweder	  telefonisch	  oder	  
via	  informelle	  Kontaktpersonen	  in	  den	  Herkunftsländern	  (vgl.	  Kapitel	  5.3.1).	  Die	  Methodik	  der	  Sozial-‐
berichte	   hat	   demgegenüber	   wesentliche	   Vorteile:	   Eine	   professionelle	   Organisation,	   welche	   im	   Be-‐
reich	  der	  Kinderrechte	  geschult	  ist	  und	  die	  lokalen	  Bedingungen	  kennt,	  kann	  in	  der	  Zusammenarbeit	  
mit	   den	  Angehörigen	   fundierte	  Qualität	   gewährleisten,	  welche	  über	   eine	   reine	  Abklärungsfunktion	  
hinausgeht.	  Wenn	  dem	  Kontakt	  mit	  den	  Herkunftsfamilien	  genügend	  Zeit	  eingeräumt	  wird,	  kann	  dies	  
einen	  Prozess	  der	  Sensibilisierung	  ermöglichen.	  Die	  befragten	  Fachpersonen	  sehen	  darin	  insbesonde-‐
re	  eine	  Chance	  für	  diejenigen	  Fälle,	  wo	  eine	  Rückkehr	  möglich	  und	  gegebenenfalls	  im	  Sinne	  des	  Kin-‐
deswohls	  ist.	  Folgende	  Themen	  könnten	  im	  Rahmen	  eines	  Informationsprozesses	  mit	  den	  Angehöri-‐
gen	   der	  MNA	   erörtert	   werden:	   die	   Regelungen	   des	   schweizerischen	   Asylsystems,	   die	   Chancenein-‐
schätzung	  auf	  ein	  legales	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  oder	  in	  einem	  anderen	  europäischen	  Land,	  
die	  Realitäten	  eines	  Lebens	  in	  der	  Klandestinität	  sowie	  die	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  der	  MNA	  zur	  
Erwirtschaftung	   eines	   Einkommens	   in	   der	   Schweiz.	   Zudem	  müsste	   die	   konkrete	   Situation	   der	   be-‐
troffenen	  Minderjährigen	   und	   ihre	   Zukunftsaussichten	   in	   der	   Schweiz	   oder	   aber	   im	   Herkunftsland	  
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Gegenstand	  der	  Diskussion	  sein.	  Wie	  im	  Fallbeispiel	  von	  Oumar	  (vgl.	  Kapitel	  4.1)	  besteht	  oft	  Uneinig-‐
keit	   zwischen	  verschiedenen	  Familienmitgliedern	  hinsichtlich	  der	  Zukunftswünsche.	   In	  diesem	  Kon-‐
text	  könnte	  im	  Rahmen	  der	  Sozialberichte	  eine	  professionelle	  Begleitung	  des	  anstehenden	  Entschei-‐
dungs-‐	  und	  Aushandlungsprozesses	  über	  die	   Landesgrenzen	  hinweg	  gewährleistet	  werden.	  Zum	  ei-‐
nen	   kann	   diese	   Beratungs-‐	   und	   Vermittlungsarbeit	   den	   anspruchsvollen	   Kommunikationsprozess	  
innerhalb	  der	  Familien	  unterstützen	  und	  so	  die	  Chancen	  einer	  Einigung	  auf	  die	  bestmögliche	  Option	  
erhöhen.	  Basiert	  ein	  Sozialbericht	  auf	  einer	  solch	  umfassenden	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Herkunfts-‐
familien,	  so	  kann	  er	  auch	  zentrale	  Informationselemente	  für	  eine	  fundierte	  Entscheidungsfindung	  der	  
Fachpersonen	  und	  Behörden	  in	  der	  Schweiz	  liefern.	  In	  dieser	  Hinsicht	  sehen	  die	  InterviewpartnerIn-‐
nen	  im	  Projektvorschlag	  eine	  Chance,	  um	  Brücken	  zu	  schlagen	  zwischen	  den	  Beteiligten	  in	  den	  Her-‐
kunfts-‐	  und	  Aufnahmestaaten.	  

Hilfreich	  kann	  in	  angezeigten	  Fällen	  auch	  die	  Verbindung	  der	  Sozialberichte	  mit	  der	  Planung	  von	  ganz	  
konkreten	  Rückkehrprojekten	  und	  Unterstützungsmöglichkeiten	  sein.	  Wenn	  die	  Flucht	  der	  MNA	  auf-‐
grund	  von	  wirtschaftlicher	  Not	  erfolgte	  und	  die	  Herkunftsfamilie	   in	   finanzieller	  Armut	   lebt,	   ist	  dies	  
unabdingbar,	   wenn	   eine	   Rückkehr	   überhaupt	   zum	   Gegenstand	   der	   Diskussionen	   werden	   soll.	   Die	  
Möglichkeiten	  der	  Rückkehrhilfe	  aus	  der	  Schweiz	  können	  mit	  den	  MNA	  und	  mit	   ihren	  Familien	  be-‐
sprochen	  werden.	   Somit	  würde	   sichergestellt,	   dass	  den	  Angehörigen	  die	   relevanten	   Informationen	  
für	   den	   anstehenden	   Entscheidungsprozess	   vorliegen.	  Mit	   Hilfe	   der	   Partnerorganisationen	   vor	   Ort	  
kann	   zudem	   das	   Potenzial	   allfälliger	   Rückkehrpläne	   beurteilt	   werden.41	   In	   diesem	   Zusammenhang	  
sehen	  die	  befragten	  Fachpersonen	  den	  Projektvorschlag	  auch	  als	  Chance,	  dem	  Leben	  in	  der	  Klandes-‐
tinität	  eine	  alternative	  Handlungsmöglichkeit	  entgegenzusetzen:	  

Über	  kurz	  oder	  lang	  ist	  das	  ja	  nicht	  eine	  wünschenswerte	  Perspektive,	  ein	  illega-‐
les	  Leben	  in	  Europa	  unter	  extrem	  schwierigen,	  zum	  Teil	  menschenverachtenden	  
Umständen.	   Klar,	   wenn	   ein	   Jugendlicher	   sich	   entscheidet:	   ‚Ich	   mache	   das,	   ich	  
ziehe	  das	  durch’,	  ich	  kann	  das	  nicht	  verhindern,	  ich	  gehe	  ja	  nicht	  jemanden	  mel-‐
den	  und	  sage,	  der	  tauche	  jetzt	  unter,	  das	  mache	  ich	  nicht.	  Aber…	  vielleicht,	  wenn	  
man	  diese	  Person	  vorher	   abholen	   kann,	  wenn	  das	   gelingt,	   ist	   das	  hilfreich	  und	  
wenn	  es	  nicht	  gelingt,	  hat	  man	  nichts	  verloren.	  

Falls	  sich	  das	  Einholen	  von	  Sozialberichten	  als	  gängige	  Praxis	  etablieren	  würde,	  ginge	  damit	  eine	  sys-‐
tematische	   Integration	   des	   Kontakts	   zu	   den	   Herkunftsfamilien	   in	   die	   Praxisabläufe	   einher.	   Diesen	  
Aspekt	  beurteilen	  die	   InterviewpartnerInnen	  als	  Vorteil	  des	  Projektvorschlags,	  da	   für	  dieses	  Vorge-‐
hen	  bisher	  keine	  methodische	  Hilfestellung	  existierte.	  Generell	  sehen	  die	  Fachpersonen	  die	  Option,	  
Abklärungen	   durch	   professionelle	   Partnerorganisationen	   in	   den	   Herkunftsländern	   durchführen	   zu	  
lassen,	  als	  Entlastungs-‐	  und	  Unterstützungsangebot	  zur	  Erfüllung	   ihres	  Auftrags.	  Einige	   ihrer	  Aufga-‐
ben	  könnten	  auf	  diesem	  Weg	  delegiert	  und	  von	  kompetenten	  Partnern	  ausgeführt	  werden.	  Eine	  pro-‐
fessionelle	   Systematik	   im	  Umgang	  mit	   den	   Eltern	   von	  MNA	  wäre	   ausserdem	  notwendig,	   um	   ihren	  
Anspruch	  auf	  Anhörung	  zu	  erfüllen,	  wenn	  es	  um	  wesentliche	  Entscheide	  für	  ihre	  Kinder	  geht.	  

5.4.3 Voraussetzungen	  
Die	   befragten	   Fachpersonen	   benennen	  mehrere	   Voraussetzungen,	   welche	   aus	   ihrer	   Sicht	   für	   eine	  
erfolgreiche	  Projektumsetzung	  erfüllt	  sein	  müssen.	  Einige	  dieser	  Bedingungen	  wurden	  bereits	  in	  den	  
vorhergehenden	  Unterkapiteln	  erwähnt:	   So	  halten	  die	   InterviewpartnerInnen	  es	   für	  unumgänglich,	  
die	  Erstellung	  Sozialberichte	  nicht	  ausschliesslich	  auf	  der	  Analyseebene	  anzusiedeln.	  Darüber	  hinaus	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Die	  Rückkehrplanung	  müsste	  selbstredend	  in	  enger	  Koordination	  mit	  den	  bereits	  bestehenden	  Strukturen	  der	  Rückkehrhilfe	  erfolgen.	  
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soll	   auch	  auf	  die	  Kommunikationsarbeit	  mit	   den	  Herkunftsfamilien	   fokussiert	  werden	  und	   in	   ange-‐
zeigten	  Fällen	  sollen	  konkrete	  Rückkehrprojekte	  erarbeitet	  werden	  (vgl.	  Kapitel	  5.4.2).	  	  

Weitere	  Voraussetzungen	  betreffen	  die	   Frage,	   auf	  welche	   Zielgruppen	  unter	  den	  MNA	  das	  Projekt	  
ausgerichtet	   werden	   soll.	   Die	   GesprächspartnerInnen	   betonen,	   Sozialberichte	   sollen	   grundsätzlich	  
nur	  in	  denjenigen	  Fällen	  mandatiert	  werden,	  wo	  es	  im	  Interesse	  der	  betroffenen	  Minderjährigen	  ist.	  
Es	  wird	   somit	   klar	   für	   ein	   gezieltes	  Vorgehen	  plädiert	   –	   es	   sollen	  nicht	   grundsätzlich	   alle	  MNA	  mit	  
dem	  Projekt	  anvisiert	  werden.	  Da	  die	  Situationen	  der	  MNA	  sehr	  individuell	  sind,	  soll	  jeweils	  im	  Einzel-‐
fall	  geklärt	  werden,	   für	  wen	  das	  Einholen	  eines	  Sozialberichtes	  Sinn	  macht.	  Wie	  bei	  allen	  Massnah-‐
men	  soll	  auch	  hier	  die	  Beurteilung	  des	  Kindeswohls	  ausschlaggebend	  sein.	  Anhand	  einiger	  Anhalts-‐
punkte	  kann	  ein	  Überblick	  gewonnen	  werden,	   in	  welchen	  Fällen	  eine	  Projektteilnahme	   indiziert	   ist	  
und	  wann	  tendenziell	  nicht.	   Im	  folgenden	  werden	  als	  erstes	  diejenigen	  Kriterien	  aufgelistet,	  welche	  
in	  den	  betroffenen	  Fällen	  aus	  Sicht	  der	  befragten	  Personen	  eher	  gegen	  die	  Erstellung	  eines	  Sozialbe-‐
richtes	  sprechen:	  

• In	  Ländern,	  welche	  sich	   in	  akuten	  Krisen-‐	  oder	  Kriegssituationen	  befinden,	   ist	  die	  Erstellung	  
von	   Sozialberichten	   aus	   Sicherheitsgründen	  nicht	   umsetzbar.	   Bezeichnend	   ist	   die	   Tatsache,	  
dass	  viele	  MNA	  aus	  diesen	  Ländern	  stammen	  –	  die	  Bedrohung	  an	  Leib	  und	  Leben	  aufgrund	  
ebendieser	   Krisensituationen	   hat	   sie	   zur	   Flucht	   bewogen.	   Die	  Umsetzung	   des	   Projektes	   ist	  
demnach	  bei	  einem	  bedeutenden	  Anteil	  der	  MNA	  nicht	  möglich.	  	  

• Die	  Aussichten	  derselben	  MNA	  auf	  ein	  legales	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  sind	  aufgrund	  
der	  Lage	  in	  ihren	  Herkunftsländern	  intakt.	  Wenn	  sie	  nicht	  als	  Flüchtlinge	  anerkennt	  werden,	  
erhalten	  sie	  in	  der	  Regel	  zumindest	  eine	  vorläufige	  Aufnahme.	  In	  dieser	  Situation	  halten	  die	  
meisten	  befragten	  Fachpersonen	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  nicht	  für	  notwendig,	  weil	  
die	  gewünschte	  Zukunftsperspektive	   in	  der	  Schweiz	  mit	  grosser	  Wahrscheinlichkeit	  eintref-‐
fen	  wird.	  Ausnahmefälle	  sind	  weiter	  unten	  in	  der	  Auflistung	  von	  Kriterien	  zu	  finden,	  welche	  
eine	  Indikation	  zur	  Projektteilnahme	  anzeigen.	  

• Einige	  InterviewpartnerInnen	  sehen	  keine	  Notwendigkeit	  für	  Abklärungen	  in	  den	  Herkunfts-‐
ländern,	  wenn	  die	  betroffenen	  MNA	  offen	  über	  den	  Kontakt	  zu	  ihren	  Angehörigen	  berichten,	  
weil	   die	   gewünschten	   Informationen	   dann	   bei	   Bedarf	   direkt	   über	   die	  MNA	   selbst	   erhoben	  
werden	  könnten.	  	  

In	  den	  folgenden	  Situationen	  erachten	  die	  befragten	  Fachpersonen	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  
in	  den	  Herkunftsländern	  der	  betroffenen	  MNA	  als	  indiziert:	  

• Bei	  MNA	  mit	  geringen	  Aussichten	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	   in	  der	  Schweiz	  wird	  mithilfe	  der	  
Sozialberichte	  die	  Zumutbarkeit	  einer	  allfälligen	  Rückkehr	   ins	  Herkunftsland	  abgeklärt.	  Dies	  
kann	  einerseits	  zur	  Verbesserung	  ihrer	  Chancen	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  füh-‐
ren,	   wenn	   der	   Sozialbericht	   Argumente	   liefert,	   welche	   gegen	   eine	   Rückführung	   sprechen.	  
Andererseits	  kann	  das	  Projekt	  als	  Rahmen	  dienen,	  um	  eine	  allfällige	  Rückkehr	  mit	  den	  MNA	  
selbst	  und	  mit	  ihren	  Angehörigen	  zu	  thematisieren.	  Einige	  der	  befragten	  Fachpersonen	  sehen	  
es	  als	  notwendige	  Voraussetzung	  für	  das	  Gelingen	  des	  Projektes,	  dass	  der	  Fokus	  der	  Sozial-‐
berichte	  ausschliesslich	  auf	  die	  Stärkung	  der	  Zukunftsaussichten	  in	  der	  Schweiz	  gelegt	  wird.	  
Diese	  InterviewpartnerInnen	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  eine	  Rückkehr	  für	  die	  allermeisten	  MNA	  
unter	  keinen	  Umständen	  infrage	  kommt.	  Somit	  würden	  die	  MNA	  eine	  Projektteilnahme	  ab-‐
lehnen,	  wenn	  sie	  den	  Sozialbericht	  als	  Vorabklärung	  für	  eine	  mögliche	  Rückkehr	  deuten.	  
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• Eine	  mögliche	  Zielgruppe	  für	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  wären	  gemäss	  den	  befragten	  
Fachpersonen	   auch	   diejenigen	  MNA,	  welche	   bereits	   alle	   Instanzen	   durchlaufen	   haben	   und	  
eigentlich	   ins	  Herkunftsland	   zurückkehren	  müssten.	  Hier	   könnten	   die	  Abklärungen	   im	  Her-‐
kunftsland	  allenfalls	  bisher	  unbekannte	  Informationselemente	  liefern,	  welche	  der	  bisherigen	  
Auffassung	   der	   Asylbehörden	  widersprechen.	   Die	   befragten	   Fachpersonen	   sehen	   in	   diesen	  
Fällen	  die	  Chance,	  den	  MNA	  anhand	  der	  Sozialberichte	  eine	  Handlungsalternative	  gegenüber	  
dem	  Untertauchen	  in	  die	  Klandestinität	  aufzuzeigen.	  

• Wenn	  ein	  MNA	  den	  Wunsch	  entwickelt,	  ins	  Herkunftsland	  zurück	  zu	  kehren,	  kann	  das	  Projekt	  
diverse	   zentrale	   Funktionen	   erfüllen.	   Die	   lokalen	   Partnerorganisationen	   klären	   die	   Haltung	  
der	  Herkunftsfamilie	  zum	  Rückkehrwunsch	  des	  MNA	  ab	  und	  leisten	  wenn	  nötig	  Informations-‐	  
und	  Vermittlungsarbeit.	  Der	  Sozialbericht	   liefert	  eine	  Grundlage	  zur	  Beurteilung	  der	  Sicher-‐
heitslage	   und	   der	   Zukunftsperspektiven	   im	   Herkunftsland.	   Mit	   Unterstützung	   einerseits	  
durch	   die	   Rückkehrhilfe	   und	   andererseits	   durch	   die	   lokalen	   Partnerorganisationen	  werden	  
konkrete	  Rückkehrprojekte	  geplant.	  

• Wenn	  der	  Aufenthaltsort	  der	  Angehörigen	  von	  MNA	  nicht	  bekannt	  ist,	  stellt	  die	  Suche	  nach	  
der	  Herkunftsfamilie	  der	  erste	  Schritt	  zur	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  dar.	  Damit	  wird	  der	  
Einbezug	  der	  Familie	  in	  die	  Zukunftsplanung	  der	  betroffenen	  MNA	  überhaupt	  ermöglicht.	  Bei	  
einem	   erfolgreichen	  Ausgang	   der	   Suche	   können	   die	  weiteren	   Etappen	   zur	   Erstellung	   eines	  
Sozialberichtes	  erfolgen.	  

• Wenn	  die	  Herkunftsfamilie	  der	  MNA	  sich	  nicht	   im	  Herkunftsland	  und	  nicht	   in	  der	   Schweiz,	  
sondern	  in	  einem	  Drittland	  befindet,	   ist	  die	  Einholung	  eines	  Sozialberichtes	  indiziert.	  Genau	  
wie	  sonst	  im	  Herkunftsland	  wird	  in	  diesen	  Fällen	  die	  Situation	  der	  Herkunftsfamilie	  in	  ihrem	  
Aufenthaltsstaat	   abgeklärt	   und	   die	   Möglichkeit	   einer	   Familienzusammenführung	   wird	   ge-‐
prüft.	  	  

• Abklärungen	  im	  Herkunftsland	  und	  bei	  den	  Angehörigen	  sind	  besonders	  zentral	  bei	  jüngeren	  
Kindern,	  welche	  aufgrund	  ihres	  Alters	  selbst	  nur	  wenige	  oder	  keine	  Aussagen	  über	  die	  Situa-‐
tion	  ihrer	  Herkunftsfamilie	  machen	  können.	  

• Eine	  spezifische	  Zielgruppe	  für	  das	  Projekt	  sind	  diejenigen	  MNA,	  welche	  schon	  sehr	  lange	  in	  
der	  Schweiz	  sind	  und	  die	  Möglichkeit	  haben,	  das	  schweizerische	  Bürgerrecht	  zu	  beantragen.	  
Diese	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  haben	  im	  Herkunftsland	  in	  der	  Regel	  nur	  noch	  entfernte	  Ver-‐
wandte,	  eine	  Rückkehr	  steht	  in	  diesen	  Fällen	  nicht	  zur	  Debatte.	  Für	  die	  Einbürgerung	  in	  der	  
Schweiz	  würden	  die	  betroffenen	  MNA	  eine	  Geburtsurkunde	  aus	  dem	  Herkunftsland	  benöti-‐
gen,	  deren	  Beschaffung	  von	  der	  Schweiz	  aus	  meistens	   schwierig	   ist.	  Hier	  könnten	  die	  Part-‐
nerorganisationen	   und	   die	   verbleibenden	   entfernten	   Verwandten	   in	   den	   Herkunftsländern	  
behilflich	  sein,	  um	  die	  notwendigen	  Dokumente	  für	  eine	  Einbürgerung	  beizubringen.	  In	  die-‐
sen	  Fällen	  würde	  demnach	  die	  Beschaffung	  der	  Dokumente	  gegenüber	  der	  Erstellung	  eines	  
Sozialberichtes	  im	  Vordergrund	  stehen.	  	  

Die	   befragten	   Fachpersonen	   sehen	   es	   demnach	   als	   wichtige	   Voraussetzung	   für	   den	   Projekterfolg,	  
dass	  der	  Bedarf	  nach	  einem	  Sozialbericht	  aus	  dem	  Herkunftsland	  in	  jedem	  Einzelfall	  geprüft	  wird.	  Sie	  
gehen	  davon	  aus,	  dass	  die	  Projektteilnahme	  nur	   in	  angezeigten	  Fällen	  Sinn	  macht	  und	   im	  Interesse	  
der	  MNA	  ist.	  	  

Weitere	  Voraussetzungen	  für	  eine	  gelingende	  Projektumsetzung	  beziehen	  sich	  auf	  den	  institutionel-‐
len	  Bezugsrahmen	  bei	  der	  Erstellung	  von	  Sozialberichten.	  Sie	  betreffen	  demnach	  die	  Rolle	  der	  invol-‐
vierten	  Institutionen,	  wobei	  hauptsächlich	  die	  Funktion	  der	  Asylbehörden	  sowie	  des	  Internationalen	  



	  
MASTER	  IN	  SOZIALER	  ARBEIT	   BERN	  │	  LUZERN	  │	  ST.	  GALLEN	  │	  ZÜRICH	   PATRICIA	  KOCH	  

	  

	   60	  

Sozialdienstes	  als	  ausführende	  Organisation	  thematisiert	  wurden.	  Die	  InterviewpartnerInnen	  beurtei-‐
len	  es	  als	  notwendig,	  dass	  die	  Erstellung	  und	  Beachtung	  von	  Sozialberichten	  auch	  in	  den	  Augen	  der	  
Asylbehörden	  zu	  einer	  weitgehend	  bekannten	  und	  etablierten	  Methodik	  wird.	   Im	  aktuellen	  System	  
gelten	  das	  Asylverfahren	  und	   in	  wenigen	  Fällen	  das	  Härtefallverfahren	  als	  einziger	  Referenzrahmen	  
für	  die	  Bestimmung	  von	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA.	  Die	  bestehenden	  Institutionen	  und	  Verfah-‐
ren	  müssen	  aus	  Sicht	  der	  befragten	  Fachpersonen	  deshalb	  zwingend	  in	  die	  Projektumsetzung	  einbe-‐
zogen	  werden,	  damit	  durch	  die	  Sozialberichte	  effektive	  Resultate	  in	  Bezug	  auf	  die	  Zukunftsgestaltung	  
der	  MNA	  erzielt	  werden	  können.	  Für	  eine	  gelingende	  Umsetzung	  des	  Projektes	  muss	  Vertrauen	  in	  die	  
ausführende	   Institution	   gesetzt	  werden	   –	   einerseits	   durch	   die	   professionellen	   Bezugspersonen	  der	  
MNA,	  welche	  über	  die	  Indikation	  der	  Projektteilnahme	  befinden	  und	  andererseits	  durch	  die	  Asylbe-‐
hörden,	   welche	   die	   Sozialberichte	   im	   Hinblick	   auf	   ihre	   Entscheidungsfindung	   beachten	   sollen.	   Um	  
dieses	  Vertrauen	  zu	  gewinnen,	  hat	  die	  ausführende	  Organisation	  gemäss	  den	  befragten	  Fachperso-‐
nen	  folgende	  Kriterien	  zu	  erfüllen:	  Sie	  muss	  gut	  informiert,	  vernetzt,	  anerkannt	  und	  unabhängig	  sein.	  
Damit	  die	  Resultate	  der	  Berichte	  Beachtung	  finden,	  müssten	  die	  Asylbehörden	  davon	  überzeugt	  sein,	  
dass	  sie	  auf	  neutralen	  und	  differenzierten	  Abklärungen	  beruhen	  und	  dass	  es	  sich	  nicht	  um	  tendenziö-‐
se	   Berichte	   oder	   Gefälligkeitsgutachten	   handelt.	   Des	   Weiteren	   bringen	   die	   InterviewpartnerInnen	  
den	   Aspekt	   der	   Koordination	   unter	   den	   beteiligten	   Fachstellen	   zur	   Sprache.	   Zur	   Vermeidung	   von	  
Leerläufen	  und	  Doppelspurigkeiten	  müsste	  das	  Projekt	  gut	   im	  bestehenden	  System	  verankert	  wer-‐
den.	  Dazu	  gehört	  die	  Abgrenzung	  gegenüber	  anderen	  Anbietern42	  und	  die	  Nutzung	  allfällig	  vorhan-‐
dener	  Ressourcen	  und	  Synergien	  für	  eine	  gewinnbringende	  Zusammenarbeit.	  	  

Als	  grundsätzliche	  Voraussetzung	   für	  die	  Projektteilnahme	  muss	   für	  die	  Fachpersonen	  die	  Finanzie-‐
rungsfrage	  geklärt	  sein:	  Sie	  müssen	  sich	  von	  Anfang	  an	  im	  Klaren	  sein,	  über	  welchen	  Umfang	  an	  Aus-‐
gaben	  sie	  ihrem	  Auftraggeber	  gegenüber	  Rechenschaft	  abzulegen	  haben.	  Die	  InterviewpartnerInnen	  
formulieren	  zudem	  das	  Anliegen,	  selbst	  Fragestellungen	  zur	  Abklärung	  im	  Rahmen	  der	  Sozialberichte	  
einbringen	  zu	  können.	  Auf	  weitere	  Bedingungen	  für	  eine	  gelingende	  Umsetzung	  des	  Projektes,	  wel-‐
che	  sich	  auf	  den	  Einbezug	  der	  MNA	  selbst	  beziehen,	  wird	  im	  folgenden	  Kapitel	  5.5	  eingegangen.	  	  

5.5 Rahmenbedingungen	  

In	  den	  Interviews	  mit	  Fachpersonen	  kam	  regelmässig	  das	  Thema	  zur	  Sprache,	  wie	  die	  Einbindung	  der	  
MNA	  ins	  Projekt	  Sozialberichte	  am	  besten	  gelingen	  kann.	  Nebst	  den	  bereits	  dargestellten	  inhaltlichen	  
Aspekten	   galt	   die	   Aufmerksamkeit	   auch	   den	   notwendigen	   Rahmenbedingungen,	   um	   den	  Weg	   für	  
eine	  optimale	  Partizipation	  zu	  ebnen.	   Im	  vorliegenden	  Kapitel	  werden	  der	  Umgang	  mit	   Informatio-‐
nen,	  die	  zeitliche	  Gestaltung	  der	  Beteiligung	  sowie	  das	  Gesprächssetting	  thematisiert.	  	  

5.5.1 Umgang	  mit	  Informationen	  
Zunächst	  wird	  die	  Frage	  behandelt,	  wie	  der	  Umgang	  mit	  Informationen	  im	  Projekt	  gestaltet	  werden	  
soll,	  damit	  die	  MNA	  sich	  auf	  angemessene	  Weise	  an	  der	  Einholung	  eines	  Sozialberichtes	  beteiligen	  
können.	  Dabei	  spielt	  die	  Fähigkeit	  der	  MNA,	  komplexe	  Sachverhalte	  zu	  verstehen,	  eine	  wesentliche	  
Rolle.	  Sowohl	  das	  Verständnis	  des	  Asylgesetzes	  als	  auch	  die	  Fähigkeit,	  die	  Bedeutung	  der	  Projektteil-‐
nahme	  nachvollziehen	  zu	  können,	  sind	  von	  zentraler	  Relevanz.	  Ob	  das	  Verständnis	  der	  MNA	  so	  weit	  
gedeihen	  kann,	  dass	   ihre	  Beteiligung	  am	  Projekt	  der	  Sozialberichte	  gelingt,	   ist	  unter	  den	  befragten	  
Fachpersonen	  umstritten.	  Die	  einen	  sind	  eher	  skeptisch,	  die	  anderen	  halten	  es	   für	  durchaus	   realis-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  Folgende	  Anbieter	  wurden	  genannt:	  Der	  Suchdienst	  des	  Schweizerischen	  Roten	  Kreuzes,	  die	  Rückkehrhilfe	  des	  BFM	  sowie	   ihren	  Part-‐
nern,	  der	  Direktion	  für	  Entwicklung	  und	  Zusammenarbeit	  (DEZA)	  und	  der	  Internationalen	  Organisation	  für	  Migration	  (IOM).	  



	  
MASTER	  IN	  SOZIALER	  ARBEIT	   BERN	  │	  LUZERN	  │	  ST.	  GALLEN	  │	  ZÜRICH	   PATRICIA	  KOCH	  

	  

	   61	  

tisch,	  dass	  die	  Bedeutung	  des	  Projekts	  anhand	  einer	  qualitativ	  guten	  Erklärung	  veranschaulicht	  wer-‐
den	  kann.	  Als	  wesentlich	  wird	  dabei	  die	  Prozesshaftigkeit	  gesehen:	  es	  muss	  demnach	  genug	  Zeit	  auf-‐
gewendet	  werden	  für	  einen	  kontinuierlichen	  und	  adressatengerechten	  Kommunikationsprozess.	  	  

Laut	  den	   InterviewpartnerInnen	  wissen	  die	  allermeisten	  MNA	  bei	   ihrer	  Einreise	   in	  die	  Schweiz	  bes-‐
tenfalls	  bruchstückhaft	  über	  die	  Regelungen	  des	  Asylrechts	  Bescheid.	  Abgesehen	  davon,	  dass	  es	  ge-‐
nerell	   für	  Minderjährige	  aufgrund	   ihres	  Alters	  eine	  Herausforderung	   ist,	  ein	  Rechtssystem	   in	  seiner	  
gesamten	   Komplexität	   nachzuvollziehen,	   kommen	   bei	   den	   MNA	   weitere	   erschwerende	   Faktoren	  
hinzu.	  Ihre	  Lebenserfahrungen	  vor	  der	  Einreise	  in	  die	  Schweiz	  beziehen	  sich	  auf	  rechtliche,	  politische	  
und	   kulturelle	   Systeme,	  welche	   sich	   in	   der	   Regel	   in	   beträchtlichem	  Ausmass	   vom	   schweizerischen	  
Kontext	  unterscheiden.	  Die	  Vorbildung	  der	  MNA,	  ihre	  persönliche	  Reife	  und	  Reflexionsfähigkeit	  wer-‐
den	  als	  wichtige	  Aspekte	  eingeschätzt,	  welche	  ihre	  Fähigkeit	  zu	  verstehen	  beeinflussen.	  Gemäss	  Ein-‐
schätzung	  der	  befragten	  Fachpersonen	  führt	   fehlendes	  Verständnis	  bei	  vielen	  MNA	  zu	  einem	  allge-‐
meinen	  Gefühl	  der	  Bedrohung	  (vgl.	  Kapitel	  5.4.1):	  Wenn	  sie	  die	  Funktionsweise	   ihrer	  neuen	  Umge-‐
bung	   im	  Aufnahmeland	  und	   insbesondere	  die	  an	  sie	  gestellten	  Ansprüche	  nicht	  zu	  erfassen	  vermö-‐
gen,	  sind	  sie	  auf	  einer	  grundsätzlichen	  Ebene	  überfordert.	  Als	  Reaktion	  auf	  die	  Überforderungssitua-‐
tion	  entsteht	  ein	  ständiges	  Bedürfnis	  zum	  Selbstschutz	  und	  eine	  generelle	  Unsicherheit	  darüber,	  wel-‐
che	   Personen	   und	   Informationen	   Vertrauen	   verdienen.	   Dies	   verdeutlicht	   erneut	   die	   fundamentale	  
Bedeutung	  des	  Vertrauens	   (vgl.	   Kapitel	   5.3.1).	  Gemäss	  den	   InterviewpartnerInnen	   ist	  der	  Grad	  des	  
Vertrauens	   zwischen	   den	  MNA	   und	   ihren	   Bezugspersonen	   ausschlaggebend	   für	   den	   Erfolg	   von	   In-‐
formationsarbeit.	  Ob	  Verständnis	  geschaffen	  werden	  kann	  oder	  nicht	   ist	  also	  abhängig	  von	  der	  Be-‐
ziehung	  zwischen	  dem	  MNA	  und	  der	  Person,	  welche	  die	  Inhalte	  vermittelt.	  Eine	  Fachperson	  äussert	  
sich	  zu	  dieser	  Thematik	  wie	  folgt:	  

Das	  Verstehen,	  das	  läuft	  wie	  in	  der	  Schule,	  das	  läuft	  glaube	  ich	  wirklich	  über	  die	  
Beziehung,	   oder.	  Worauf	   sie	   sich	   einlassen.	   Und	   einige	   bräuchten	   sicher	   SEHR	  
viel	  mehr	  Erklärungen	  als	  andere,	  aber	   ich	  glaube	  es	  müsste	  wirklich	  über	  eine	  
Vertrauensperson,	  nicht	  im	  asylrechtlichen	  Sinn,	  sondern	  im	  Beziehungssinn	  ge-‐
meint,	  irgendwie	  laufen,	  über	  irgendeine	  Schlüsselperson	  im	  Leben	  von	  dieser…	  
von	   dem	   Kind	   oder	   dem	   Jugendlichen,	   jemand	   der	   nicht	   nur	   über	   die	  Worte,	  
sondern	  auch	  über	  die	  Beziehung	  erklären	  kann,	  dass	  das…	  in	  einem	  geschützten	  
Rahmen	  passiert.	  

Mit	  dem	  „geschützten	  Rahmen“	  ist	  eine	  weitere	  zentrale	  Voraussetzung	  angesprochen,	  welche	  von	  
allen	   befragten	   Fachpersonen	   als	   unabdingbar	   bezeichnet	  wurde:	   Die	   Projektbeteiligung	   der	  MNA	  
kann	  nur	  erreicht	  werden,	  wenn	  der	  Prozess	  vertraulich	  behandelt	  wird	  und	  wenn	  der	  Entscheid	  zur	  
Verwendung	  des	  Sozialberichtes	  bei	  den	  MNA	  selbst	   liegt.	  Zudem	  wird	  die	  Frage	  aufgeworfen,	  wel-‐
che	  Personen	  sich	  für	  die	  Vermittlung	  der	  Projektinformationen	  eignen.	   Idealerweise	  würde	  es	  sich	  
um	   jemanden	  handeln,	  der	  das	  Vertrauen	  der	  MNA	  bereits	  gewonnen	  hat.	  Ob	  der	  Bezug	  zwischen	  
dieser	   Person	   und	   den	  MNA	   professioneller	   oder	   privater	   Natur	   ist,	   wird	   dabei	   als	   nebensächlich	  
gesehen.	  

Als	  weitere	  wesentliche	  Grundlage	  für	  die	  Beteiligung	  der	  MNA	  am	  Projekt	  Sozialberichte	  wird	  eine	  
transparente	   Kommunikation	   über	   die	   Kompetenzen	   der	   involvierten	   Stellen	   genannt.	   Dies	   gilt	   als	  
notwendiger	  Aspekt,	  damit	  die	  MNA	  sich	  eine	  Meinung	  über	   ihre	  Projektteilnahme	  bilden	  können.	  
Dazu	   gehört	   eine	   klare	  Mitteilung	   über	   den	   vorgesehenen	  Umgang	  mit	   erhaltenen	   Informationen,	  
insbesondere	   den	   Sozialberichten.	   Gemeint	   ist	   zudem	   auch	   eine	   verständliche	   Erklärung	   über	   die	  
Rolle	  des	  Internationalen	  Sozialdienstes,	  genau	  so	  wie	  dies	  auch	  in	  Bezug	  auf	  die	  Rolle	  der	  professio-‐
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nellen	   Bezugspersonen	   notwendig	   ist.	   Insbesondere	   gilt	   es	   den	  MNA	   zu	   verstehen	   zu	   geben,	   dass	  
weder	  der	  SSI	  noch	  die	  involvierten	  Fachpersonen	  behördliche	  Entscheidungskompetenzen	  über	  die	  
Zukunft	  ihres	  Aufenthaltsrechts	  in	  der	  Schweiz	  verfügen.	  

5.5.2 Zeitpunkt	  
An	  dieser	  Stelle	  wird	  die	  Frage	  erörtert,	   zu	  welchem	  Zeitpunkt	  die	  Möglichkeit	  der	  Erstellung	  eines	  
Sozialberichtes	  mit	  den	  MNA	  thematisiert	  werden	  soll.	   Im	  Zuge	  der	  empirischen	  Erhebung	  hat	  sich	  
gezeigt,	  dass	  dies	  nicht	  einfach	  zu	  beantworten	  ist:	  Wesentliche	  Gründe	  sprechen	  für	  eine	  möglichst	  
frühe	   Thematisierung	   –	   ebenso	   bedeutsam	   sind	   aber	   die	   Argumente,	   welche	   das	   Vorbringen	   des	  
Projektvorschlags	   zu	   einem	   späteren	   Zeitpunkt	   nahelegen.	   Im	   folgenden	   werden	   die	   Äusserungen	  
der	  befragten	  Fachpersonen	  dargelegt,	  welche	  dieses	  Spannungsfeld	  aufzeigen.	  

Ein	  zentraler	  Aspekt,	  der	  eine	  frühzeitige	  Thematisierung	  erschweren	  oder	  verhindern	  kann,	   ist	  das	  
bereits	  mehrfach	  erwähnte	  Vertrauensverhältnis	   zwischen	  den	  MNA	  und	   ihren	  professionellen	  Be-‐
zugspersonen	  (vgl.	  Kapitel	  5.1.2,	  5.3.1	  und	  5.5.1).	  Alle	  InterviewpartnerInnen	  betonen,	  dass	  viel	  Zeit	  
vergeht,	  bis	  die	  MNA	  ihnen	  gegenüber	  Vertrauen	  fassen,	  falls	  es	  überhaupt	  so	  weit	  kommt.	  Wenn	  die	  
Fachpersonen	   jedoch	   den	  MNA	   das	   Projekt	   Sozialberichte	   verständlich	  machen	   und	   näherbringen	  
sollen,	  ist	  Vertrauen	  als	  Basis	  für	  die	  Beratungsarbeit	  notwendig.	  Ebenfalls	  erschwerend	  für	  den	  Auf-‐
bau	  einer	  Vertrauensbeziehung	  wirkt	  sich	  die	  fehlende	  Stabilität	  aus,	  die	  mit	  einem	  laufenden	  Asyl-‐
verfahren	  einhergeht.	  Die	  anhaltende	  Ungewissheit	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Zukunftsperspektiven	  ist	  somit	  
hinderlich	   für	   eine	   frühe	   Projektteilnahme.	   Eine	   befragte	   Bezugsperson	   umschreibt	   den	   üblichen	  
Umgang	  der	  MNA	  mit	  der	  unsicheren	  Situation	  mit	  dem	  Ausdruck:	  „Dann	  schaue	  ich	  dann	  weiter...“.	  
In	   dieser	   Aussage	   zeigt	   sich,	   dass	   viele	  MNA	   sich	   von	   einem	   vermutlich	   anstehenden	   Negativent-‐
scheid	   distanzieren	   und	   sich	   stattdessen	   auf	   ihre	   aktuelle	   Lebenssituation	   konzentrieren.	   Die	   Zu-‐
kunftsplanung	  wird	  aussen	  vor	  gelassen,	  weil	  sich	  durch	  einen	  negativen	  Asylentscheid	  alles	  wieder	  
ändern	  kann.	  Die	  Phase	  des	  Abwartens	  auf	  den	  Asylentscheid	  kann	  auch	  als	  eine	  Gelegenheit	  erlebt	  
werden,	   zur	   Ruhe	   zu	   kommen	  und	   sich	   auf	   die	   Schule	   und	  Ausbildung	   zu	   konzentrieren	   –	   obwohl	  
auch	  dies	  durch	  die	  grundlegende	  Instabilität	  der	  Aufenthaltssituation	  erschwert	  ist.	  Der	  Projektvor-‐
schlag	   kann	   als	   Störung	   dieser	   Ruhephase	   empfunden	  werden,	   weil	   er	   den	  MNA	   eine	   aktive	   Aus-‐
einandersetzung	  mit	   ihrer	  Zukunftsplanung	  nahelegt	  und	  so	  die	  Konfrontation	  mit	  einer	  allfällig	  un-‐
angenehmen	   Realität	   erzwingt.	   Nach	   dem	   Erhalt	   eines	   negativen	   Asylentscheids	   hingegen	   würde	  
gemäss	  den	  Fachpersonen	  die	  Bereitschaft	  der	  MNA	  für	  eine	  Projektteilnahme	  sicherlich	  ansteigen,	  
weil	  sich	  dann	  mit	  Nachdruck	  die	  Frage	  nach	  Alternativen	  stellt.	  

Andererseits	  fragen	  sich	  die	  InterviewpartnerInnen,	  ob	  sich	  mit	  einer	  ganz	  frühzeitigen	  Intervention	  
verhindern	  liesse,	  dass	  das	  Asylverfahren	  zur	  „Schiene“	  wird	  (vgl.	  Kapitel	  5.1.2).	  Gemäss	  den	  befrag-‐
ten	  Fachpersonen	  wird	  es	   im	  Verlauf	  der	  Zeit	  und	  mit	  zunehmender	  Dauer	  des	  Asylverfahrens	  fort-‐
laufend	   schwieriger,	   einmal	   eingebrachte	   Identitätsangaben	   zu	   revidieren	   -‐	   zum	   einen	   wegen	   des	  
Risikos,	  dass	  die	  Glaubwürdigkeit	  gegenüber	  den	  Asylbehörden	   leidet,	   zum	  anderen	  weil	  es	   für	  die	  
MNA	  einen	  Gesichtsverlust	  gegenüber	  ihren	  Bezugspersonen	  bedeuten	  kann.	  Die	  Fachpersonen	  ge-‐
hen	  deshalb	  davon	  aus,	  dass	  frühzeitig	  aufgezeigte	  Handlungsalternativen	  eine	  grössere	  Aussicht	  auf	  
Erfolg	  haben.	  Würde	  der	  Projektvorschlag	  bereits	  kurz	  nach	  der	  Einreise	  und	  falls	  möglich	  schon	  vor	  
der	  Erstbefragung	  mit	  den	  MNA	  besprochen,	  so	  könnte	  allenfalls	  der	  Bildung	  von	  Doppelidentitäten	  
entgegengewirkt	  werden.	  Zumindest	  wären	  die	  MNA	  so	  von	  Anfang	  an	  über	  ihre	  Optionen	  informiert	  
und	   könnten	   bei	   Bedarf	   auch	   zu	   einem	   späteren	   Zeitpunkt	   auf	   das	   Angebot	   zurückkommen.	   Die	  
meisten	   InterviewpartnerInnen	   betonen,	   dass	   eine	   frühe	   Thematisierung	   auch	   den	   Vorteil	   bieten	  
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würde,	  sich	  mit	  den	  realistischen	  Chancen	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  auseinanderzuset-‐
zen.	  Auf	  dieser	  Basis	  könnte	  das	  Thema	  Zukunftsperspektiven	  dann	  in	  einem	  kontinuierlichen	  Prozess	  
thematisiert	  werden,	  anstatt	  es	  zu	  meiden	  aufgrund	  der	  damit	  einhergehenden	  Ängste.	  Auch	  wenn	  
man	  vom	  Asylverfahren	  her	  denkt,	  sprechen	  alle	  Argumente	  für	  eine	  frühzeitige	  Erstellung	  der	  Sozi-‐
alberichte.	   Laut	   den	   befragten	   JuristInnen	   ist	   die	   Plausibilität	   der	   Informationen	   und	   Beweismittel	  
aus	  Sicht	  der	  Asylbehörden	  jeweils	  höher,	  desto	  früher	  sie	  eingebracht	  werden.	  Relevant	  ist	  in	  dieser	  
Hinsicht	   auch	   die	  Wartezeit	   zwischen	   der	  Mandatierung	   und	   dem	   Erhalt	   der	   Sozialberichte:	  Wenn	  
der	  Auftrag	   für	  einen	  Sozialbericht	   zum	  Beispiel	  erst	  während	  eines	  Beschwerdeverfahrens	  erfolgt,	  
wird	   das	   Bundesverwaltungsgericht	   eine	   allfällige	   Abklärung	   innert	   nützlicher	   Frist	   erwarten.	   Die	  
Erstellung	  von	  Sozialberichten	  nimmt	  jedoch	  einige	  Zeit	  in	  Anspruch,	  insbesondere	  wenn	  die	  Zusam-‐
menarbeit	  mit	  den	  Herkunftsfamilien	  als	  Prozess	  verstanden	  wird	  (vgl.	  Kapitel	  5.4.2).	  Dies	  spricht	  für	  
einen	  frühzeitiges	  Einbringen	  des	  Projektvorschlags	  gegenüber	  den	  MNA,	  damit	  der	  Sozialbericht	  ins	  
Asylverfahren	  eingebracht	  werden	  kann,	  wenn	  die	  Betroffenen	  sich	  dafür	  entscheiden.	  

Die	  befragten	  Fachpersonen	  ziehen	  aus	  dieser	  Ausgangslage	  den	  Schluss,	  dass	  der	  Zeitpunkt	  des	  Pro-‐
jektvorschlags	  jeweils	   im	  individuellen	  Fall	  bestimmt	  werden	  sollte.	  Sie	  räumen	  dem	  Zeitfaktor	  eine	  
wesentliche	  Rolle	  ein	  und	  halten	  es	  für	  angebracht,	  den	  Umgang	  damit	  in	  der	  Projektgestaltung	  gut	  
abzuwägen.	  	  

5.5.3 Setting	  der	  Beteiligung	  
In	   der	   Folge	  wird	   anhand	   der	   Aussagen	   der	   befragten	   Fachpersonen	   untersucht,	   welcher	   Rahmen	  
eine	  angemessene	  Projektbeteiligung	  der	  MNA	  gewährleisten	  kann.	  In	  diesem	  Kontext	  werden	  einige	  
Grundvoraussetzungen	   der	   Partizipation	   thematisiert,	   zudem	  werden	   die	   Rolle	   der	   professionellen	  
Bezugspersonen	  sowie	  die	  Gestaltung	  des	  Gesprächssettings	  besprochen.	  

Einige	   InterviewpartnerInnen	  machen	   auf	   die	   Gefahr	   aufmerksam,	   dass	   eine	  Mitsprache	   der	  MNA	  
nur	  vordergründig	  ermöglicht	  werden	  könnte.	  Wenn	  die	  Meinung	  der	  MNA	  im	  Zuge	  der	  Zukunftspla-‐
nung	   nicht	   in	   ausreichendem	  Mass	   ernst	   genommen	  wird,	   kann	   dies	   paternalistische	   Züge	   anneh-‐
men:	  Entscheidungen	  können	  über	  den	  Kopf	  der	  Betroffenen	  hinweg	  getroffen	  werden.	  Die	  Partizi-‐
pation	  der	  MNA	  ist	  laut	  den	  Fachpersonen	  nur	  dann	  angemessen,	  wenn	  sie	  mit	  der	  Erstellung	  eines	  
Sozialberichtes	   einverstanden	   sind,	   das	  Vorgehen	  und	   seine	  Bedeutung	   gut	   verstanden	  haben	  und	  
wenn	  sie	  während	  des	  Prozesses	  jederzeit	  mitreden	  und	  bei	  Bedarf	  die	  Beteiligung	  auch	  abbrechen	  
können.	  Die	  Berücksichtigung	  der	  Meinung	  der	  MNA	  bei	   jedem	  einzelnen	  Schritt	   ihrer	   Zukunftsge-‐
staltung	   wird	   somit	   als	   grundsätzliche	   Bedingung	   für	   eine	   gelungene	   Projektentwicklung	   genannt.	  
Dabei	  haben	  alle	  beteiligten	  Professionellen	  stets	  zu	  beachten,	  dass	  die	  Meinungsbildung	  der	  MNA	  
prozesshaften	   Charakter	   hat	   –	   im	  Verlauf	   der	   Projektbeteiligung	  muss	   demnach	   regelmässig	   über-‐
prüft	  werden,	  ob	  es	  Veränderungen	  in	  Bezug	  auf	  den	  Entschluss	  für	  oder	  gegen	  eine	  Projektteilnah-‐
me	  gegeben	  hat.	  Dies	  ist	  insbesondere	  im	  Vorfeld	  der	  Projektbeteiligung	  relevant,	  in	  derjenigen	  Pha-‐
se	  also,	  wenn	  die	  professionellen	  Bezugspersonen	  die	  MNA	  über	  die	  Möglichkeit	  der	  Erstellung	  eines	  
Sozialberichtes	   informieren.	  Die	   Fachpersonen	  haben	  die	  MNA	   im	  darauffolgenden	   Entscheidungs-‐
prozess	   kontinuierlich	   zu	   unterstützen,	   indem	   sie	   ihnen	   stets	   als	   GesprächspartnerInnen	   zur	   Seite	  
stehen.	  	  

Auch	  im	  Rahmen	  des	  Erstgesprächs	  zur	  Mandatierung	  des	  Sozialberichtes	  gibt	  es	  gemäss	  den	  befrag-‐
ten	  Fachpersonen	  einiges	  zu	  beachten,	  damit	  die	  Beteiligung	  der	  MNA	  gelingen	  kann.	  Unerlässlich	  ist	  
die	  Anwesenheit	  von	  mindestens	  einer	  Vertrauensperson	  der	  betroffenen	  MNA,	  wenn	  sie	  erstmals	  
einer	   Fachperson	   des	   Internationalen	   Sozialdienstes	   begegnen,	   um	   über	   die	   Funktionsweise	   und	  
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Bedeutung	  der	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  zu	  sprechen.	  Da	  sowohl	  die	  Person	  als	  auch	  die	  Insti-‐
tution	  und	  auch	  der	  Projektvorschlag	  den	  MNA	  bisher	  unbekannt	  waren	  und	  sie	  somit	  neues	  Terrain	  
betreten,	  ist	  die	  Anwesenheit	  einer	  vertrauten	  Person	  angezeigt.	  Bedenkt	  man	  die	  bereits	  erwähnten	  
schwierigen	   Rahmenbedingungen	   des	   Vertrauensaufbaus,	   wird	   deutlich,	   dass	   die	   Gestaltung	   des	  
Erstgesprächs	  nicht	  angemessen	  und	  wohl	  auch	  nicht	  zielführend	  wäre,	  wenn	  die	  MNA	  damit	  auf	  sich	  
alleine	  gestellt	  wären.	  Welche	  Bezugspersonen	  an	  dem	  Gespräch	  teilnehmen	  sollen,	  hängt	  von	  den	  
Beziehungen	   der	  MNA	   ab	   und	   ist	   somit	   von	   Fall	   zu	   Fall	   neu	   zu	   beurteilen.	  Das	   Erstgespräch	   sollte	  
gemäss	  den	  Fachpersonen	   im	   Idealfall	   in	  einer	  den	  MNA	  vertrauten	  Umgebung	  stattfinden,	  wo	  sie	  
sich	  wohlfühlen.	   Da	   die	  Muttersprache	   der	   allermeisten	  MNA	   nicht	   einer	   schweizerischen	   Landes-‐
sprache	   entspricht,	   ist	   der	   Umgang	  mit	   sprachlicher	   Kommunikation	   ein	   wichtiger	   Faktor	   für	   eine	  
gelungene	   Gesprächsgestaltung.	   Im	   Vorfeld	   der	   Erstgespräche	   gilt	   es	   mit	   den	   professionellen	   Be-‐
zugspersonen	   zu	   klären,	   ob	   DolmetscherInnen	   beigezogen	   werden	   sollen.	   Wie	   das	   folgende	   Zitat	  
einer	   befragten	   Fachperson	   aufzeigt,	   kann	   auch	   beim	   Einsatz	   von	   ÜbersetzerInnen	   vorhandenes	  
Misstrauen	  den	  Gesprächserfolg	  beeinträchtigen:	  

Ich	  stelle	  fest,	  dass	  wenn	  die	  Übersetzer	  aus	  dem	  Herkunftsland	  kommen,	  kann	  
ich	  mir	  vorstellen,	  dass	  es	  nicht	  unproblematisch	  ist,	  also	  dass	  ein	  UMA	  vielleicht	  
etwas	   anderes	   erzählt,	   als	   er	   bei	   den	   Asylbehörden	   erzählt	   hat,	   weil	   er	   damit	  
rechnen	  muss,	  dass	  das	  dann	  weitergeht.	  Obwohl,	   ich	  weiss,	  diese	  Leute	  haben	  
alle	   Verschwiegenheitspflicht,	   aber	   ich	   denke	   in	   der	   Realität	   muss	   man	   sich	  
nichts	  vormachen,	  dass	  dann	  manchmal	  doch	  das	  eine	  oder	  andere	  durchsickert,	  
auch	  wenn	  das	   für	   die	   Betroffenen	  Konsequenzen	  hat.	   Aber	   da	   ist	   einfach	  das	  
Misstrauen	  der	  Leute	  relativ	  gross,	  also	  das	  nehme	  ich	  manchmal	  wahr.	  Ich	  habe	  
auch	   schon	   bei	   UMAs	   eine	   Dolmetscherin	   eingeladen	   und	   dann	   habe	   ich	   ge-‐
merkt,	  das	  funktioniert	  jetzt	  nicht,	  zum	  Beispiel	  wollte	  mir	  der	  Dolmetschdienst	  
einen	   50-‐jährigen	  Mann	   als	  Übersetzer	   für	   einen	   16-‐Jährigen	   schicken.	  Und	  da	  
musste	  ich	  sagen,	  der	  ist	  vielleicht	  sprachlich	  in	  Ordnung,	  aber	  dieser	  Junge	  wird	  
nichts	  sagen,	  wenn	  dieser	  ältere	  Mann	  da	  ist,	  den	  er	  als	  Respektsperson	  ansieht.	  	  

Nebst	  der	  Vertrauensfrage	  gilt	  es	  demnach	  auch	  andere	  Kriterien	  zu	  beachten,	  damit	  der	  Einsatz	  der	  
DolmetscherInnen	   die	   Kommunikation	   tatsächlich	   erleichtert	   –	   genannt	   wurden	   Kriterien	   wie	   das	  
Alter,	  das	  Geschlecht	  und	  die	  Ethnie,	  insbesondere	  aber	  die	  neutrale	  und	  professionelle	  Haltung	  der	  
dolmetschenden	   Person.	   Auch	  wenn	   die	  MNA	  eine	   schweizerische	   Landessprache	   oder	   Englisch	   in	  
ausreichendem	  Mass	  beherrschen,	  um	  ohne	  Übersetzung	  am	  Erstgespräch	  teilzunehmen,	  gilt	  es	  auf	  
einen	   adäquaten	   Sprachgebrauch	   zu	   achten,	  welcher	   der	   sprachlichen	   Kompetenz	   der	  MNA	   ange-‐
passt	  ist.	  	  

6 DISKUSSION	  UND	  SCHLUSSFOLGERUNGEN	  
Die	  Resultate	  der	  empirischen	  Erhebung	  mit	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  zeichnen	  ein	  
Bild	  ihres	  Erfahrungswissens	  in	  Bezug	  auf	  die	  Fragestellung.	  Im	  folgenden	  Kapitel	  werden	  die	  Ergeb-‐
nisse	   diskutiert	   und	   im	   Lichte	   der	   Erkenntnisse	   aus	   dem	   Theorieteil	   analysiert.	   Einleitend	  wird	   die	  
Rolle	   der	  MNA	   bei	   der	   Erstellung	   von	   Sozialberichten	   untersucht.	   Darauf	   folgen	   eine	   Analyse	   der	  
Implikationen	  des	  Asylverfahrens	  sowie	  eine	  Abhandlung	  über	  die	  Funktion	  der	  professionellen	  Be-‐
zugspersonen	  von	  MNA	  im	  Projekt.	  Nach	  der	  Auswertung	  von	  Chancen,	  Risiken	  und	  Voraussetzungen	  
für	  die	  Projektentwicklung	  wird	  in	  einem	  kurzen	  Fazit	  Bilanz	  gezogen.	  Am	  Ende	  der	  einzelnen	  Unter-‐
kapitel	  findet	  sich	  jeweils	  eine	  Zusammenstellung	  der	  zentralen	  Implikationen	  für	  die	  Projektentwick-‐
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lung,	  welche	  aus	  den	  Erkenntnissen	  abgeleitet	  wurden.	  Mit	  einem	  Ausblick	  auf	  weiterführende	  Fra-‐
gestellungen	  wird	  die	  Master-‐Thesis	  abgerundet.	  	  

6.1 Rolle	  der	  MNA	  

In	  der	  Auswertung	  der	  Interviews	  mit	  Fachpersonen	  haben	  sich	  die	  zentralen	  Kriterien	  herauskristal-‐
lisiert,	  welche	   für	  MNA	   im	  Hinblick	   auf	   ihre	   Zukunftsgestaltung	  und	   insbesondere	   in	  Bezug	  auf	  die	  
Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  aus	   ihrem	  Herkunftsland	  eine	  Rolle	  spielen:	  Es	  sind	  dies	  erstens	  die	  
Zukunftswünsche	   der	  MNA,	   zweitens	   die	   Rahmenbedingungen	   des	   Asylverfahrens,	   in	   dem	   sie	   sich	  
befinden	  und	  drittens	   ihre	  Einschätzung	  der	  Aussichten	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	   in	  der	  Schweiz.	   In	  
der	  empirischen	  Erhebung	  wurde	  deutlich,	  dass	  äussere	  Einflüsse	  bei	  der	  Meinungsbildung	  der	  MNA	  
von	  wesentlicher	  Bedeutung	  sind.	  Die	  Rolle	  der	  MNA	  im	  Projekt	  Sozialberichte	  lässt	  sich	  deshalb	  nur	  
unter	  Berücksichtigung	  der	  Einflüsse	  ihrer	  Familien	  und	  sozialen	  Netzwerke,	  der	  Organisatoren	  ihrer	  
Flucht	  und	  ihrer	  professionellen	  Bezugspersonen	  in	  der	  Schweiz	  analysieren.	  Im	  vorliegenden	  Kapitel	  
werden	  die	  zentralen	  Erkenntnisse	  in	  Bezug	  auf	  die	  genannten	  Themen	  diskutiert.	  Die	  Implikationen	  
des	  Asylverfahrens	  werden	  separat	  im	  Kapitel	  6.2	  behandelt.	  

Es	  fällt	  auf,	  dass	  alle	  InterviewpartnerInnen	  in	  einem	  ersten	  Schritt	  vom	  grundlegenden	  Wunsch	  der	  
MNA	  nach	  einem	  langfristigen	  Aufenthalt	  in	  der	  Schweiz	  sprechen.	  Die	  unbegleiteten	  Minderjährigen	  
haben	  nicht	  ohne	  Grund	  vielerlei	  Hürden	  und	  Gefahren	  überwunden,	  um	  bis	  in	  die	  Schweiz	  zu	  gelan-‐
gen.	  Es	  ist	  somit	  nicht	  weiter	  erstaunlich,	  dass	  die	  überwiegende	  Mehrzahl	  der	  MNA	  ihre	  Zukunft	  in	  
der	  Schweiz	  zu	  gestalten	  gedenkt.	  Damit	  verbunden	  ist	  die	  Hoffnung	  auf	  ein	  sicheres,	  glückliches	  und	  
selbständiges	  Leben.	  Viele	  MNA	  wünschen	  sich	  darüber	  hinaus,	   ihre	  im	  Herkunftsland	  verbliebenen	  
Angehörigen	  finanziell	  zu	  unterstützen,	  um	  auch	  ihnen	  eine	  Verbesserung	  der	  Lebensqualität	  zu	  er-‐
möglichen.	   Diese	   Ausgangslage	   könnte	   die	   Abklärung	   der	   bestmöglichen	   Zukunftsperspektive	   für	  
MNA	  müssig	  erscheinen	  lassen,	  wenn	  man	  a	  priori	  davon	  ausgeht,	  dass	  ein	  langfristiger	  Aufenthalt	  in	  
der	  Schweiz	  auf	  jeden	  Fall	  dem	  Wohl	  des	  Kindes	  am	  ehesten	  entspricht.	  Auf	  den	  zweiten	  Blick	  jedoch	  
wird	  deutlich,	  dass	  diese	  erste	  Analyse	  nur	  ein	  oberflächliches,	  nicht	  ganz	  realitätsgetreues	  Bild	  von	  
den	  Zukunftswünschen	  der	  MNA	  abgibt.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  des	  Gesprächs	  berichteten	  alle	  befrag-‐
ten	  Fachpersonen	  von	  Nuancen	  oder	  Gegenbeispielen.	  Bei	  genauerem	  Hinsehen	  zeigt	   sich	  deutlich	  
die	   Zerrissenheit	   der	  unbegleiteten	  Minderjährigen	   zwischen	   ihrem	  Herkunfts-‐	   und	  Aufnahmeland.	  
Die	  Sehnsucht	  nach	  einem	  Leben	   im	  Kreise	  der	  Angehörigen	  und	  nach	  einer	  vertrauten	  Umgebung	  
begleitet	  die	  meisten	  MNA	  ständig	  und	  lässt	  sie	  ihren	  Wunsch	  nach	  einer	  Zukunft	  in	  der	  Schweiz	  hin-‐
terfragen.	  Einige	  unter	  ihnen	  entwickeln	  im	  Lauf	  der	  Zeit	  einen	  starken	  Rückkehrwunsch	  –	  ob	  dieser	  
Wunsch	  auch	  umsetzbar	  ist,	  hängt	  weitgehend	  von	  der	  Sicherheitslage	  und	  den	  möglichen	  Zukunfts-‐
perspektiven	  im	  Herkunftsland	  sowie	  von	  Haltung	  der	  Herkunftsfamilie	  ab.	  Manchmal	  entspricht	  der	  
Wunsch	  nach	  einer	  Zukunft	  in	  der	  Schweiz	  nicht	  einem	  Bedürfnis	  der	  MNA	  selbst,	  sondern	  entsteht	  
vielmehr	  aufgrund	  eines	  Pflichtgefühls	  gegenüber	  der	  Familie,	  zu	  deren	  Existenzsicherung	  die	  MNA	  
beizutragen	  haben.	  In	  anderen	  Fällen	  sind	  es	  nicht	  die	  MNA	  selbst,	  sondern	  eher	  ihre	  professionellen	  
Bezugspersonen,	  welche	   die	   Frage	   nach	   einer	  möglichen	   Rückkehr	   ins	   Herkunftsland	   in	   den	   Raum	  
stellen	  –	  dann	  nämlich,	  wenn	  sie	  zum	  Schluss	  kommen,	  die	  MNA	  seien	  in	  der	  Schweiz	  gefährdet	  und	  
eine	  Rückkehr	  wirke	  sich	  langfristig	  positiv	  auf	  die	  Zukunftsgestaltung	  der	  MNA	  aus.	  Trotz	  dieser	  Aus-‐
führungen	  bleibt	  die	  Ausgangslage	  bestehen,	  dass	  die	  meisten	  MNA	  –	  zumindest	  vordergründig	  –	  in	  
der	  Schweiz	  bleiben	  möchten.	  Für	  diese	  MNA	  kann	  der	  Projektvorschlag	  die	  Furcht	  auslösen,	  es	  gehe	  
bei	  der	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  primär	  um	  die	  Abklärung	  einer	  möglichen	  Rückführung.	  
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Bezüglich	  der	  Zukunftsvorstellungen	  der	  MNA	  stellt	  sich	  ausserdem	  die	  Frage,	  wie	  realistisch	  sie	   im	  
Kontext	   der	   in	   der	   Schweiz	   geltenden	   Gesetze	   und	   Rechtsprechung	   sind.	   Vielen	   MNA	   bleibt	   der	  
Wunsch	  auf	  ein	  langfristiges	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  verwehrt,	  wenn	  sie	  keine	  Fluchtgründe	  
vorbringen	  oder	   glaubhaft	  machen	   können,	  welche	   dem	  Asylgesetz	   entsprechen.	  Die	   Einschätzung	  
der	  MNA,	  was	   ihre	   Aussichten	   auf	   einen	   Aufenthaltstitel	   in	   der	   Schweiz	   anbelangt,	   schwankt	   zwi-‐
schen	   Zuversicht	   und	   Hoffnungslosigkeit.	   Die	   Ambivalenz	   der	   Chanceneinschätzung	   illustriert	   bei-‐
spielhaft	  die	  Unsicherheit	  in	  Bezug	  auf	  die	  Zukunftsperspektiven	  als	  grundsätzliche	  Schwierigkeit	  der	  
Lebenslage	  der	  MNA.	  Es	   ist	   anzunehmen,	  dass	  die	  Chanceneinschätzung	   sich	  auch	  auf	  die	  Teilnah-‐
mebereitschaft	  der	  MNA	  am	  Projekt	  Sozialberichte	  auswirkt:	  In	  Momenten	  des	  Zweifelns	  ist	  ein	  Teil-‐
nahmeentscheid	   wahrscheinlicher	   als	   in	   einer	   Phase	   voller	   Zuversicht	   auf	   ein	   langfristiges	   Aufent-‐
haltsrecht	  in	  der	  Schweiz.	  In	  den	  letzteren	  Momenten	  ist	  die	  Hoffnung	  primär	  auf	  das	  Asylverfahren	  
ausgerichtet	  und	  die	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  im	  Herkunftsland	  kann	  die	  Angst	  auslösen,	  dass	  
die	  Chancen	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  sich	  dadurch	  vermindern.	  	  

Zusammenfassend	  lässt	  sich	  festhalten,	  dass	  sowohl	  die	  Zukunftsvorstellungen	  als	  auch	  die	  Chancen-‐
einschätzung	  der	  MNA	  nicht	  als	  statische	  Zustände,	  sondern	  vielmehr	  als	  Prozesse	  zu	  verstehen	  sind,	  
welche	  sich	   im	  Lauf	  der	  Zeit	  und	  auch	  durch	  Kommunikation	  mit	  wichtigen	  Referenzpersonen	  wei-‐
terentwickeln.	   Die	   diskutierten	   Aspekte	  machen	   deutlich,	   dass	   der	  Wunsch	   auf	   einen	   langfristigen	  
Aufenthalt	  in	  der	  Schweiz	  weniger	  offensichtlich	  ist,	  als	  es	  der	  erste	  Eindruck	  oft	  vermuten	  lässt.	  Zu-‐
dem	  entspricht	  dieser	  Wunsch	  oft	  nicht	  den	  real	  existierenden	  Möglichkeiten	  und	  er	  wird	  in	  einigen	  
Fällen	  als	  nicht	  dem	  Wohl	  des	  Kindes	  dienlich	  beurteilt.	   Eine	  Abklärung	  darüber,	  wo	  den	  MNA	  die	  
bestmöglichen	  Zukunftsperspektiven	  geboten	  werden	  können,	  ist	  demnach	  sehr	  wohl	  angezeigt.	  

Schlussfolgerungen:	  	  

è Viele	  MNA	  möchten	  ihre	  Zukunft	   in	  der	  Schweiz	  gestalten	  und	  werden	  sich	  dann	  für	  die	  Er-‐
stellung	  eines	  Sozialberichtes	  entscheiden,	  wenn	  sie	  sich	  davon	  Argumente	  für	  ein	  langfristi-‐
ges	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  versprechen.	  Der	  Projektvorschlag	  kann	  jedoch	  auch	  die	  
Furcht	  auslösen,	  es	  gehe	  primär	  um	  die	  Abklärung	  einer	  möglichen	  Rückführung.	  

è  Bei	  genauerem	  Hinsehen	  zeigt	  sich,	  dass	  die	  MNA	  zwischen	  ihrem	  Herkunfts-‐	  und	  Aufnahme-‐
land	   hin	   und	   hergerissen	   sind.	   Ihre	   Zukunftsvorstellungen	   sind	   ambivalent	   und	   schwanken	  
zwischen	  hier	  und	  dort.	  Einige	  MNA	  würden	  im	  Grunde	  genommen	  gerne	  zurückkehren,	  aber	  
sie	  können	  oder	  dürfen	  es	  nicht.	  	  

è  Der	  Wunsch	  der	  MNA	  nach	  einem	  langfristigen	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  entspricht	  oft	  
nicht	  den	  Möglichkeiten	  in	  der	  Realität.	  Die	  Unsicherheit	  in	  Bezug	  auf	  die	  Zukunftsperspekti-‐
ven	  ist	  als	  grundlegende	  Schwierigkeit	  prägend	  für	  die	  Lebenslage	  der	  MNA.	  

è  Die	  Zukunftsvorstellungen	  der	  MNA	  und	  auch	  ihre	  Einschätzungen	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Aussich-‐
ten	   auf	   ein	  Aufenthaltsrecht	   in	   der	   Schweiz	   sind	   als	   Prozesse	   zu	   verstehen,	  welche	   sich	   im	  
Laufe	   der	   Zeit	   weiterentwickeln	   und	   welche	   massgeblich	   durch	   Kommunikation	   mit	   Refe-‐
renzpersonen	  beeinflusst	  werden.	  	  

è  Der	  Prozess	  der	  Mandatierung	  eines	  Sozialberichtes	  aus	  dem	  Herkunftsland	  bietet	  die	  Gele-‐
genheit	   einer	   vertieften	   Auseinandersetzung	   mit	   den	   vorhandenen	   Optionen	   für	   die	   Zu-‐
kunftsplanung.	  	  
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6.2 Implikationen	  des	  Asylverfahrens	  

Das	  duale	  Zulassungssystem	  der	  schweizerischen	  Migrationspolitik	  führt	  dazu,	  dass	  der	  einzige	  Weg	  
zu	   einem	   langfristigen	   Aufenthaltsstatus	   in	   der	   Schweiz	   für	   Personen	   von	   ausserhalb	   der	   EU	   oder	  
EFTA	  über	  ein	  Asylgesuch	  führt	  (vgl.	  Kapitel	  2.3;	  BFM,	  2012;	  AuG	  und	  AsylG).43	  Das	  Asylverfahren	  gibt	  
folglich	   die	   Rahmenbedingungen	   vor,	   welche	   über	   das	   Aufenthaltsrecht	   und	   somit	   über	   die	   Zu-‐
kunftsperspektiven	  von	  MNA	  bestimmen.	  Die	  empirische	  Erhebung	  hat	  den	  Befund	  aus	  der	  Theorie	  
verdeutlicht,	   dass	  der	  Abklärungsprozess	  des	  Asylverfahrens	  den	  Ansprüchen	  der	  Kinderrechtskon-‐
vention	  nicht	  genügt	  (vgl.	  Kapitel	  2.5).	  Betroffen	  sind	  insbesondere	  die	  folgenden	  Anforderungen	  an	  
eine	  dauerhafte	   Zukunftsperspektive	   für	  MNA,	  welche	  durch	  das	  Asylverfahren	  nicht	   oder	   nicht	   in	  
ausreichendem	  Mass	  gewährleistet	  werden:	  	  

• Die	  Suche	  nach	  einer	  geeigneten	  Zukunftsperspektive	  hat	  sich	  an	  der	  Definition	  des	  Kindes-‐
wohls	  im	  individuellen	  Fall	  zu	  orientieren	  (vgl.	  UNHCR,	  2011,	  S.	  50).	  

• Die	  Möglichkeit	  einer	  Zusammenführung	  mit	  der	  Familie	  muss	  unverzüglich	  geprüft	  werden	  
(vgl.	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  des	  Kindes,	  2005,	  S.	  19).	  	  

• Eine	  sorgfältige	  Einschätzung	  der	  Situation	  im	  Herkunftsland	  ist	  ein	  notwendiges	  Element	  zur	  
Bestimmung	   des	   Kindeswohls	   und	   zur	   Prüfung	   einer	   Familienzusammenführung	   (vgl.	  
Drammeh,	  2011;	  SCEP,	  2012;	  UNHCR,	  2008	  und	  2011).	  Von	  zentraler	  Bedeutung	  sind	  dabei	  
die	   Ansichten	   und	   Möglichkeiten	   der	   Familie	   hinsichtlich	   der	   Zukunftsplanung	   des	   Kindes	  
(vgl.	  Bussien,	  2010,	  S.	  67).	  	  

Die	  Rahmenbedingungen	  des	  Asylverfahrens	  sind	  in	  vielfacher	  Hinsicht	  nicht	  förderlich	  für	  die	  Einhal-‐
tung	   dieser	   zentralen	   Voraussetzungen	   für	   den	   Umgang	   mit	   MNA.	   So	   ist	   das	   Asylverfahren	   aus-‐
schliesslich	  auf	  die	  Prüfung	  von	  Asylgründen	  ausgerichtet	  und	  enthält	  keinen	  der	  oben	  aufgeführten	  
Aspekte	  in	  systematischer	  Weise.	  Wie	  sich	  in	  der	  Auswertung	  der	  empirischen	  Erhebung	  gezeigt	  hat,	  
können	   im	   Kontext	   des	   Asylverfahrens	   Doppelidentitäten	   entstehen,	   welche	   die	   Suche	   nach	   einer	  
nachhaltigen	  Zukunftsperspektive	  für	  MNA	  zusätzlich	  erschweren.	  Diese	  Dynamik	  entsteht	  vor	  allem	  
aufgrund	  der	  für	  MNA	  geltenden	  Tatsache,	  dass	  ein	  Asylgesuch	  faktisch	  den	  einzig	  realistischen	  Zu-‐
gang	   zu	  einem	  Aufenthaltsrecht	   in	  der	   Schweiz	  darstellt.	  Viele	  der	  MNA,	  welche	   in	  der	   Schweiz	   zu	  
bleiben	  beabsichtigen,	  aber	  die	  Vorgaben	  des	  Asylrechts	  nicht	  erfüllen	  oder	  nicht	  zu	  erfüllen	  glauben,	  
lassen	  sich	  deshalb	  im	  Rahmen	  einer	  Überlebensstrategie	  darauf	  ein,	  ihre	  persönlichen	  Geschichten	  
dem	  Asylrecht	   anzupassen.	   Dabei	  werden	   sie	  massgeblich	   durch	   Instruktionen	   von	   ihren	   Familien,	  
anderen	  Asylsuchenden	  oder	  auch	  von	  Schleppern	  beeinflusst.	  Alle	  befragten	  Fachpersonen	  bestäti-‐
gen,	   in	   ihrem	  Berufsalltag	  mit	   dieser	  Dynamik	   konfrontiert	   zu	   sein	   und	   schildern	   insbesondere	   die	  
Konsequenzen	  in	  Bezug	  auf	  den	  Umgang	  der	  MNA	  mit	  den	  Themen	  Herkunftsfamilie	  und	  Zukunfts-‐
planung.	  Demnach	  teilen	  viele	  MNA	  keine	  Informationen	  über	  ihre	  Familie,	  weil	  sie	  befürchten,	  an-‐
dernfalls	   ihr	   Asylverfahren	   zu	   gefährden.	   Ein	   laufendes	   Asylverfahren	   bedeutet	   für	   die	   MNA	   eine	  
grundsätzliche	  Unsicherheit	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Zukunft.	  Laut	  den	  InterviewpartnerInnen	  wird	  die	  Aus-‐
einandersetzung	  mit	  den	  Optionen	  der	  Zukunftsgestaltung	  während	  der	  Dauer	  des	  Asylverfahrens	  oft	  
ausser	   Acht	   gelassen,	   weil	   vieles	   vom	   ausstehenden	   Asylentscheid	   abhängt.	   Das	   Gefühl	   der	   Unsi-‐
cherheit	  wird	  jeweils	  verstärkt,	  wenn	  im	  Asylverfahren	  unzutreffende	  Angaben	  gemacht	  wurden:	  die	  
betroffenen	  MNA	  leben	  in	  ständiger	  Angst	  vor	  dem	  Auffliegen	  und	  den	  unbekannten,	  aber	  gefürch-‐
teten	  Konsequenzen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Ausnahmen	  gelten	  nur	  für	  diejenigen	  Personen,	  welche	  die	  Bedingungen	  für	  einen	  Familiennachzugs	  erfüllen	  und	  für	  hoch	  qualifizierte	  
Fachkräfte	  (vgl.	  BFM,	  2012;	  AuG).	  
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Zusätzlich	  belastet	  wird	  diese	  Dynamik	  durch	  die	  Vorgabe	  des	  Asylgesetzes,	  wonach	  die	  Glaubhaf-‐
tigkeit	  der	  vorgebrachten	  Asylgründe	  zentral	   ist,	  wenn	  keine	  schriftlichen	  Nachweise	  vorliegen	  (vgl.	  
AsylG	  Art.7).	  Aufgrund	  dieser	  Bestimmung	  wird	  die	  Stimmigkeit	  der	  Aussagen	  von	  MNA	  jeweils	  einer	  
kritischen	  Beurteilung	  durch	  die	  Asylbehörden	  unterzogen.	  Wenn	  Widersprüche	  in	  ihren	  Schilderun-‐
gen	  auszumachen	  sind	  und	  insbesondere	  wenn	  sie	  von	  einmal	  vorgebrachten	  Aussagen	  abweichen,	  
ist	   ihre	  Plausibilität	  grundsätzlich	   infrage	  gestellt.	  Wird	  ein	  Asylgesuch	  als	  unglaubhaft	  beurteilt,	   so	  
führt	  dies	  zu	  einem	  negativen	  Asylentscheid.	  Diese	  Entscheide	  beruhen	  nicht	  auf	  konkreten	  Informa-‐
tionen	  über	  die	  Situation	  der	  MNA	   in	   ihren	  Herkunftsländern,	   sondern	   lediglich	  auf	  einer	  Einschät-‐
zung	  der	  Glaubhaftigkeit	  ihrer	  Aussagen.	  Einer	  allfälligen	  Rückführung	  der	  MNA	  müsste	  jedoch	  zwin-‐
gend	   eine	   detaillierte	   Abklärung	   im	   Herkunftsland	   vorausgehen,	   welche	   Auskunft	   über	   die	   Sicher-‐
heitslage,	  die	  familiäre	  Situation	  und	  die	  konkreten	  Zukunftsperspektiven	  gibt	  (vgl.	  SCEP,	  2012,	  S.	  29).	  
Zudem	  trägt	  diese	  Praxis	  der	  Asylbehörden	  der	  Realität	  nicht	  Rechnung,	  dass	  ein	  natürliches	  Aussa-‐
geverhalten	  Anpassungen	  und	  Änderungen	  der	  Schilderungen	  involviert	  (vgl.	  Kapitel	  5.1.2).	  

Der	  Vorschlag,	   einen	   Sozialbericht	   im	  Herkunftsland	  erstellen	   zu	   lassen,	   kann	   somit	  bedrohlich	   auf	  
diejenigen	  MNA	  wirken,	  welche	  ein	  Aufdecken	  von	  unzutreffenden	  Angaben	  befürchten,	  was	  wiede-‐
rum	  ihre	  Erfolgschancen	  im	  Asylverfahren	  erheblich	  verringern	  würde.	  Die	  Kompatibilität	  des	  Projek-‐
tes	  mit	  dem	  Asylverfahren	  ist	  folglich	  infrage	  gestellt,	  sofern	  man	  ausschliesslich	  auf	  diejenigen	  Fälle	  
fokussiert,	  wo	  Doppelidentitäten	  eine	  Rolle	   spielen.	  Werden	  hingegen	  korrekte	  Angaben	  durch	  die	  
Asylbehörden	  angezweifelt,	  so	  kann	  ein	  Sozialbericht	  als	  Beleg	  für	  die	  vorgebrachte	  Argumentation	  
dienen,	  zum	  Beispiel	  im	  Fall	  einer	  Gefährdungssituation	  oder	  wenn	  als	  Grundlage	  zur	  Beurteilung,	  ob	  
eine	  Rückkehr	  sich	  mit	  dem	  Kindeswohl	  vereinbaren	  lässt	  oder	  nicht.	  	  

Es	   lässt	  sich	  das	  Fazit	  ziehen,	  dass	  die	  aktuelle	  Praxis	   im	  Umgang	  mit	  MNA	  den	  oben	  ausgeführten,	  
durch	  die	  Kinderrechte	  vorgegebenen	  Voraussetzungen	  nicht	  gerecht	  wird.	  Weder	  die	  gezielte	  Orien-‐
tierung	  am	  Kindeswohl,	  noch	  die	  rasche	  Prüfung	  einer	  Familienzusammenführung	  oder	  das	  Einholen	  
von	   spezifischen	   Informationen	   aus	   dem	  Herkunftsland	  werden	   im	   Asylverfahren	   systematisch	   ge-‐
fördert.	  Die	  Einhaltung	  der	  Kinderrechte	  ist	  somit	  in	  den	  aktuellen	  Asylverfahren	  von	  MNA	  nicht	  ge-‐
währleistet.	  Es	   fragt	  sich,	  wie	  diesem	  Missstand	  mithilfe	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftslän-‐
dern	  begegnet	  werden	  kann.	  Das	   Instrument	  der	  Sozialberichte	  bringt	  die	  notwendigen	  Vorausset-‐
zungen	  mit,	  um	  die	  drei	  oben	  genannten	  Voraussetzungen	  für	  den	  Umgang	  mit	  MNA	  zu	  gewährleis-‐
ten.	  Um	  den	  Weg	  für	  eine	  erfolgreiche	  Umsetzung	  zu	  ebnen,	  ist	  jedoch	  eine	  Klärung	  des	  Verhältnis-‐
ses	   zwischen	   dem	   Asylverfahren	   und	   dem	   Projekt	   der	   Sozialberichte	   unumgänglich.	   Ein	   spezielles	  
Augenmerk	   muss	   auch	   dem	   Umgang	   mit	   allfälligen	   Doppelidentitäten	   gelten,	   da	   sie	   die	   Projek-‐
tumsetzung	  erschweren	  können.	  Denkbar	  wäre	  die	  Schaffung	  einer	  alternativen	  Abklärungsmethodik	  
für	   unbegleitete	   Minderjährige,	   bei	   der	   das	   Kindeswohl	   als	   ausschlaggebendes	   Kriterium	   gilt.	   Die	  
Erstellung	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  von	  MNA	  könnte	  ergänzend	   zum	  Asylver-‐
fahren	  erfolgen,	   so	  dass	  die	   Zukunftsperspektiven	   im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	   eruiert	  würden,	   ohne	  
dabei	  den	  asylrechtlichen	  Schutzbedarf	  ausser	  Acht	  zu	  lassen.	  Die	  Schaffung	  eines	  Aufenthaltsstatus	  
für	   MNA,	   welcher	   nebst	   allfälligen	   Asylgründen	   auch	   auf	   Basis	   von	   anderweitigen	   ausgewiesenen	  
Bedürfnissen	  ausgesprochen	  werden	  kann,	  könnte	  der	  Angst	  der	  unbegleiteten	  minderjährigen	  Asyl-‐
suchenden	  vor	  einem	  allfälligen	  Aufdecken	  von	  Doppelidentitäten	  etwas	  entgegensetzen.	  Würde	  sich	  
ein	  entsprechendes	  Verfahren	  etablieren,	  so	  könnte	  dies	  eine	  neue	  Ausgangslage	  für	  die	  MNA	  schaf-‐
fen,	   in	  der	  die	  Überlebensstrategie	  der	  Doppelidentitäten	  nicht	  mehr	  notwendig	  wäre.	  Dies	  wiede-‐
rum	  würde	  die	  Abklärung	  und	  Beurteilung	  des	  Kindeswohls	  erleichtern	  beziehungsweise	   in	  einigen	  
Fällen	  überhaupt	  erst	  ermöglichen.	  Eine	  unabdingbare	  Voraussetzung	   für	  einen	  derartigen	  Paradig-‐



	  
MASTER	  IN	  SOZIALER	  ARBEIT	   BERN	  │	  LUZERN	  │	  ST.	  GALLEN	  │	  ZÜRICH	   PATRICIA	  KOCH	  

	  

	   69	  

menwechsel	   ist	   die	   Anerkennung	   des	   Änderungsbedarfs	   und	   Unterstützung	   bei	   der	   Projektumset-‐
zung	  durch	  die	  schweizerischen	  Asylbehörden.	  	  

Schlussfolgerungen:	  

è Ein	  Asylgesuch	  ist	  für	  MNA	  faktisch	  der	  einzig	  realistische	  Zugang	  zu	  einem	  langfristigen	  Auf-‐
enthaltsrecht	   in	   der	   Schweiz.	   Im	   Rahmen	   des	   Asylverfahrens	   verwenden	   einige	  MNA	  Dop-‐
pelidentitäten	  als	  Überlebensstrategie	  –	  das	  heisst	  sie	  passen	  ihre	  persönlichen	  Geschichten	  
dem	  Asylrecht	  an,	  um	  die	  Aussichten	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  zu	  steigern.	  Dabei	  werden	  die	  
MNA	  von	  ihren	  Angehörigen	  und	  Bekannten	  oder	  von	  Schleppern	  instruiert.	  

è Die	  Folge	  der	  Doppelidentitäten	  ist	  eine	  ständige	  Angst	  vor	  dem	  Aufdecken	  der	  unzutreffen-‐
den	  Angaben.	  Werden	  die	  ursprünglichen	  Angaben	  einmal	   revidiert,	   ist	  die	  Plausibilität	  der	  
MNA	  in	  den	  Augen	  der	  Asylbehörden	  grundsätzlich	  infrage	  gestellt,	  was	  zu	  einem	  negativen	  
Asylentscheid	   führen	   kann.	  Die	   betroffenen	  MNA	   können	  den	   Projektvorschlag	   deshalb	   als	  
bedrohlich	  wahrnehmen.	  

è Das	  Thema	  Herkunftsfamilie	  wird	  manchmal	   tabuisiert,	  weil	  die	  MNA	  fürchten,	  die	  Existenz	  
eines	   familiären	   Netzes	   im	   Herkunftsland	   könne	   auf	   eine	   Rückführung	   hinauslaufen.	   Diese	  
Ausgangslage	  mindert	  die	  Bereitschaft	  der	  betroffenen	  MNA	  zur	  Erstellung	  von	  Sozialberich-‐
ten	  aus	  dem	  Herkunftsland.	  

è Ein	  laufendes	  Asylverfahren	  bedeutet	  für	  die	  MNA	  eine	  grundsätzliche	  Unsicherheit	  in	  Bezug	  
auf	   ihre	   Zukunft.	   Die	   Auseinandersetzung	  mit	   den	   Zukunftsperspektiven	  wird	  während	   des	  
Asylverfahrens	  oft	  verdrängt.	  

è Die	  Einhaltung	  der	  Kinderrechte	  ist	   in	  der	  aktuellen	  Praxis	  der	  Asylverfahren	  von	  MNA	  nicht	  
gewährleistet,	  weil	  die	  folgenden	  Faktoren	  kein	  integraler	  Bestandteil	  des	  Abklärungsprozes-‐
ses	   sind:	  die	   systematische	  Orientierung	  am	  Kindeswohl	  bei	  der	  Bestimmung	  der	   Zukunfts-‐
perspektiven	  von	  MNA,	  die	  rasche	  Prüfung	  einer	  Familienzusammenführung	  und	  das	  Einho-‐
len	  von	  spezifischen	  Informationen	  über	  die	  individuelle	  Situation	  im	  Herkunftsland.	  	  

è Die	  Umsetzung	  des	  Projektes	  Sozialberichte	  hat	  nur	  mit	  der	  Anerkennung	  und	  dem	  Rückhalt	  
der	  Asylbehörden	  Aussicht	  auf	  Erfolg.	   Es	   gilt	  deshalb	  die	  Rolle	  der	  Asylbehörden	   sowie	  das	  
Zusammenspiel	   zwischen	  dem	  Erstellen	   von	   Sozialberichten	  und	  dem	  Asylverfahren	   zu	   klä-‐
ren.	  	  

6.3 Rolle	  der	  Fachpersonen	  	  

Diverse	  Hindernisse	  wirken	  sich	  erschwerend	  auf	  die	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihren	  
professionellen	  Bezugspersonen	  aus.	  Zum	  einen	  sind	  da	  die	  erlebten	  Trennungen	  sowie	  die	  aufgrund	  
des	   laufenden	   Asylverfahrens	   instabile	   Lebenssituation,	  welche	   das	   Zulassen	   von	   Vertrauensbezie-‐
hungen	  generell	  beeinträchtigen	  können.	  Zum	  anderen	  hat	  die	  Überlebensstrategie	  der	  Doppeliden-‐
titäten	  einen	   tabuisierenden	  Effekt	   auf	  essenzielle	   Themenbereiche	  wie	  den	  Kontakt	   zu	  Herkunfts-‐
familie	   und	   die	   Zukunftsgestaltung.	   Die	  Wirkung	   der	   beratenden	   Tätigkeit	   der	   Fachpersonen	   wird	  
begrenzt	  durch	  den	  massgeblichen	  Einfluss	  von	  anderen	  wichtigen	  Referenzpersonen	  auf	  den	  Mei-‐
nungsbildungsprozess	  der	  MNA.	  Die	  Anweisungen	  von	  Verwandten	  und	  Bekannten	  warnen	  die	  MNA	  
oft	   vor	   dem	  Preisgeben	   von	   Informationen	   gegenüber	   den	   schweizerischen	  Behörden.	   Vor	   diesem	  
Hintergrund	   ist	   der	  Vertrauensaufbau	  gegenüber	  den	  professionellen	  Bezugspersonen	  nicht	   selbst-‐
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verständlich	  –	  trotz	  deren	  Versprechen,	  jegliche	  Informationen	  vertraulich	  zu	  behandeln	  und	  nicht	  an	  
die	  Asylbehörden	  weiterzuleiten.	  Im	  Zuge	  der	  empirischen	  Untersuchung	  hat	  sich	  erwiesen,	  dass	  die	  
Thematik	   des	   Vertrauens	   als	   Querschnittthema	   zu	   verstehen	   ist,	   das	   in	   allen	   für	   die	   Fragestellung	  
relevanten	  Kategorien	   eine	  Rolle	   spielt.	   In	   Bezug	   auf	   den	   Projektvorschlag	   bedeutet	   dies,	   dass	   der	  
Zugang	   zu	  den	  MNA	  nur	  über	   vertraute	  Personen	  erschlossen	  werden	  kann,	  welche	  eine	  Brücken-‐
funktion	  zu	  den	  MNA	  einnehmen	  können.	  Aufgrund	  ihres	  beruflichen	  Auftrags	  und	  ihrem	  kontinuier-‐
lichen	  Kontakt	  mit	  den	  MNA	  eignen	  sich	  die	  befragten	  Fachpersonen	  für	  diese	  Rolle	  –	  jedoch	  ist	  auch	  
ihr	  Zugang	  zu	  den	  MNA	  aufgrund	  der	  beschriebenen	  Faktoren	  erschwert.	  Es	  wäre	  zu	  prüfen,	  ob	  zu-‐
sätzlich	  zu	  den	  professionellen	  Bezugspersonen	  auch	  Schlüsselpersonen	  aus	  der	  Diaspora	  beigezogen	  
werden	  könnten.44	  	  

In	  der	  Auswertung	  der	  Interviews	  wurde	  deutlich,	  dass	  sich	  den	  Fachpersonen	  trotz	  der	  erschweren-‐
den	   Umstände	   vielfältige	   und	   realistische	  Möglichkeiten	   zur	   Unterstützung	   der	  MNA	   bei	   ihrer	   Zu-‐
kunftsgestaltung	   bieten.	   Im	   Zentrum	   steht	   dabei	   insbesondere	   die	   Informationsvermittlung,	   Bera-‐
tung	   und	   Diskussion	   über	   Zukunftsperspektiven	   und	   deren	   Implikationen.	   Im	   Rahmen	   der	   Zusam-‐
menarbeit	  über	  längere	  Zeit	  hinweg	  kann	  sich	  manchmal	  ein	  Austausch	  über	  Themen	  eröffnen,	  wel-‐
che	  die	  Bezugspersonen	  anfänglich	  als	   tabuisiert	  wahrnahmen.	  Zu	  diesen	  wesentlichen	  Themenbe-‐
reichen	  gehören	  der	  Umgang	  mit	  der	  Herkunftsfamilie	  und	  ihre	  Beteiligung	  an	  der	  Zukunftsplanung	  
der	   MNA.	   In	   dieser	   Hinsicht	   sehen	   die	   InterviewpartnerInnen	   die	   Erstellung	   von	   Sozialberichten	  
durch	  professionelle	  Partner	  in	  den	  Herkunftsländern	  als	  grosse	  Chance	  für	  eine	  Weiterentwicklung	  
der	   Kooperation	   mit	   den	   Angehörigen	   der	   MNA	   in	   denjenigen	   Fällen,	   wo	   eine	   Kontaktaufnahme	  
möglich	  ist.	  Eine	  weitere	  wichtige	  Funktion	  der	  professionellen	  Bezugspersonen	  ist	  die	  Beratung	  der	  
MNA	  in	  Bezug	  auf	  Chancen	  und	  realistische	  Zukunftsoptionen.	  Wenn	  sich	  abzeichnet,	  dass	  die	  MNA	  
kein	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  erhalten	  werden,	  gehört	  das	  Ausarbeiten	  von	  konkreten	  Optio-‐
nen	   im	   Hinblick	   auf	   eine	  mögliche	   Rückkehr	   als	   integraler	   Bestandteil	   zu	   dieser	   Arbeit.	   Auch	   hier	  
können	  die	  Partner	  vor	  Ort	  im	  Rahmen	  der	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  ergänzend	  zu	  den	  Fachper-‐
sonen	   wirken.	   Schliesslich	   gehört	   es	   zu	   den	   Aufgaben	   der	   TrägerInnen	   von	   vormundschaftlichen	  
Mandaten,	  sich	  ein	  Bild	  über	  das	  Wohl	  des	  Kindes	  zu	  machen	  –	  einerseits	  in	  der	  aktuellen	  Lebensla-‐
ge,	  andererseits	  auch	  in	  Bezug	  auf	  die	  Zukunftsperspektiven.	  In	  den	  Interviews	  hat	  sich	  gezeigt,	  welch	  
heikle	  Herausforderung	  sich	  den	  Fachpersonen	  stellt,	  wenn	  ihre	  Einschätzung	  des	  Kindeswohls	  nicht	  
mit	  der	  aktuellen	  Ansicht	  der	  MNA	  übereinstimmt.	  Die	  InterviewpartnerInnen	  berichten	  beispielhaft	  
von	  MNA,	  welche	   das	   Ziel	   eines	   langfristigen	   Aufenthalts	   in	   der	   Schweiz	   anstreben,	   was	   aber	   aus	  
Sicht	  der	  Fachpersonen	  nicht	  zu	   ihrem	  Besten	  wäre.	   In	  diesen	  Fällen	  hat	  eine	  Güterabwägung	  nach	  
möglichst	  objektiven	  Kriterien	  zu	  erfolgen	  (vgl.	  Pärli,	  2009,	  S.	  87),	  wobei	  konkrete	  Informationen	  aus	  
dem	  Herkunftsland	  der	  MNA	  als	   Informationselement	   für	   eine	   fundierte	  Beurteilung	  der	   Zukunfts-‐
perspektiven	  im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	  unabdingbar	  sind.	  Bei	  der	  Projektbeteiligung	  der	  Fachperso-‐
nen	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  sie	  jeweils	  von	  Beginn	  an	  Klarheit	  über	  die	  Finanzierungsfragen	  bei	  der	  Er-‐
stellung	  von	  Sozialberichten	  benötigen.	  Zudem	  gilt	  es	  in	  angezeigten	  Fällen	  die	  Rollenteilung	  gegen-‐
über	  der	  Rückkehrberatung	  zu	  beachten	  und	  letztere	  auch	  in	  die	  Projektentwicklung	  mit	  einzubezie-‐
hen.	  

Die	  empirische	  Untersuchung	  lässt	  den	  Schluss	  zu,	  dass	  der	  Erarbeitung	  von	  Zukunftsperspektiven	  in	  
der	   aktuellen	   Praxis	   der	   professionellen	   Bezugspersonen	   von	   MNA	   keine	   zentrale	   Bedeutung	   zu-‐
kommt.	  Der	  Fokus	  der	  Zusammenarbeit	  liegt	  primär	  auf	  der	  Bewältigung	  des	  aktuellen	  Lebens	  in	  der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Für	  Ausführungen	  über	  die	  Funktion	  von	  Schlüsselpersonen	  siehe	  Knecht	  (2014).	  	  
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Schweiz,	  wohingegen	  die	  Grundsatzfrage	  nach	  einer	   langfristigen	  Perspektive	  dem	  BFM	  im	  Rahmen	  
des	   Asylverfahrens	   überlassen	  wird.	   Diese	   Priorisierung	   der	   Aufgaben	   erklärt	   sich	   durch	   die	   vielen	  
beschriebenen	  Hürden,	  welche	  die	  Thematisierung	  der	  Zukunftsplanung	  erschweren	  und	  durch	  den	  
Eindruck	  der	  Fachpersonen,	  dass	  die	  Gestaltung	  der	  Zukunftsperspektiven	  ausserhalb	  ihrer	  Reichwei-‐
te	  liege.	  Im	  Laufe	  der	  Gespräche	  wurde	  die	  primäre	  Ausrichtung	  der	  Arbeit	  auf	  die	  alltägliche	  Prob-‐
lembewältigung	  jedoch	  regelmässig	  von	  den	  InterviewpartnerInnen	  selbst	  infrage	  gestellt.	  Sie	  dach-‐
ten	   darüber	   nach,	   wie	   sich	   eine	   Veränderung	   ihrer	   professionellen	   Herangehensweise	   auswirken	  
würde	  –	   beispielsweise	   das	   systematische	  und	   frühzeitige	   Einbauen	  der	   Themen	  Chanceneinschät-‐
zung	  und	  Zukunftsplanung	   in	  den	  Beratungsprozess.	  Die	  Fachpersonen	  wogen	   insbesondere	  ab,	  ob	  
durch	   diese	   alternative	   Vorgehensweise	   verhindert	  werden	   könnte,	   dass	   sich	   gut	   integrierte	  MNA	  
nach	  jahrelangem	  Aufenthalt	   in	  der	  Schweiz	  mit	  einem	  negativen	  Asylentscheid	  konfrontiert	  sehen,	  
ohne	  sich	  je	  gedanklich	  mit	  einer	  allfälligen	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland	  auseinandergesetzt	  zu	  haben.	  
Das	  Projekt	  Sozialberichte	  könnte	  einiges	  zu	  einer	  entsprechenden	  Praxisänderung	  beitragen,	  indem	  
es	  wie	  oben	  erläutert	  eine	  ergänzende	  Rolle	  zur	  Arbeit	  der	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  
einnehmen	  würde.	  Die	  Projektentwicklung	   ist	   somit	  als	  Handlungsalternative	   für	  die	   Fachpersonen	  
und	  generell	  für	  die	  Soziale	  Arbeit	  zu	  verstehen,	  welche	  eine	  neuartige	  Handhabung	  der	  Zukunftsge-‐
staltung	  von	  MNA	  zulässt.	  Dies	  impliziert	  auch	  einen	  differenzierten	  Umgang	  mit	  der	  heiklen	  Thema-‐
tik	  der	  Rückkehr:	  Wenn	  eine	  individuelle	  Abklärung	  Auskunft	  darüber	  gibt,	  ob	  Zukunftsperspektiven	  
im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	  im	  Herkunftsland	  denkbar	  sind	  oder	  nicht,	  können	  die	  Ziele	  in	  der	  Einzel-‐
fallarbeit	  anhand	  dieser	  Informationen	  gegebenenfalls	  neu	  ausgerichtet	  werden.	  	  

Im	  Laufe	  der	  empirischen	  Erhebung	   fiel	   auf,	  dass	  die	  befragten	  Fachpersonen	   jeweils	  während	  der	  
vertieften	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Projektvorschlag	  ihre	  Einschätzung	  dazu	  revidierten:	  Fiel	  die	  
Reaktion	   im	  ersten	  Moment	  eher	  skeptisch	  aus,	  weil	  die	  Hürden	  und	  Risiken	  der	  Projektumsetzung	  
im	  Vordergrund	  standen,	  so	  wurden	  in	  einem	  zweiten	  Schritt	  die	  Nützlichkeit	  und	  Anwendbarkeit	  der	  
Sozialberichte	   deutlich	   positiver	   beurteilt.	   Auch	  wenn	  nicht	   sämtliche	  Bedenken	  der	   Fachpersonen	  
hinsichtlich	  der	  Erfolgschancen	  des	  Projektes	  beseitigt	  werden	  konnten,	   zeigt	   ihr	  Reflexionsprozess	  
doch	  auf,	  dass	  eine	  eingehende	  Prüfung	  des	  Projektvorschlags	  durch	  die	  VertreterInnen	  der	  Praxis	  ihr	  
Interesse	  weckt	   und	   vorher	   unbekannte	  oder	   nicht	   bedachte	   Einflussmöglichkeiten	   zutage	   fördert.	  
Die	   vertiefte	  Auseinandersetzung	  mit	   der	   Thematik	   und	   insbesondere	  mit	   konkreten	   Fallbeispielen	  
eröffnet	  den	  professionellen	  Bezugspersonen	  somit	  neue	  Handlungsfelder	  und	  Vorgehensweisen	   in	  
Bezug	  auf	  die	  Zukunftsplanung	  der	  MNA.	  Auch	   in	  der	  Schweiz	   ist	  demnach	  ein	  Paradigmenwechsel	  
im	  Umgang	  mit	  MNA	  nicht	   ausgeschlossen	  –	   vom	  primären	  Fokus	   auf	  die	   aktuelle	   Lebenssituation	  
hin	  zu	  einer	  Öffnung	  des	  professionellen	  Blicks	  auf	  die	  Zukunftsperspektiven	  der	  MNA	  –	  auch	  wenn	  
dieser	  Prozess	  gegenwärtig	  erst	  an	  seinem	  Anfang	  stehen	  mag.	  	  

Schlussfolgerungen:	  

è Die	  Thematik	  des	  Vertrauens	  hat	  sich	  als	  Querschnittthema	  erwiesen,	  dessen	  Bedeutung	  sich	  
als	   roter	   Faden	  durch	   alle	   Kategorien	   der	  Auswertung	   zieht.	   Einen	   besonderen	   Stellenwert	  
nimmt	  der	  Vertrauensaufbau	  in	  der	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihren	  professi-‐
onellen	  Bezugspersonen	  ein	  –	  er	  wird	  durch	  verschiedene	  Faktoren	  erschwert.	  

è Im	  Rahmen	  der	  Projektentwicklung	  gilt	  es	  zu	  prüfen,	  welche	  Personen	  sich	  am	  besten	  eignen,	  
um	  eine	  Brückenfunktion	  zu	  den	  MNA	  einzunehmen	  und	  mit	   ihnen	  den	  Projektvorschlag	  zu	  
diskutieren.	   Nebst	   den	   professionellen	   Bezugspersonen	   der	  MNA	   ist	   auch	   der	   Einsatz	   von	  
Schlüsselpersonen	  aus	  der	  Diaspora	  zu	  prüfen.	  	  
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è Die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  kann	  die	  Funktion	  der	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  
MNA	  hinsichtlich	  der	  Zukunftsgestaltung	  ergänzen.	  Durch	  die	  Abklärungen	  in	  den	  Herkunfts-‐
ländern	  von	  MNA	  werden	  ihre	  Angehörigen	  in	  die	  Zukunftsplanung	  eingebunden	  und	  im	  Falle	  
einer	   anstehenden	   Rückkehrplanung	  werden	   konkrete	   Zukunftsperspektiven	   ausgearbeitet.	  
Die	   Sozialberichte	   dienen	   den	   Fachpersonen	   zudem	   als	  wesentliches	   Informationselement,	  
um	  zu	  einer	  fundierten	  Beurteilung	  des	  Kindeswohls	  zu	  gelangen.	  

è Die	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  sind	  von	  Beginn	  weg	  über	  die	  Finanzierungs-‐
fragen	  bei	  der	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  zu	  informieren.	  	  

è Es	  gilt	  die	  Rolle	  der	  Rückkehrberatung	  und	  ihrer	  möglichen	  Beteiligung	  an	  der	  Projektumset-‐
zung	  zu	  klären.	  

è Der	  primäre	  Fokus	   in	  der	  aktuellen	  Praxis	  der	  professionellen	  Bezugspersonen	  der	  MNA	  gilt	  
der	  Bewältigung	  des	  gegenwärtigen	  Lebens	  in	  der	  Schweiz.	  Der	  Erörterung	  von	  langfristigen	  
Zukunftsperspektiven	   hingegen	   kommt	   keine	   zentrale	   Bedeutung	   zu,	   da	   sie	   dem	   BFM	   im	  
Rahmen	  des	  Asylverfahrens	  überlassen	  wird.	  	  

è In	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Projektvorschlag	   fand	  bei	  den	  befragten	  Fachpersonen	  
ein	  Meinungsbildungsprozess	  statt.	  Die	  Nützlichkeit	  und	  Machbarkeit	  des	  Projektes	  wurden	  
auf	  den	  zweiten	  Blick	  jeweils	  positiver	  beurteilt	  als	  am	  Anfang.	  Dies	  lässt	  den	  Schluss	  zu,	  dass	  
eine	  Praxisänderung	  vom	  aktuellen	  Fokus	  auf	  die	  Gegenwart	  hin	  zu	  einer	  Öffnung	  des	  profes-‐
sionellen	  Blicks	  auf	  die	  Zukunftsperspektiven	  der	  MNA	  nicht	  ausgeschlossen	  ist.	  

è Im	  Sinne	  einer	  erfolgreichen	  Projektentwicklung	  gilt	  es	  demnach,	  die	  Reflexion	  und	  den	  Aus-‐
tausch	   der	   Fachpersonen	   zum	   Thema	   Zukunftsperspektiven	   weiter	   zu	   ermöglichen	   und	   zu	  
fördern. 

6.4 Chancen,	  Risiken	  und	  Voraussetzungen	  der	  Projektentwicklung	  

Basierend	  auf	   der	   empirischen	  Erhebung	   konnten	   grundsätzliche	  Chancen	  und	  Risiken	  ausgemacht	  
werden,	  welche	  es	  bei	  der	  Etablierung	  des	  Projektes	  „Sozialberichte	  aus	  Herkunftsländern	  von	  MNA“	  
zu	  beachten	  gilt.	   Zudem	  wurde	  herausgearbeitet,	  welche	  Voraussetzungen	  von	  Bedeutung	  sind	   für	  
eine	  gelingende	  Projektumsetzung.45	  

In	   der	   aktuellen	   Praxis	   werden	   die	  Migrationskontrolle	   und	   das	   Asylgesetz	   als	   bestimmende	   Rah-‐
menbedingungen	  für	  den	  behördlichen	  Umgang	  mit	  MNA	  deutlich	  stärker	  gewichtet	  als	  die	  Kinder-‐
rechte	  –	  dieser	  Befund	  aus	  der	  Theorie	  (vgl.	  Kapitel	  2.3)	  wurde	  durch	  die	  Interviews	  mit	  professionel-‐
len	   Bezugspersonen	   von	  MNA	   untermauert.	   Die	   befragten	   Fachpersonen	   nehmen	   den	   Projektvor-‐
schlag	  grundsätzlich	  als	  Chance	   für	  einen	  Aufbruch	  aus	  diesem	  unbefriedigenden	  Status	  Quo	  wahr.	  
So	  versprechen	  sie	  sich	  von	  der	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  von	  MNA	  
eine	   systematische	   Fokussierung	   auf	   das	   Kindeswohl.	   Die	  Möglichkeiten	   des	   Projektes,	   einen	   Per-‐
spektivenwechsel	  herbeizuführen,	  werden	  insbesondere	  in	  den	  neuen	  Vorgehensweisen	  im	  Umgang	  
mit	  den	  Herkunftsfamilien	  und	  in	  der	  Erörterung	  von	  Zukunftsperspektiven	  verortet.	  

Was	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Herkunftsfamilien	  betrifft,	  bietet	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  
durch	  professionelle	  Partnerorganisationen	  vor	  Ort	  zwei	  wesentliche	  Vorteile	  gegenüber	  den	  bisher	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Einige	  wesentlichen	  Chancen,	  Risiken	  und	  Voraussetzungen	  der	  Projektentwicklung	  wurden	  bereits	  in	  den	  Kapiteln	  6.1	  bis	  6.3	  diskutiert	  
und	  werden	  an	  dieser	  Stelle	  in	  der	  Regel	  nicht	  wiederholt.	  



	  
MASTER	  IN	  SOZIALER	  ARBEIT	   BERN	  │	  LUZERN	  │	  ST.	  GALLEN	  │	  ZÜRICH	   PATRICIA	  KOCH	  

	  

	   73	  

seltenen	   und	   punktuellen	   Kontakten:	   Erstens	   liefern	   die	   Berichte	   wichtige	   Informationselemente,	  
welche	  für	  eine	  fundierte	  Beurteilung	  des	  Kindeswohls	  durch	  die	  Fachpersonen	  und	  Behörden	  in	  der	  
Schweiz	  unabdingbar	  sind.	  Zweitens	  werden	  die	  Voraussetzungen	  geschaffen,	  um	  einen	  Schritt	  über	  
die	  Analyseebene	  hinauszugehen:	  die	  Herkunftsfamilien	  werden	   für	  die	  Situation	  und	  Zukunftsaus-‐
sichten	   ihrer	   Kinder	   in	   der	   Schweiz	   sensibilisiert	   und	   allfällige	  Aushandlungsprozesse	   zwischen	  den	  
Familienmitgliedern	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Zukunftsgestaltung	  der	  MNA	  werden	  professionell	  begleitet.	  
Auf	  diese	  Weise	  können	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  Brücken	  geschlagen	  werden	  zwischen	  den	  Beteilig-‐
ten	   in	   den	  Herkunfts-‐	   und	   Aufnahmestaaten	   –	   dies	   bedingt	   jedoch,	   dass	   der	   Kooperation	  mit	   den	  
Herkunftsfamilien	   genügend	   Zeit	   eingeräumt	   wird	   und	   dass	   sie	   nicht	   als	   einmaliger,	   punktueller	  
Hausbesuch	  gestaltet	  wird.	  Nebst	  der	  Beratungs-‐	  und	  Sensibilisierungsarbeit	  bietet	  die	  Erstellung	  von	  
Sozialberichten	  die	  Gelegenheit,	  die	  Mitwirkung	  der	  Herkunftsfamilien	  im	  Asylverfahren	  der	  MNA	  zu	  
fördern.	  Dies	  ist	  besonders	  dann	  hilfreich,	  wenn	  Dokumente	  und	  Belege	  im	  Herkunftsland	  beschafft	  
werden	  können	  und	  wenn	  die	  Angehörigen	  mehr	  über	  allfällige	  Gefährdungssituationen	  wissen	  als	  
die	  MNA	  selbst.	  Generell	  bietet	  das	  Einholen	  von	  Sozialberichten	  die	  Möglichkeit,	  den	  Kontakt	  zu	  den	  
Herkunftsfamilien	  systematisch	  in	  die	  Praxisabläufe	  der	  zuständigen	  Fachpersonen	  und	  Behörden	  in	  
der	  Schweiz	  zu	  integrieren.	  Eine	  entsprechende	  Praxisänderung	  ist	  notwendig,	  um	  dem	  Anspruch	  der	  
Kinderrechtskonvention	   gerecht	   zu	   werden,	   denn	   insbesondere	   die	   Artikel	   9,	   10	   und	   22	   KRK	   ver-‐
pflichten	  die	  Vertragsstaaten	  zu	  einem	  proaktiven	  Vorgehen,	  wenn	  Minderjährige	  von	  ihren	  Angehö-‐
rigen	  getrennt	  sind	  (vgl.	  Kapitel	  2.2.1).	  	  

In	  Bezug	  auf	  die	  Zukunftsplanung	  bieten	  sich	  durch	  die	  Einholung	  von	  Sozialberichten	  neue	  Gestal-‐
tungsmöglichkeiten	   für	   die	  MNA	  und	   ihre	  professionellen	  Bezugspersonen.	  Anstelle	   eines	   passiven	  
Abwartens	  des	  Asylentscheids	  können	  die	  möglichen	  Zukunftsoptionen	  anhand	  eines	  Sozialberichtes	  
erörtert	  werden.	  Bei	  MNA	  aus	  Herkunftsstaaten,	  wohin	  eine	  Rückkehr	  nicht	  prinzipiell	  ausgeschlos-‐
sen	  ist,	  kann	  auf	  Basis	  der	  individuellen	  ausgerichteten	  Abklärungen	  die	  Zumutbarkeit	  einer	  Rückkehr	  
geklärt	  werden.	  In	  erster	  Linie	  kann	  dieses	  Vorgehen	  denjenigen	  MNA	  neue	  Handlungsoptionen	  auf-‐
zeigen,	  bei	  denen	  bereits	  frühzeitig	  bekannt	  ist,	  dass	  voraussichtlich	  keine	  Aussichten	  auf	  ein	  legales	  
Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  bestehen.	  Stellt	  sich	  die	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland	  als	  möglich	  und	  
zumutbar	  heraus,	  gilt	  es	  konkrete	  Zukunftspläne	  zu	  gestalten	  und	  Unterstützung	  für	  deren	  Planung	  
und	  Umsetzung	  beizuziehen.	  Wenn	   finanzielle	  Armut	  und	  Perspektivlosigkeit	   zu	  den	  Auslösern	  der	  
Flucht	  der	  MNA	  zählten,	  ist	  dies	  unabdingbar	  –	  nur	  wenn	  sich	  konkrete	  Optionen	  der	  Zukunftsgestal-‐
tung	  im	  Herkunftsland	  eröffnen,	  zeigen	  sich	  die	  Vorteile	  einer	  möglichen	  Rückkehr	  gegenüber	  einem	  
Leben	   in	  der	  Klandestinität.	  Die	  Kernfrage	  bei	  der	  Verwendung	  von	  Sozialberichten	   im	  Hinblick	  auf	  
die	  Zukunftsplanung	  der	  MNA	  lautet	  zweifellos,	  nach	  welchen	  Kriterien	  die	  Gefährdung	  und	  die	  Zu-‐
mutbarkeit	   einer	   allfälligen	   Rückkehr	   beurteilt	   werden.	   Durch	   die	   Sozialberichte	   würde	   zweifellos	  
eine	  neue	  Dimension	  von	  Informationen	  für	  diese	  Beurteilung	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Da	  in	  der	  bishe-‐
rigen	  Praxis	  der	  Bestimmung	  von	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  fast	  keine	  Erfahrungen	  mit	  Sozialbe-‐
richten	  gemacht	  wurden,	   ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  es	   im	  Falle	  einer	  Etablierung	  des	  Projektes	  zu	  
einem	  Aushandlungsprozess	  betreffend	  der	  Beurteilungskriterien	   kommen	  würde.	   Eines	  der	  bisher	  
seltenen	  Praxisbeispiele	   ist	   der	   Fall	   von	   Sylvie	   (vgl.	   Kapitel	   4.2),	   jedoch	  wird	   aus	   den	   vorhandenen	  
Informationen	  nicht	  klar	  ersichtlich,	  welche	  Kriterien	  bei	  der	  Einschätzung	  der	  Zumutbarkeit	  zur	  An-‐
wendung	  kamen.	  Die	  befragten	  Fachpersonen	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  die	  Rückkehr	  nur	   in	  wenigen	  
Ausnahmefällen	  als	  unzumutbar	  eingestuft	  würde	  –	  ausser	  wenn	  es	  um	  Staaten	  geht,	  wo	  offensicht-‐
liche	  Krisen-‐	  und	  Konfliktsituationen	  die	  Sicherheit	  der	  MNA	  gefährden	  würden.	  Auf	  jeden	  Fall	  bietet	  
sich	  hier	  eine	  Chance	  für	  professionelle	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  und	  generell	  für	  die	  Soziale	  Arbeit,	  
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um	  das	   Kindeswohl	   als	   Leitkriterium	   in	   diesem	  Beurteilungsprozess	   zu	   etablieren:	  Da	   die	   Sozialbe-‐
richte	  Informationen	  von	  neuartiger	  Tiefe	  und	  Qualität	   liefern,	  gilt	  es	  auf	  dieser	  Wissensbasis	  Krite-‐
rien	  für	  die	  Festlegung	  einer	  Zukunftsperspektive	  im	  Sinne	  des	  Kindeswohls	  auszuarbeiten.	  In	  diesem	  
Sinne	   ist	  die	  Soziale	  Arbeit	  gefordert,	   ihr	  spezifisches	  Wissen	  über	  die	  einzelnen	  MNA	  und	  über	  die	  
Kinderrechte	  in	  diesen	  Aushandlungsprozess	  einzubringen	  und	  Wege	  zu	  finden,	  um	  sich	  als	  Diskussi-‐
onspartner	  zu	  etablieren.	  	  

Anhand	  der	  empirischen	  Erhebung	  konnten	  einige	  Risiken	   identifiziert	  werden,	  welche	  mit	  der	  Pro-‐
jektentwicklung	   einhergehen.	   Die	   befragten	   Fachpersonen	  weisen	   ausdrücklich	   auf	   die	   Gefahr	   der	  
Instrumentalisierung	   der	   Sozialberichte	   hin:	   Im	  Kontext	   einer	   restriktiven	  Asylpolitik,	  welche	   durch	  
ein	  gesellschaftliches	  Klima	  der	  Vorbehalte	  gegenüber	  Zugewanderten	  geprägt	   ist	   (vgl.	  Kapitel	  2.3),	  
könnten	   Sozialberichte	   als	  Mittel	   benutzt	  werden,	   um	   vermehrte	   Rückführungen	   von	  MNA	   in	   ihre	  
Herkunftsländer	  zu	   legitimieren.	  Hier	   ist	  die	  oben	  erwähnte	  Rolle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  als	  Diskursak-‐
teur	  im	  Definitionsprozess	  von	  Kriterien	  der	  Zumutbarkeit	  einer	  Rückkehr	  essenziell,	  um	  einer	  allfälli-‐
gen	   Instrumentalisierung	   des	   Projektes	   entgegenzuwirken.	   Des	  Weiteren	   ist	   bei	   der	   Projektumset-‐
zung	  grosse	  Sorgfalt	  geboten,	  damit	  es	  nicht	  zu	  einer	  einseitigen	  Fokussierung	  auf	  die	  Zumutbarkeit	  
der	  Rückkehr	  kommt	  und	  dabei	  mögliche	  Asylgründe	  aus	  dem	  Blickfeld	  geraten.	  An	  dieser	  Stelle	  gilt	  
es	  wiederum	  auf	  die	  Notwendigkeit	  der	  Projektumsetzung	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Asylbe-‐
hörden	  hinzuweisen	  (vgl.	  Kapitel	  6.2),	  damit	  im	  Prozess	  der	  Festlegung	  von	  Zukunftsperspektiven	  für	  
MNA	  sowohl	  die	  Abklärung	  von	  Asylgründen	  als	  auch	  die	  Bestimmung	  des	  Kindeswohls	  angemessene	  
Beachtung	  erhalten.	  Zentral	  ist	  in	  dieser	  Hinsicht	  zudem	  eine	  sorgfältige	  Herangehensweise	  durch	  die	  
Partnerorganisationen	  in	  den	  Herkunftsländern:	  Es	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ob	  sie	  eine	  allfällige	  Gefähr-‐
dung	  der	  Familienmitglieder	  abschätzen	  können.	  

Dass	  die	  MNA	  selbst	  sich	  jederzeit	  für	  oder	  gegen	  die	  Verwendung	  des	  Sozialberichtes	  für	  die	  Festle-‐
gung	   ihrer	   Zukunftsperspektiven	  entscheiden	  können,	  hat	   sich	  als	  unabdingbare	  Voraussetzung	   für	  
eine	   gelingende	   Projektentwicklung	   erwiesen.	   Da	   die	   Projektbeteiligung	   der	  MNA	  massgeblich	   auf	  
ihrem	   Vertrauen	   in	   die	   professionellen	   Bezugspersonen	   und	   in	   die	   ausführende	   Institution	   basiert	  
(vgl.	  Kapitel	  6.3),	  würde	  alles	  andere	  als	  eine	  vertrauliche	  Behandlung	  in	  jeder	  einzelnen	  Projektpha-‐
se	  ihre	  Partizipation	  verhindern.	  Was	  die	  geeigneten	  Zielgruppen	  des	  Projektes	  anbelangt,	  haben	  die	  
Interviews	  mit	  Fachpersonen	  und	  insbesondere	  die	  Portraits	  von	  MNA	  verdeutlicht,	  dass	  die	  Erstel-‐
lung	  von	  Sozialberichten	  in	  angezeigten	  Fällen	  als	  sinnvoll	  zu	  bezeichnen	  ist	  und	  massgeblich	  zu	  einer	  
positiven	  Beeinflussung	  der	  Zukunftsgestaltung	  von	  MNA	  beitragen	  kann.	  Ein	  flächendeckendes	  Vor-‐
gehen	  jedoch	  wäre	  nicht	  realistisch	  und	  auch	  nicht	  zweckmässig.	  Die	  folgenden	  Kriterien	  geben	  Auf-‐
schluss	  darüber,	  in	  welchen	  Situationen	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  indiziert	  ist:	  

• MNA	  mit	  geringen	  Aussichten	  auf	  ein	  langfristiges	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  
• MNA	  mit	  einem	  rechtskräftigen,	  negativen	  Asylentscheid	  
• MNA,	   welche	   sich	   wünschen	   oder	   zumindest	   darüber	   nachdenken,	   ins	   Herkunftsland	   zu-‐

rückzukehren	  
• MNA,	  welche	  den	  Kontakt	   zu	   ihren	  Angehörigen	   verloren	  haben	  und	   ihn	  wiederherstellen	  

möchten	  
• MNA,	  deren	  Angehörige	  sich	  nicht	  im	  Herkunftsland	  und	  nicht	  in	  der	  Schweiz,	  sondern	  in	  ei-‐

nem	  Drittland	  befinden	  
• MNA,	   welche	   Dokumente	   aus	   dem	   Herkunftsland	   für	   das	   Einbürgerungsverfahren	   in	   der	  

Schweiz	  benötigen	  
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Der	  Zeitfaktor	  hat	  sich	  als	  weiteres	  bedeutsames	  Element	   für	  die	  Projektentwicklung	  erwiesen.	  Die	  
Bestimmung	   des	   Moments,	   wann	   die	   Erstellung	   eines	   Sozialberichtes	   mit	   den	   MNA	   thematisiert	  
werden	  soll,	  hat	  individuell	  zu	  erfolgen.	  Anzustreben	  ist	  eine	  möglichst	  frühzeitige	  Projektteilnahme,	  
damit	  innert	  nützlicher	  Frist	  Zukunftspläne	  für	  die	  MNA	  erstellt	  und	  umgesetzt	  werden	  können.	  Auch	  
aus	  verfahrenstechnischer	  Perspektive	  ist	  eine	  möglichst	  rasche	  Vorgehensweise	  zweckführend.	  Eine	  
frühzeitige	   Thematisierung	   des	   Projektes	   wird	   jedoch	   erschwert	   durch	   die	   Ausgangslage,	   dass	   der	  
Aufbau	  von	  Vertrauen	  zwischen	  den	  MNA	  und	  ihren	  professionellen	  Bezugspersonen	  eine	  notwendi-‐
ge	   Voraussetzung	   für	   die	   Projektteilnahme	   und	   gleichzeitig	   ein	   Vorgang	   ist,	   der	   viel	   Zeit	   benötigt.	  
Grundsätzlich	  ist	  für	  eine	  erfolgreiche	  Projektentwicklung	  die	  bewusste	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  
Prozesscharakter	  der	  Meinungsbildung	  notwendig:	  Sowohl	  die	  MNA	  als	  auch	   ihre	  Angehörigen,	  ge-‐
nauso	  wie	   die	   beteiligten	   Fachpersonen	   durchlaufen	   verschiedene	   Stadien	   der	  Willensbildung	   hin-‐
sichtlich	  der	  Zukunftsvorstellungen	  und	  auch	  in	  Bezug	  auf	  die	  Projektteilnahme,	  welche	  es	  zwingend	  
zu	  beachten	  gilt.	  Folglich	  ist	  auch	  die	  Entscheidung	  für	  oder	  gegen	  die	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  
aus	  dem	  Herkunftsland	  als	  Prozess	  zu	  betrachten.	  Ein	  weiterer	  zentraler	  Aspekt	  mit	  Bezug	  zum	  Zeit-‐
faktor	   ist	   das	   Erreichen	   der	   Volljährigkeit:	   Gleichzeitig	  mit	   dem	   Ende	   der	   Schutzmechanismen	   fällt	  
auch	  der	  Massstab	   für	   die	   Zumutbarkeit	   der	  Rückführung.	  Die	  Vulnerabilität	   der	  MNA	   jedoch	  hört	  
nicht	  automatisch	  mit	  dem	  18.	  Geburtstag	  auf	  –	  sie	  sind	  zwar	  nicht	  mehr	  minderjährig,	   jedoch	  sind	  
sie	  auch	  als	   junge	  Erwachsene	  noch	  ohne	  Unterstützung	  durch	   ihre	  Angehörigen	  und	  aufgrund	  des	  
prekären	   Aufenthaltsstatus	   bleiben	   auch	   die	   Zukunftsperspektiven	   ungewiss.	   Auch	   dies	   spricht	   für	  
eine	  möglichst	  frühzeitige	  Thematisierung	  der	  Zukunftsgestaltung	  einschliesslich	  der	  Diskussion	  über	  
Sinn	  und	  Zweck	  der	  Erstellung	  eines	  Sozialberichtes	  im	  Herkunftsland.	  	  

Schlussfolgerungen:	  	  

è Die	  Projektumsetzung	  eröffnet	  die	  Chance	  für	  einen	  Perspektivenwechsel	  hinsichtlich	  der	  Zu-‐
kunftsgestaltung	  von	  MNA:	  von	  der	  heute	  vorherrschenden	  Praxis,	  welche	  primär	  durch	  die	  
Migrationskontrolle	  und	  das	  Asylgesetz	  bestimmt	  wird,	  hin	  zu	  einer	  systematischen	  Fokussie-‐
rung	  auf	  das	  Kindeswohl. 

è Im	   Zuge	   der	   Erstellung	   von	   Sozialberichten	   aus	   den	  Herkunftsländern	   von	  MNA	  bietet	   sich	  
insbesondere	  die	  Gelegenheit	  für	  eine	  fundierte	  Zusammenarbeit	  mit	  Herkunftsfamilien	  und	  
für	  eine	  aktive	  Zukunftsplanung.	  

è	   Auf	  Basis	  der	  Sozialberichte	  kann	  die	  Zumutbarkeit	  einer	  möglichen	  Rückkehr	  der	  MNA	  in	  ihr	  
Herkunftsland	   besser	   als	   bisher	   beurteilt	  werden.	   Soziale	  Arbeit	   hat	   sich	   im	  Aushandlungs-‐
prozess	  zur	  Definition	  der	  Kriterien	  für	  diese	  Beurteilung	  dafür	  einzusetzen,	  dass	  das	  Kindes-‐
wohl	  zum	  bestimmenden	  Orientierungsrahmen	  wird.	  

è In	  der	  Projektentwicklung	  sind	  Strategien	  zur	  Vermeidung	  von	  Risiken	  auszuarbeiten:	  In	  ers-‐
ter	  Linie	  muss	  sichergestellt	  werden,	  dass	  allfällig	  vorhandene	  Asylgründe	  und	  Gefährdungs-‐
situationen	  nicht	  aus	  dem	  Blickfeld	  geraten.	  Zudem	  gilt	  es	  zu	  vermeiden,	  dass	  die	  Sozialbe-‐
richte	   im	   Sinne	   einer	   restriktiven	   Asylpolitik	   als	   Legitimation	   für	   vermehrte	   Rückführungen	  
von	  MNA	  in	  ihre	  Herkunftsländer	  instrumentalisiert	  werden.	  	  

è Der	  Bedarf	  nach	  einem	  Sozialbericht	  aus	  dem	  Herkunftsland	  ist	  in	  jedem	  Einzelfall	  zu	  prüfen.	  
Dabei	  sind	  die	  oben	  aufgeführten	  Kriterien	  zur	  Indikation	  der	  Projektteilnahme	  zu	  beachten.	  
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è Die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  aus	  dem	  Herkunftsland	  ist	  als	  vertraulicher	  Prozess	  zu	  ge-‐
stalten.	  Die	  MNA	  müssen	  in	  jeder	  einzelnen	  Phase	  über	  Projektteilnahme	  oder	  –abbruch	  so-‐
wie	  über	  die	  Verwendung	  der	  Sozialberichte	  bestimmen	  können.	  

è Die	  Thematisierung	  der	  Zukunftsperspektiven	   im	  Allgemeinen	  und	  der	  möglichen	  Erstellung	  
eines	  Sozialberichtes	  im	  Besonderen	  hat	  möglichst	  frühzeitig	  zu	  erfolgen.	  Dabei	  gilt	  es	  jedoch	  
die	  Dynamik	  von	  Prozessen	  der	  Meinungsbildung	  hinsichtlich	  der	  Zukunftsgestaltung	  und	  der	  
Projektteilnahme	  zu	  beachten.	  	  

6.5 Fazit	  und	  Ausblick	  	  

Unbegleitete	  minderjährige	  Asylsuchende	  befinden	   sich	  mitten	   im	  Spannungsfeld	   zwischen	  Kinder-‐
rechten	   einerseits	   und	  Asyl-‐	   und	  Migrationspolitik	   andererseits.	   In	   der	   vorliegenden	  Master-‐Thesis	  
wird	  aufgezeigt,	  dass	  im	  aktuellen	  Umgang	  der	  schweizerischen	  Behörden	  mit	  MNA	  die	  Migrations-‐
kontrolle	  stärker	  gewichtet	  wird	  als	  der	  Kindesschutz.	  Dieser	  Befund	  wird	  anhand	  der	  Vorgehenswei-‐
se	  in	  Bezug	  auf	  das	  Thema	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  untersucht.	  Der	  Ausschuss	  für	  die	  Rechte	  
des	  Kindes	  (2005,	  S.	  19)	  definiert	  als	  oberstes	  Ziel	  im	  Umgang	  mit	  MNA	  die	  Realisierung	  einer	  nach-‐
haltigen	   Zukunftsperspektive,	   welche	   dem	  Wohl	   des	   Kindes	   gerecht	   wird.	   In	   den	   entsprechenden	  
Abklärungen	  gilt	  es	  unverzüglich	  die	  Option	  einer	  Familienzusammenführung	  zu	  prüfen.	  Eine	  fundier-‐
te	  Situationsanalyse	  erfordert	  einerseits	  die	  Evaluation	  der	  Lebenslage	  des	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  und	  
andererseits	  eine	  sorgfältige	  Einschätzung	  der	  individuellen	  Situation	  im	  Herkunftsland.	  Im	  aktuellen	  
Umgang	  mit	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  ist	  keines	  der	  genannten	  Elemente	  systematisch	  in	  die	  Suche	  nach	  
Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  integriert.	  Die	  Erkenntnisse	  der	  Master-‐Thesis	  lassen	  den	  Schluss	  zu,	  
dass	  die	  Erstellung	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  der	  MNA	  zu	  einer	  konsequenteren	  
Orientierung	  am	  Kindeswohl	  bei	  der	  Suche	  nach	  Zukunftsperspektiven	  beitragen	  kann.	  Anhand	  der	  
theoretischen	  Analyse	  und	  der	  empirischen	  Untersuchung	  werden	  die	  wesentlichen	  Faktoren	  veran-‐
schaulicht,	  welche	  es	  im	  Hinblick	  auf	  diese	  Zielsetzung	  zu	  beachten	  gilt.	  Der	  Vorschlag,	  einen	  Sozial-‐
bericht	  zur	  Klärung	  der	  möglichen	  Optionen	  der	  Zukunftsgestaltung	  zu	  erstellen,	  betrifft	  den	  Kern	  der	  
unsicheren	  Lebenslage	  der	  MNA	  und	  kann	  sowohl	  grundlegende	  Ängste	  als	  auch	  Hoffnungen	  auslö-‐
sen.	   Für	   eine	   adäquate	   und	   gelingende	   Projektumsetzung	   sind	   deshalb	   die	   kontinuierliche	   Beteili-‐
gung	   der	  MNA,	   die	   vertrauliche	  Handhabung	   aller	   Informationen	   sowie	   eine	   sorgfältige	   Abklärung	  
über	  die	  Indikation	  einer	  Projektteilnahme	  unabdingbar.	  	  

Soziale	  Arbeit	  wird	  in	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  als	  Menschenrechtsprofession	  verstanden,	  welche	  sich	  
dafür	  einzusetzen	  hat,	  dass	  die	  Einhaltung	  von	  Kinderrechten	  gewährleistet	  wird.	  Die	  Standards	  der	  
SCEP	   (2012),	   die	   Richtlinien	   des	   UNHCR	   (2008;	   2011)	   sowie	   das	   Handbuch	   des	   Europarats-‐Verlags	  
(Drammeh,	  2011)	  sind	  als	  Konkretisierung	  der	  Kinderrechte	  im	  Bereich	  MNA	  zu	  lesen	  und	  dienen	  den	  
Professionellen	  der	   Sozialen	  Arbeit	   als	  Hilfestellung	  bei	   der	   Erfüllung	   ihres	  Auftrags.	  Die	  Abklärung	  
des	   Kindeswohls	   im	   individuellen	   Fall	   ist	   demnach	   ein	   zentraler	   Bestandteil	   einer	   systematischen	  
Ausrichtung	  an	  den	  Kinderrechten	  und	  fällt	  insbesondere	  bei	  der	  Suche	  nach	  langfristigen	  Zukunfts-‐
perspektiven	  für	  MNA	  ins	  Gewicht.	   In	  der	  vorliegenden	  Master-‐Thesis	  wird	  ein	  mögliches	  Vorgehen	  
zur	  Abklärung	  des	  Kindeswohls	  spezifisch	  bei	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  analysiert	  und	  es	  werden	  mögliche	  
Chancen	  und	  Risiken	  aufgezeigt,	  welche	  bei	  dieser	  Methode	  zu	  beachten	  sind.	  Es	  wird	  somit	  ein	  Bei-‐
trag	  zur	  weiteren	  Präzisierung	  und	  zur	  Umsetzung	  der	  genannten	  Standards	  geleistet.	  

Abschliessend	  werden	  nun	  einige	  offene	  Fragestellungen	  für	  weiterführende	  Untersuchungen	  darge-‐
legt,	  welche	  in	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  nicht	  bearbeitet	  werden	  konnten.	  Die	  Erkenntnisse	  der	  Mas-‐
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ter-‐Thesis	  lassen	  den	  Schluss	  zu,	  dass	  eine	  Analyse	  der	  folgenden	  Themen	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Festle-‐
gung	  von	  adäquaten	  Zukunftsperspektiven	  für	  MNA	  von	  Bedeutung	  ist.	  Einige	  der	  zentralen	  weiter-‐
führenden	  Fragen	   in	  Bezug	  auf	  die	  Verwendung	  von	  Sozialberichten	  aus	  den	  Herkunftsländern	  von	  
MNA	  wurden	  bereits	   in	  der	  Abbildung	  1	  veranschaulicht.	  Die	  Fragekomplexe	  3	  bis	  7	  konnten	  in	  der	  
vorliegenden	  Arbeit	  nicht	  fundiert	  behandelt	  werden.	  Gemäss	  den	  Ergebnissen	  der	  Master-‐Thesis	  ist	  
im	  Hinblick	  auf	  eine	  mögliche	  Projektumsetzung	   insbesondere	  die	  Klärung	  der	  Rolle	  der	  Asylbehör-‐
den	  und	  der	  Verfahrensfragen	  bei	  der	  Bestimmung	  des	  Kindeswohls	  erforderlich	   (vgl.	  Abbildung	  1,	  
Fragekomplexe	   3	   und	   7).	   Relevant	   für	   eine	   ganzheitliche	   Betrachtungsweise	   des	   Projektvorschlags	  
sind	  auch	  die	  Fragen	  über	  die	  Ausarbeitung	  von	  professionellen	  Standards	  für	  die	  Inhalte	  von	  Sozial-‐
berichten,	  über	  die	  Rahmenbedingungen	  bei	  der	  Erstellung	  der	  Berichte	  in	  den	  Herkunftsländern	  und	  
über	   die	   Dynamik	   der	   internationalen	   Zusammenarbeit	   (vgl.	   Abbildung	   1,	   Fragekomplexe	   4	   bis	   6).	  
Darüber	   hinaus	   wurden	   folgende	   Themenbereiche	   identifiziert,	   welche	   zur	   Vervollständigung	   des	  
hier	  gewonnenen	  Bildes	  beitragen	  könnten:	  

• Wie	  im	  Kapitel	  2.4	  erwähnt,	  existiert	  bisher	  keine	  umfassende	  nationale	  Statistik	  über	  MNA.	  
Dies	  wäre	   jedoch	  notwendig	   für	  eine	   treffende	  Situationsanalyse	  und	   für	  die	   zielgerichtete	  
Entwicklung	   von	  Massnahmen.	   Von	   Bedeutung	  wäre	   insbesondere	   eine	   quantitative	   Erhe-‐
bung	  über	  den	  Ausgang	  der	  Asylverfahren	  aller	  Asylsuchenden,	  die	  als	  unbegleitete	  Minder-‐
jährige	  in	  die	  Schweiz	  eingereist	  sind	  –	  also	  auch	  derjenigen	  MNA	  welche	  im	  Laufe	  des	  Ver-‐
fahrens	   volljährig	  werden.	   Zudem	  könnte	  die	  Anzahl	   aktueller	  und	  ehemaliger	  MNA	  unter-‐
sucht	  werden,	  welche	  in	  der	  Schweiz	  bleiben,	  in	  die	  Herkunftsländer	  zurückkehren,	  in	  Dritt-‐
länder	  weiterreisen	  oder	  untertauchen.	  

• In	  der	  Master-‐Thesis	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  die	  Zukunftsvorstellungen	  der	  MNA	  und	  auch	  ihre	  
Einschätzungen	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Aussichten	  auf	  ein	  Aufenthaltsrecht	  in	  der	  Schweiz	  als	  Pro-‐
zesse	   zu	   verstehen	   sind,	   welche	   sich	   im	   Laufe	   der	   Zeit	   weiterentwickeln.	   In	   einer	   Längs-‐
schnittstudie	  könnten	  die	   individuellen	  Wandlungsprozesse	  untersucht	  werden,	   so	  dass	  die	  
entsprechenden	   Schlussfolgerungen	   für	   die	   weitere	   Massnahmenplanung	   genutzt	   werden	  
könnten.	  

• Die	  Thematik	  der	  Rückkehr	  ins	  Herkunftsland	  und	  deren	  Implikationen	  und	  Folgen	  wurde	  in	  
der	  vorliegenden	  Arbeit	  nicht	  vertieft	  behandelt	  und	  wäre	  als	  Gegenstand	  weiterführender	  
Untersuchungen	  geeignet.	  Von	  Interesse	  für	  die	  Beleuchtung	  einer	  weiteren	  Facette	  der	  Fra-‐
ge	   nach	   Zukunftsperspektiven	   von	  MNA	  wäre	   insbesondere	   eine	   qualitative	   Untersuchung	  
der	  Biografien	  von	  ehemaligen	  MNA,	  welche	  in	  ihr	  Herkunftsland	  zurückgekehrt	  sind.	  

• Ein	  Blick	  über	  die	  Landesgrenzen	  hinweg	  könnte	  weiterführende	  Erkenntnisse	  zur	  Fragestel-‐
lung	   der	   Master-‐Thesis	   generieren.	   Zielführend	   wäre	   hierfür	   eine	   vergleichende	   Studie	   zu	  
den	   relevanten	   Erfahrungen	   verschiedener	   Aufnahmestaaten	   von	   MNA,	   welche	   auch	   die	  
Spezifika	  der	  nationalen	  Kontexte	  berücksichtigt.	  

• Die	   Teilung	   der	   Rollen	   und	   Aufgaben	   zwischen	   den	   verschiedenen	   professionellen	   Bezugs-‐
personen	  von	  MNA	  in	  der	  Schweiz	  ist	  kein	  prioritäres	  Thema	  der	  vorliegenden	  Master-‐Thesis	  
und	   könnte	   Gegenstand	   einer	   weiterführenden	   Untersuchung	   sein.	   Relevant	   wäre	   dabei	  
auch	  die	  Analyse	  der	  Rolle	  von	  ÜbersetzerInnen	  und	  der	  möglichen	  Funktion	  von	  Schlüssel-‐
personen	  aus	  der	  Diaspora	  –	  insbesondere	  in	  Bezug	  auf	  den	  Entscheidungsprozess	  hinsicht-‐
lich	  der	  Projektteilnahme	  der	  MNA.	  

• Das	  Asylwesen	  der	  Schweiz	  ist	  Gegenstand	  häufiger	  Veränderungen.	  Aktuell	  und	  für	  die	  Fra-‐
gestellung	   relevant	   ist	   die	  neue	  Bestimmung	   im	  Asylgesetz,	  wonach	  Asylgesuche	   von	  MNA	  
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prioritär	  zu	  behandeln	  sind	  (Art.	  17,	  Abs.	  2bis).	  Eine	  Analyse	  der	  Veränderungen	  in	  der	  Praxis	  
sowie	  der	  damit	  einhergehenden	  Konsequenzen	  für	  die	  Zukunftsgestaltung	  von	  MNA	  ist	  an-‐
gezeigt.	  

• In	   der	   vorliegenden	   Arbeit	   werden	   die	   Gemeinsamkeiten	   und	   Unterschiede	   zwischen	   den	  
Aufenthaltskategorien	  B	  und	  F	  nicht	  eingehend	  behandelt.	  Eine	  Untersuchung	  der	  Biografien	  
von	  ehemaligen	  MNA	  mit	  den	  beiden	  Aufenthaltskategorien	  als	  Vergleichsfaktor	  könnte	  für	  
die	  Analyse	  der	  langfristigen	  Zukunftsperspektiven	  von	  MNA	  aufschlussreich	  sein.	  

• Im	  Gegensatz	  zu	  denjenigen	  MNA,	  welche	  im	  Zentrum	  der	  Master-‐Thesis	  stehen,	  haben	  un-‐
begleitete	  Sans-‐Papiers-‐Kinder	  kein	  Asylgesuch	  in	  der	  Schweiz	  gestellt.	  Der	  mögliche	  Beitrag	  
von	   Sozialberichten	   aus	   dem	   Herkunftsland	   zur	   Klärung	   der	   Zukunftsperspektiven	   dieser	  
Minderjährigen	  könnte	  zusätzlich	  untersucht	  werden.	  Eine	  entsprechende	  Analyse	  hätte	  der	  
besonderen	  Lebenssituation	  dieser	  MNA	  in	  der	  Klandestinität	  Rechnung	  zu	  tragen.	   	  
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8 ANHANG	  
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Abkommen	  über	  die	  Rechtsstellung	  der	  Flüchtlinge	  vom	  28.	  Juli	  1951	  (GFK).	  SR	  0.142.30.	  Zugriff	  am	  
16.7.2014.	  Verfügbar	  unter	  
http://www.admin.ch/opc/de/classified-‐compilation/19510156/index.html	  	  

Asylgesetz	   vom	   26.	   Juni	   1998	   (AsylG).	   SR	   142.31.	   Bundesamt	   für	  Migration.	   Zugriff	   am	   16.7.2014.	  
Verfügbar	  unter	  http://www.admin.ch/opc/de/classified-‐compilation/19995092/index.html	  	  

Asylverordnung	   1	  über	   Verfahrensfragen	   vom	   11.	   August	   1999	   (AsylV	   1).	   SR	   142.311.	   Zugriff	   am	  
5.7.2014.	  Verfügbar	  unter	  
http://www.admin.ch/opc/de/classified-‐compilation/19994776/index.html	  

Bundesgesetz	   über	   die	   Ausländerinnen	   und	   Ausländer	   vom	   16.	   Dezember	   2005	   (AuG).	   SR	   142.20.	  
Zugriff	  am	  16.7.2014.	  Verfügbar	  unter	  	  
http://www.admin.ch/opc/de/classified-‐compilation/20020232/index.html	  	  

Schweizerisches	   Zivilgesetzbuch	   (ZGB).	   SR	   210.	   Zugriff	   am	   16.7.2014.	   Verfügbar	   unter	  
http://www.admin.ch/opc/de/classified-‐compilation/19070042/index.html	  	  

Übereinkommen	   über	   die	   Rechte	   des	   Kindes	   vom	  20.	  November	   1989	   (KRK).	   SR	   0.107.	   Zugriff	   am	  
16.7.2014.	  Verfügbar	  unter	  
http://www.admin.ch/opc/de/classified-‐compilation/19983207/index.html	  	  
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8.2 Auszug	  aus	  dem	  Praxishandbuch	  des	  SSI46	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Bei	  dem	  Praxishandbuch	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  nicht	  publiziertes,	  internes	  Arbeitsinstrument	  des	  Internationalen	  Sozialdienstes.	  Der	  für	  
die	   vorliegende	   Arbeit	   relevante	   Auszug	  wird	   hier	  mit	   der	   freundlichen	   Genehmigung	   des	   SSI	   vorgestellt.	   Das	   Urheberrecht	   liegt	   beim	  
Internationalen	  Sozialdienst.	  Im	  vorliegenden	  Auszug	  sind	  die	  Seiten	  76	  und	  77	  des	  Manuals	  abgebildet.	  
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8.3 Projektvorschlag	  an	  Fachstellen	  

	  

	  

!

Februar!2014,!PK!
!

1!

!

Sozialberichte- aus-Herkunftsländern- von-unbegleiteten-minderjährigen-Asylsuchenden- (MNA)- im-
Hinblick-auf-die-Festlegung-von-Zukunftsperspektiven-im-Sinne-des-Kindeswohls--

Projektvorschlag-an-die-Fachstelle-X-

1) Ausgangslage--

Nicht!alle!unbegleiteten!minderjährigen!Asylsuchenden!erhalten!nach!Ablauf!ihres!Asylverfahrens!ein!
Bleiberecht! in! der! Schweiz.! Es! stellt! sich! somit! die! Frage! nach! ihrer! Zukunftsperspektive.! Als!
nachhaltige!Lösung!für!MNA!gilt!eine!definitive!Aufenthaltssituation!in!einem!Staat,!wo!der/die!MNA!
eine!individuelle!Zukunftsperspektive!aufbauen!kann.!!

Die! Rückkehr! ins! Heimatland! ist! nebst! der! langfristigen! Integration! im! Aufnahmeland! oder! der!
Familienzusammenführung!in!einem!Drittland!solch!eine!Möglichkeit.!Die!Frage,!in!welchem!Staat!sie!
auf! eine! sichere! Zukunft! inklusive! eines! langfristigen! rechtlichen! Aufenthaltsstatus! zählen! können,!
hängt!stark!von!der!wirtschaftlichen,!sozialen!und!politischen!Lage! in!den!Herkunftsländern!ab.!Bei!
bestimmten! Herkunftsstaaten! ist! die! Option! einer! Rückkehr! a! priori! ausgeschlossen,! da! sie! als!
generell!unzumutbar!gilt!und!die!persönliche!Sicherheit!gefährden!würde.!Bei!denjenigen!MNA!hinT
gegen,!deren!Rückkehr! ins!Herkunftsland!nicht!grundsätzlich!ausgeschlossen!ist,!müssen!alle!OptioT
nen!sorgfältig!geprüft!und!abgewogen!werden.!!

In!der!gängigen!Praxis!der!Schweizer!Asylbehörden!lässt!sich!hingegen!beobachten,!dass!mit!einem!
Asylentscheid! oft! bis! zur! Volljährigkeit! der! MNA! abgewartet! wird.! Damit! wird! eine! fundierte!
Abklärung! über! die! am! besten! für! das! Kindeswohl! geeignete! Zukunftsperspektive! umgangen.! Die!
UNOTKinderrechtskonvention! verlangt! demgegenüber,! Asylgesuche! von! unbegleiteten!
Minderjährigen! prioritär! zu! behandeln.! Des! Weiteren! müsste! die! Suche! nach! einer! langfristigen!
Lösung! für!MNA!damit!beginnen,!unverzüglich!die!Möglichkeit! einer! Familienzusammenführung! zu!
prüfen.! Im! vorliegenden! Pilotprojekt! schlägt! der! Internationale! Sozialdienst! eine! proaktive!
Vorgehensweise! vor,! welche! parallel! zum! Asylverfahren! den! Handlungsspielraum! der! für! MNA!
zuständigen!Beistände!und!Rechtsvertreter!in!Sachen!Zukunftsperspektiven!erweitern!soll.!

2) Projektvorschlag--

Der!SSI!setzt!sich!dafür!ein,!dass!Zukunftsperspektiven!für!MNA!auf!Basis!von!fundierten!Abklärungen!
im! Herkunftsland! und! im! Sinne! der! Kinderrechte! entwickelt! werden.! In! diesem! Zusammenhang!
erstellt! der! SSI! Sozialberichte! über! die! individuelle! Situation! von! MNA! im! Herkunftsland.! Die!
Abklärungen! sollen! die! Zukunftsperspektiven! im! Herkunftsland! erörtern! oder! ggf.! die! Gründe!
aufzeigen,!weshalb!eine!Rückkehr!nicht!im!Sinne!des!Kindeswohls!ist!und!den!Betroffenen!somit!eine!
Zukunftsperspektive! in!der!Schweiz!oder! in!einem!Drittland!eröffnet!werden!soll.! Im!Rahmen!eines!
Pilotprojekts! möchten! wir! Ihnen! ein! proaktives! Vorgehen! vorschlagen,! um! die! Planung! der!
Zukunftsperspektiven!möglichst!frühzeitig!–!falls!möglich!vor!einem!Asylentscheid!T!anzugehen.!Dank!
des! internationalen! Netzwerk! des! SSI! können! wir! dafür! auf! zuverlässige! und! spezialisierte!
professionnelle!Partner!in!vielen!Ländern!zählen!(siehe!z.B.!www.resao.org!für!Westafrika).!!
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!

Februar!2014,!PK!
!

2!

Im! Rahmen! des! Pilotprojektes! ist! vorgesehen,!mit! rund! 3! bis! 5!MNA! zusammenzuarbeiten,! deren!
Rückkehr! ins!Heimatland!nicht!a!priori!als!unzumutbar!eingestuft!wird.!Das!vorgesehene!Vorgehen!
gliedert!sich!in!folgende!Etappen:!

a) Erstgespräch!mit! dem/der!MNA! in! Anwesenheit! des! Beistandes! und! falls! gewünscht! einer!
weiteren! Vertrauensperson! oder! eines! Dolmetschers.! Klären! des! Vorgehens! und! der!
Zusammenarbeit.!Bei!TeilnahmeTEntscheid!:!Erfassen!der!individuellen!Kontaktinformationen!
der!Bezugspersonen!im!Herkunftsland.!!

b) Suche!der!Herkunftsfamilie!und!/!oder!Kontaktaufnahme!durch!den!lokalen!Partner!des!SSI!
c) Evaluation!der!aktuellen!Situation!der!Familie!im!Herkunftsland!
d) Evaluation!der!sozioTökonomischen!Situation!im!Herkunftsland!und!in!der!Herkunftsregion!
e) Erstellen!eines!Sozialberichts!!
f) Überreichen! des! Sozialberichts! ausschliesslich! an! den/die! MNA! und! den! Beistand/die!

Beiständin!im!Rahmen!eines!Gesprächs!mit!dem!SSI.!Es!liegt!dann!im!Ermessen!der!MNA!und!
ihrer! Beistände! zu! entscheiden,! ob!der! Sozialbericht! dem!BFM!als! Entscheidungsgrundlage!
zur!Verfügung!gestellt!werden!soll!oder!nicht.!!

g) Auswertung!der!gesammelten!Erfahrungen!in!einem!Bericht!mit!anonymisierten!Daten!

Im!Vorfeld!der!Erstgespräche!kommt!den!BeiständInnen!die!Aufgabe!zu,!die!Bereitschaft!und!Eignung!
der!MNA!für!das!Projekt!zu!klären.!Sie! informieren!den!SSI!über!geeignete!ProjektteilnehmerInnen!
gemäss!folgender!Kriterien:!

• Die!MNA!sind!nicht!abgeneigt,!am!Projekt!teilzunehmen.!
• Gemäss! Angaben! der! MNA! haben! sie! Familienangehörige! im! Heimatland! oder! in! einem!

Drittland!(wo!sinnvoll!ist!die!Abklärung!auch!in!einem!Drittland!möglich).!
• Aus! Gründen! der! Machbarkeit! kommen! nur! Herkunftsländer! infrage,! wo! der! SSI!

funktionierende! Partner! hat! (dies! schliesst! aktuell! z.B.! Afghanistan,! Eritrea,! Somalia! oder!
Syrien!aus).!Dies!schliesst!gleichzeitig!diejenigen!Herkunftsstaaten!aus,!wohin!eine!Rückkehr!
ohnehin!nicht!infrage!kommt.!

• Falls!möglich:!Das!Asylverfahren!der!MNA!ist!noch!nicht!abgeschlossen.!
• Dasselbe! Vorgehen! kann! auch! für! MNA! durchgeführt! werden,! welche! kein! Asylgesuch!

gestellt!haben!(Sans!Papiers).!!
!

3) Hintergrundinformationen-

Im!Jahr!2007!hat!das!Ministerkomitee!des!Europarats!allen!Staaten!empfohlen,!zur!Festlegung!von!
dauerhaften! Zukunftsperspektiven! für! unbegleitete! minderjährige! Migranten! beizutragen.! MNA!
sollen! demnach! dazu! befähigt! werden,! persönliche! Lebensprojekte! aufzubauen! und! sie! sollen!
Unterstützung!in!diesem!Prozess!erhalten.!Hierfür!hat!der!Europarat!ein!Handbuch!für!Fachpersonen!
erstellt,!das!den!Unterstützungsprozess!der!MNA!erleichtern!soll.!

Drammeh,! L.! (2011).! Lebensprojekte! für! unbegleitete! minderjährige! Migranten.! Handbuch! für!
Fachleute!vor!Ort.!EuroparatsTVerlag.!Verfügbar!unter!:!
http://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/ID%2010926%20Lebensprojekte_de.pdf!!!
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8.4 Leitfaden	  für	  die	  Interviews	  mit	  professionellen	  Bezugspersonen	  von	  MNA	  

 
 Patricia Koch, Februar 2014 

 
Leitfaden für die Interviews mit professionellen Bezugspersonen von MNA 
 
Einleitung 
 
Zuerst möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit nehmen. 
 
Vorstellen meiner Person: Master, berufliche Tätigkeit als Sozialarbeiterin im Asylbereich, Mas-
terthesis in Zusammenarbeit mit dem SSI. 
 
Thema Pilotprojekt: Es geht um die Idee, Sozialberichte aus dem Herkunftsland der MNA einzuho-
len, welche die Situation der Herkunftsfamilie aufzeigen. Einerseits soll somit der Kontakt zwischen 
MNA und Familie ermöglicht werden, andererseits sollen die Sozialberichte als Instrument dienen, um 
eine Zukunftsperspektive im Sinne des Kindeswohls festzulegen. Das Vorgehen ist parallel zum Asyl-
verfahren vorgesehen und die Optik soll einzig auf dem Kindeswohl liegen. Mehr dazu sage ich gleich 
nach ein paar Informationen zum heutigen Gespräch. 
 
Zum heutigen Gespräch: Im Vorfeld des Pilotprojekts möchten wir im Rahmen einer Machbarkeits-
studie herausfinden, welchen Chancen und Hürden das Projekt in der Praxis begegnen wird. Diese 
Frage bearbeite ich in meiner Master-Thesis. Dazu führe ich Fachgespräche mit spezialisierten Fach-
personen in der Praxis, so wie dies heute der Fall ist. 
 
Informationen zum Vorgehen:  
Autorenrechte über die Arbeit werden voraussichtlich auf den SSI übertragen. Es ist möglich, dass der 
SSI die Arbeit veröffentlicht bzw. auf dem Internet zugänglich macht. Die Aussagen werden in der 
Arbeit in anonymisierter Form erscheinen. Wenn Sie dies wünschen, kann ich Ihnen die Transkripte 
zur Autorisierung zustellen. 
 
Tonbandaufnahme zwecks späterer Verarbeitung. Dauer ca. 1 Stunde.  
Exemplar der Arbeit kann auf Wunsch nach Abschluss (September 14) verschickt werden.  
Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden? 
 
èèTonband einschalten 
 
Projektbeschrieb 
Informationen zum Inhalt:  
MT Projekt vorstellen gemäss Projektbeschrieb. 
 

Empirischer Teil 
Themenblöcke:  
1. Ihre Einschätzung der Haltung von MNA 
2. Ihre Zusammenarbeit mit MNA  
3. Ihre eigene Einschätzung des Pilotprojekts 
	  

1. MNA / Sozialberichte 
 
Es geht ja in unserem Projekt vor allem darum, Zukunftsperspektiven für die minderjährigen Asylsu-
chenden zu entwickeln. Welche Zukunftswünsche begegnen Ihnen von Seiten der MNA? Welche 
Befürchtungen betr. der Zukunft begegnen Ihnen seitens der MNA? 

¨ Aufenthaltsort 
¨ Aufenthaltsstatus 
¨ Beruf 
¨ soziale Integration und Beziehungen 
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¨ Beziehung zur Herkunftsfamilie 
¨ Anderes 

 
Beobachten Sie Veränderungen dieser Wünsche mit der Aufenthaltsdauer? 
 
Was denken Sie, wie realistisch die MNA ihre Chancen auf eine langfristige Aufenthaltsbewilligung in 
der Schweiz einschätzen? 
 
Wie verändert sich diese Einschätzung mit zunehmender Aufenthaltsdauer? 
 
Die SB würden nur unter der Voraussetzung der Zustimmung der MNA eingeholt. Wie schätzen Sie 
die Fähigkeit der MNA ein, das Angebot zu verstehen, einen SB über Ihre Herkunftsfamilie anzufor-
dern? 
 
Was könnten MNA sich vom Erstellen eines Sozialberichts über Ihre Herkunftsfamilie erhoffen?  

¨ Kontakt zur Herkunftsfamilie wieder aufnehmen / verbessern 
¨ Sozialbericht als Beweismittel, das Chancen auf Aufenthaltsrecht in der CH erhöht 
¨ Abklärung der Zukunftsperspektiven im Heimatland 
¨ Anderes 

 
Welche Befürchtungen könnte das Erstellen eines SB in den MNA wecken? 

¨ Furcht vor Aufdecken einer Doppelidentität 
¨ Furcht vor einer erzwungenen Rückkehr aufgrund des SB 
¨ Anderes 

 
Doppelidentitäten: Welche Rolle spielt dieses Thema gemäss Ihrer Einschätzung beim Entscheid der 
MNA, ob ein SB erstellt werden soll? 
 
Vermuten Sie bei den MNA weitere Kriterien für den Entscheid, ob ein SB erstellt werden soll oder 
nicht? 
 
Vermuten Sie eine Veränderung dieser Kriterien mit zunehmender Aufenthaltsdauer? 
 

2. Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und MNA 
 
Welchen Stellenwert nehmen folgende Themen ein in Ihrer Begleitung der MNA: 

¨ Herkunftsfamilie und Kontakt zu ihr 
¨ langfristige Zukunftsperspektiven  
¨ Möglichkeit einer Rückkehr 

 
Wie gehen Sie diese Themen in Ihrer Begleitung der MNA an? Fragen sie aktiv nach?  
Zu welchem Zeitpunkt?  
 
Wie erleben Sie das Gespräch über diese Themen? 
 
Wie reagieren die MNA auf diese Themen?  

¨ Tabu oder nicht 
 
Wie gehen Sie weiter vor, wenn die MNA ausweichend antworten oder ähnlich?  
 
Beobachten Sie eine Veränderung der Relevanz dieser Themen mit der Zeit? Falls ja, inwiefern? 
 
Wo sehen Sie in Ihrer Rolle als Beistand Möglichkeiten und Grenzen, dem MNA zum Kontakt zu sei-
ner Herkunftsfamilie zu verhelfen?  
 
Wo sehen Sie Möglichkeiten und Grenzen betreffend der Mitgestaltung zum Thema Zukunftsperspek-
tiven? 

¨ BFM / Asylsystem 
¨ Volljährigkeit, Ende der vormundschaftlichen Mandate 

 
Kommt es vor, dass Sie Diskrepanzen bemerken zwischen der offiziellen Version des MNA gegenüber 
BFM und dem, was er Ihnen erzählt? Falls ja, wie gehen Sie damit um? 
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3. Ihre Einschätzung des Pilotprojektes 

 
Jeweils Begründung nachfragen, falls sie nicht geliefert wird 
 
Was halten Sie grundsätzlich vom Pilotprojekt? 
 
Was könnte aus Ihrer Sicht gegen eine Teilnahme am Projekt sprechen?  

¨ Gründe betreffend MNA selbst 
¨ Gründe betreffend Ihrer Rolle als Beistand 
¨ Gründe im aktuellen CH-System 

 
Welche Voraussetzungen müssten Ihrer Meinung nach gegeben sein, damit das Projekt in der Praxis 
erfolgreich umgesetzt werden kann? 

¨ Gründe betreffend MNA selbst 
¨ Gründe betreffend Ihrer Rolle als Beistand 
¨ Gründe im aktuellen CH-System 

 
Welchen Zeitpunkt halten sie für geeignet, um diese Themen anzugehen?  
 
Zusatzfragen zur Praxis der Institution 
Falls noch nicht beantwortet 

¨ Wie ist die personelle Organisation: Sind Beistände und Rechtsvertreter dieselbe Per-
son oder ist dies getrennt? 

¨ Falls getrennt: wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?  
 

Schluss 
Haben wir über etwas noch nicht gesprochen, was Ihrer Meinung nach für das vorliegende Thema 
relevant ist? 
 
Kontaktdaten abgeben:  
PK betreffend Interviews und Untersuchung. 
Direkt an den SSI können Sie sich wenden, wenn potenziell geeignete Fälle für die Erstellung von 
Sozialberichten vorhanden sind. 
 
Bleiben für Sie noch offene Fragen? 
 
Herzlichen Dank für Ihre Zeit!  
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8.5 Einfaches	  Transkriptionssystem	  nach	  Dresing	  und	  Pehl47	  
 

Ein einfaches Transkriptionssystem  

Das Regelsystem ist in drei Teile unterteilt:  

1. Transkriptionsregeln  
2. Hinweise zur einheitlichen Schreibweise  
3. Ein Beispieltranskript  
 
 

 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  Auszug	  aus:	  Dresing	  &	  Pehl,	  2013,	  S.	  21	  ff.	  
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8.6 Ausschnitt	  aus	  einem	  Interview-‐Transkript	  

Befragte5:	  Ich	  kann	  es	  ja	  nicht	  so	  sagen,	  wenn	  jemand	  sagt,	  ich	  bin	  jemand	  anders,	  kann	  ich	  ja	  nicht	  
sagen,	  das	  stimmt	  gar	  nicht.	  Man	  merkt	  es	  schon…	  vielleicht	  ein	  wenig,	  es	  ist	  ja	  je	  nachdem	  halt	  mög-‐
lich,	  aber	   ich	  finde,	  die	  Jugendlichen	  gehen	  ja	  trotzdem	  hier	   in	  die	  Schule,	  es	   ist	   jetzt	  der	  Ousmane	  
anstatt	  dem	  Jean,	  aber…	  sie	  identifizieren	  sich	  vorübergehend	  mit	  dem	  und	  es	  sind	  Überlebensstra-‐
tegien	  und	  sie	  sind	  sich	  sicher	  sehr	  gewohnt	  im	  Anwenden	  und	  Einsetzen	  von	  Überlebensstrategien	  
und	  in	  unserer	  Arbeit	  macht	  das	  keinen	  Unterschied.	  Im	  Verfahren	  macht	  es	  einen	  massiven	  Unter-‐
schied,	   das	   ist	   das	   Problem,	   es	   ist	   einfach	   ganz	   klar,	   es	   gibt	   einen	  Nichteintretensentscheid,	  wenn	  
man	  keinen	  Identitätsnachweis	  erbringen	  kann,	   in	  der	  Regel.	  Es	  gibt	   ja	  auch,	   je	  nachdem	  Abklärun-‐
gen,	   Länderexperten-‐Interviews,	  wenn	  es	  um	  die	  Sprache	  geht,	  wenn	  Zweifel	  da	   sind	  und	  dann	   ist	  
halt	   einfach	  dann	   sofort	   das	  Dossier	   geschlossen	   aufgrund	   von	  Unglaubwürdigkeit	   oder…	  das	  BFM	  
macht	  dann	  keine	  Abklärungen,	  WIESO	  muss	  jetzt	  der	  16-‐jährige	  eine	  andere	  Identität	  angeben,	  was	  
steckt	  denn	  da	  dahinter?	  Ist	  der	  unter	  Umständen	  vielleicht	  sogar	  eingeschleust	  von	  einem	  Drogen-‐
händlerring	  und	  bräuchte	  aus	  diesem	  Grund	  grade	  besonderen	  Schutz?	  Oder	  so,	   so	  weit	  gehen	  sie	  
nicht.	   Es	   gibt	   diese	   erste	   Seite,	   was	   sind	   die	   Kriterien,	   erfüllt,	   nicht	   erfüllt	   und	   dann	  wird	   das	   ge-‐
schlossen.	  Und	  das	  ist	  natürlich,	  da	  hat	  es	  eine	  riesige	  Auswirkung.	  Aber	  da	  bräuchte	  es	  wirklich	  ein-‐
fach,	  ich	  glaube,	  um	  dieses	  Vertrauen	  herstellen	  zu	  können	  und	  um	  dich	  wirklich	  öffnen	  zu	  können,	  
so	   als	   Jugendlicher,	   braucht	   es	   eine	   stabile	   Unterlage.	   Und	   die	   haben	   sie	   nicht.	   Im	   Asylverfahren	  
nicht,	  auf	  der	  Flucht	  nicht	  und	  das	  braucht	  Zeit.	  Dass	  man	  da	  überhaupt	  an	  diesen	  Punkt	  kommt.	  Ich	  
habe	  immer	  wieder	  Jugendliche,	  die	  ich	  im	  KJPD	  (Kinder-‐	  und	  Jugendpsychiatrischer	  Dienst)	  anmelde,	  
aber	  ich	  muss	  immer	  anschauen,	  wann	  der	  richtige	  Zeitpunkt	  ist.	  Also	  ich	  meine,	  theoretisch	  müssten	  
wir	  alle	  anmelden,	  die	  grad	  kommen,	  sofort,	  weil	  irgendeine	  Form	  von	  Trauma,	  Verlust,	  Bindungsver-‐
lust	  haben	  ja	  alle.	  Rein	  schon	  der	  Fluchtweg	  ist	  traumarisierend.	  Aber	  ganz	  viele	  sind	  gar	  nicht	  in	  der	  
Lage	   dazu,	   sie	   müssen	   zuerst	   mal	   ankommen,	   zuerst	   mal	   schauen,	   wie	   es	   funktioniert,	   sie	   haben	  
dann	   dieses	   lange	  Asylverfahren,	   diese	   instabile	   Situation	   und	   KÖNNEN	   gar	   nicht	   sich	   öffnen.	  Und	  
deshalb	  glaube	  ich,	  es	  fehlt	  einfach	  diese	  Stabilität.	  Und	  da	  geht	  es	  sicher	  auch	  darum	  zu	  versuchen,	  
Stabilität	  herzustellen,	  das	  ist	  sicher	  ein	  anderer	  Grund,	  aber	  es	  ist	  natürlich	  schwierig,	  weil	  das	  Asyl-‐
verfahren	  BEISST	  dieses	  Unternehmen	  und	  dann	  dauert	  es	  noch	  so	  ausserordentlich	  lange,	  und	  das	  
beisst	  es	  nochmals,	  also	  doppelt	  (lacht).	  #00:19:39-‐7#	  	  

Interviewerin:	  Ja.	  Wir	  hatten	  es	  jetzt	  stark	  von	  den	  Ängsten,	  die	  so	  eine	  Kontaktaufnahme	  mit	  einem	  
Jugendlichen	   zwecks	   Erstellung	   so	   eines	   Sozialberichtes	   auslösen	   könnte.	   Aber	  welche	  Hoffnungen	  
könnten	  auch	  dahinter	  stecken?	  #00:19:54-‐4#	  	  

Befragte5:	   Wenn	   man	   das	   umsetzen	   würde,	   bei	   der	   Erstellung	   von	   so	   einem	   Sozialbericht?	  
#00:19:56-‐2#	  	  

Interviewerin:	  Genau.	  #00:19:57-‐0#	  	  

Befragte5:	   Es	   könnte	   vielleicht,	  wenn	  der	   Jugendliche	  es	   gut	   versteht,	   die	  Hoffnung	  auslösen,	  dass	  
vielleicht	   jemand	  ANDERES,	  vielleicht	   sogar	   jemand,	  vielleicht	   sogar	  ein	  Schweizer	  oder	   so	  oder	   je-‐
mand	  von	  hier,	  der	  weit	  weg	  von	  zu	  Hause	  ist,	  bestätigen	  kann,	  dass	  diese	  Situation	  so	  schwierig	  war	  
irgendwie.	  Weil	  sie	  haben	  ja	  schon,	  sie	  (begegnen)	  ja	  schon	  Misstrauen	  grundsätzlich,	  du	  bist	  wieder	  
einer	  von	  all	  denen,	  du	  hast	  ja	  diese	  Dokumente	  nicht,	  du	  hast	  ja	  das	  nicht,	  das	  haben	  wir	  x-‐mal.	  Das	  
könnte	  vielleicht,	  das	  ist	  so	  der	  positive	  Aspekt,	  da	  könnte	  vielleicht	  jemand	  kommen	  und	  das	  bestä-‐
tigen,	  da	  könnte	   jemand	  vor	  Ort	   sich	   intere-‐	  also	  da	  bekundet	   jemand	   riesiges	   Interesse,	  der	  nicht	  
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direkt	  zuständig	  ist.	  Da	  kommt	  so	  eine	  Behörde	  und	  sagt,	  ich	  geh	  jetzt	  mal	  schauen,	  wie	  deine	  Familie	  
lebt	  und	  wie	  die	  das	  machen	  und	  ich	  halte	  das	  alles	  fest	  und	  bestätige	  das	  alles,	  im	  Sinne	  von,	  dann	  
kannst	  du	  hier	  wieder	  etwas	  aufbauen,	  wenn	  du	  hier	  Unterstützung	  bekommst	  oder	  eben	  dann	   je	  
nachdem,	  hier	  geht	  es	  genau	  nicht	  und	  aus	  dem	  Grund	  könntest	  du	  hierher	  kommen.	  Und	  das	  schafft	  
sicher	  ein	  Stück	  weit	  Hoffnung,	  neben	  den	  Ängsten,	  wenn	  man	  es	  so	  auslegen	  kann.	  Wenn	  es	  auch	  
nicht,	  es	  ist	  halt	  die	  Frage,	  wenn	  es	  etwas	  zu	  verheimlichen	  gibt,	  dann	  schürt	  es	  Ängste.	  #00:21:19-‐0#	  	  

Interviewerin:	  Ja,	  vor	  dem	  Aufdecken	  halt.	  #00:21:19-‐0#	  	  

Befragte5:	  Ja,	  vor	  dem	  Auffliegen.	  Genau.	  Aber	  das	  könnte	  so	  der	  positive	  Aspekt	  sein:	  da	  kann	  mir	  
jemand,	   da	   glaubt	   mir	   jemand,	   da	   geht	   jetzt	   jemand.	   Weil	   wir	   wollen	   ja	   nirgendwo	   hin	   (unv.).	  
#00:21:30-‐0#	  	  

Interviewerin:	  Ja.	  Gibt	  es	  noch	  andere	  Kriterien,	  von	  denen	  du	  vermutest,	  dass	  sie	  sich	  im	  Kopf	  von	  
UMAs	  abspielen	  würden	  bei	  so	  einer	  Anfrage?	  #00:21:47-‐0#	  	  

Befragte5:	  Nein,	  ich	  glaube	  ich	  habe	  das	  wichtigste	  schon	  gesagt,	  vor	  allem	  was	  die	  Ängste	  anbelangt	  
auch.	  Zum	  Beispiel	  dass	  sie	  sagen,	  es	   ist	  keine	  Familie	  da	  und	  nachher	   ist	  da	  aber	  eine	  da	  oder	  so.	  
Oder	  halt	  einfach	  so	  der	  Alltag	  (wo	  man	  sie	  hinschickt?	  Unv.).	  Man	  müsste	  sicher	  genug	  Zeit	  investie-‐
ren,	  damit	  man	  den	  Jugendlichen	  GUT	  aufzeigen	  kann,	  um	  was	  es	  geht.	  #00:22:13-‐8#	  	  

Interviewerin:	  Ja.	  Das	  sind	  auch	  zwei	  wichtige	  Punkte,	  du	  hast	  schon	  beides	  angesprochen,	  einerseits	  
der	  Zeitpunkt	  und	  andererseits	  die	  Zeit,	  die	  man	  sich	  nimmt,	  um	  das	  zu	  bearbeiten.	  Ich	  weiss	  nicht,	  
ob	  du	  schon	  so	  eine	  Einschätzung	  hast,	  aber	  kannst	  du	  dir	  vorstellen,	  zu	  welchem	  Zeitpunkt,	  dass	  es	  
Sinn	  machen	  würde?	  #00:22:34-‐6#	  	  

Befragte5:	   (Überlegt,	   lacht).	   Schwierig!	   Ich	   habe	   jetzt	   grade	   überlegt.	   Vorher	   habe	   ich	   gesagt,	   es	  
bräuchte	  Stabilität,	  aber	  auch	  das	  Vertrauen,	  damit	   jemand	  aufmachen	  kann	  und	  sich	  anvertrauen.	  
Auf	  der	  anderen	  Seite	  ist	  es	  halt	  auch,	  je	  länger	  dass	  das	  Asylverfahren	  geht,	  umso	  mehr	  Ängste,	  um-‐
so	  mehr	  Unsicherheit	  und	  umso	  mehr	  Perspektivlosigkeit	   ist	  auch	  da.	  Und	   ich	  glaube	  da	  kann	  man	  
nicht	   für	  ALLE	  UMA	  sagen,	  wann	  der	   richtige	  Zeitpunkt	   ist	   (lacht),	  das	   ist	   sehr	   individuell,	   da	  muss	  
man	  schauen,	  wann	  ist	  der	  Zeitpunkt,	  oder	  was	  haben	  wir	  schon	  für	  Informationen	  und	  was	  vermu-‐
ten	  wir	  noch,	  in	  welche	  Richtung	  könnten	  wir	  noch,	  KÖNNEN	  wir	  jetzt	  noch	  in	  diese	  Richtung	  steuern,	  
das	   ist	   sicher	   individuell.	   Es	   gibt	   sicher	   Jugendliche,	   wo	  man	   von	   Anfang	   an,	   wo	   wir	   sofort	   sagen	  
könnten,	  hey,	  ist	  doch	  super,	  du	  hast	  ja	  den	  Kontakt,	  jetzt	  kontaktieren	  wir	  doch	  den	  SSI	  und	  die	  ge-‐
hen	  mal	  vor	  Ort	  eine	  Einschätzung	  abgeben.	  Da	  gibt	  es	  sicher	  bei	  einzelnen	  Fällen,	  wäre	  das	  super,	  so	  
schnell	  wie	  möglich.	  Und	  eben	  bei	  anderen...	  #00:23:57-‐2#	  	  

Interviewerin:	   Bei	   anderen	   dann	   nicht,	   wegen	   dem	   Vertrauensaufbau,	   der	   noch	   nicht	   da	   ist?	  
#00:23:59-‐0#	  	  

Befragte5:	  Ja.	  Oder	  ich	  habe	  auch	  schon	  einen	  Jugendlichen	  gehabt,	  der	  immer	  gesagt	  hat,	  ich	  habe	  
keinen	   Kontakt,	   das	   ist	   nicht	  möglich,	   und	   nach	   eineinhalb	   Jahren	   hat	   er	   eine	   Telefonnummer	   ge-‐
bracht	  von	  der	  Mutter.	  Ich	  habe	  sie	  jetzt	  wieder	  gefunden,	  IRGENDWIE,	  ich	  hatte	  aber	  vorher	  keinen	  
Kontakt,	   aber	   jetzt	   habe	   ich	   sie	   gefunden.	  Das	   ist	   gut!	   Ich	   habe	  dann	   gefunden	   (unv.),	   das	   ist	   gut,	  
wenigstens	  hattest	  DU	  den	  Kontakt,	  schön,	  dass	  du	  es	  jetzt	  bringen	  konntest.	  #00:24:37-‐9#	  
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8.7 Vorlage	  für	  ein	  Postskript	  

	  

Interview	  ExInt1	  

	  

Vermittlung	  des	  Kontakts:	  

Organisation	  des	  Interviews:	  

Beteiligte:	  

Angaben	  zur	  Institution:	  

Datum:	  

Zeit:	  

Ort:	  	  

Störungen	  während	  des	  Interviews:	  

Gesprächsinhalte	  vor	  der	  Tonaufnahme:	  

Das	  Interview:	  

Gesprächsinhalte	  nach	  der	  Tonaufnahme:	  

Allfällige	  Kontakte	  nach	  dem	  Interview:	  

Erste	  Gedanken	  zur	  Auswertung:	  
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8.8 Kategorienraster	  
 

Hauptkate-
gorien	  

Subkatego-
rien	  

Definition	   Beispiele	  

1. Kriterien	   	   Welche Kriterien sind für MNA relevant bei 
der Entscheidung, ob sie einen Sozialbe-
richt erstellen lassen?	  

	  

	   Zukunftswün-
sche	  

Welche Zukunftswünsche haben MNA und 
inwiefern können diese Zukunftswünsche 
die Entscheidung beeinflussen, ob sie ei-
nen Sozialbericht erstellen lassen?	  

- besseres Leben 
- Ziel Europa 
- Angst vor Rückschaf-

fung 
- Rückkehrwunsch	  

Chancenein-
schätzung	  

Wie schätzen die MNA ihre Chancen auf 
die Erfüllung ihrer Zukunftswünsche ein und 
wie kann diese Einschätzung ihre Beteili-
gung am Projekt „Sozialberichte“ beeinflus-
sen?	  

- grosse Hoffnungen 
- Verdrängungseffekt	  

Asylverfahren	   Welche Spezifika aus dem Asylverfahren 
können die Entscheidung von MNA beein-
flussen, ob sie einen Sozialbericht erstellen 
lassen?	  

- Schiene Asyl 
- Vorgaben betr. Identi-

tätsdokumente 
- Aufdecken Doppelidenti-

tät 
- Familie als Tabuthema 

	  

	   Weitere Krite-
rien 

Welche weiteren Kriterien können für MNA 
relevant sein bei der Entscheidung, ob sie 
einen Sozialbericht erstellen lassen? 

 

2. Einfluss-
faktoren	  

 Welche Einflussfaktoren spielen bei dieser 
Entscheidung der MNA eine wesentliche 
Rolle? 

 

 Einfluss durch 
familiäre Bin-
dungen 

Welche Rolle spielen die familiären Bin-
dungen der MNA bei der Entscheidung, ob 
sie einen SB erstellen lassen? 

- Kontakt zur Herkunfts-
familie 

- Beziehung zu Mitglie-
dern der Herkunftsfami-
lie 

- Haltung der Familie 
- Zukunftsperspektiven in 

Herkunftsfamilie 
Einfluss auf 
dem Fluchtweg 
/ durch 
Schlepper  

Inwiefern werden MNA auf dem Fluchtweg 
dahingehend beeinflusst, wie sie sich im 
Zielland zu verhalten haben und welche 
Informationen sie geben sollen? 

- Instruktion durch 
Schlepper 

Einfluss durch 
soziales Netz-
werk 

Welche Rolle spielt das soziale Netzwerk 
der MNA bei der Entscheidung, ob sie ei-
nen SB erstellen lassen?  

- Informationen von Mit-
gliedern der Diaspora 

Einfluss durch 
professionelle 
Bezugsperso-
nen in der 
Schweiz  

Wird unter Punkt 3 beantwortet  
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3. Rolle der 
Bezugsper-
sonen 

 Welche Rolle spielen die professionellen 
Bezugspersonen von MNA in der Schweiz 
bei der Entscheidung, ob die individuelle 
Situation im Herkunftsland evaluiert werden 
soll? 

 

 Zusammenar-
beit mit MNA 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der 
Fachpersonen mit MNA in Bezug auf die 
Themen Herkunftsfamilie und Zukunftsper-
spektiven? 

 

 Möglichkeiten 
und Grenzen 

Wie beurteilen die Fachpersonen ihre eige-
nen Möglichkeiten und Grenzen in Bezug 
auf die Erstellung von Sozialberichten? 

 

 Vorwissen und 
Reflexion 

Welches Vorwissen ist über das Projekt SB 
vorhanden? 
Inwiefern führt die Thematisierung des Pro-
jektes bei den Fachpersonen zu einer Re-
flexion der aktuellen Praxis und der eigenen 
Rolle? 

 

4. Einschät-
zung der 
Fachperso-
nen 

 Zu welcher Einschätzung betreffend des 
Projektes „Sozialberichte aus den Her-
kunftsländern von MNA“ gelangen die 
Fachpersonen? Unter welchen Umständen 
halten sie dieses Vorgehen für sinnvoll und 
realistisch? 

 

 Hürden Welche Hürden benennen die Fachperso-
nen hinsichtlich des Projektes? 

 

 Chancen Welche Chancen benennen die Fachper-
sonen hinsichtlich des Projektes? 

 

 Voraussetzun-
gen 

Welche Voraussetzungen müssen gemäss 
den Fachpersonen gegeben sein, um das 
Projekt erfolgreich durchzuführen? 

- Ausrichtung auf welche 
Zielgruppen?  

 

5. Rahmen-
bedingun-
gen 

 Welche Rahmenbedingungen sind für eine 
gelingende Beteiligung von MNA an der 
Erstellung eines Sozialberichtes über ihre 
individuelle Situation im Herkunftsland zent-
ral?  

 

 Umgang mit 
Informationen 

Welcher Umgang mit Informationen ist not-
wendig, damit MNA sich auf angemessene 
Weise an der Einholung eines Sozialberich-
tes beteiligen können? 

- Transparenz 
- Fähigkeit zum Ver-

ständnis 

 Zeitpunkt Zu welchem Zeitpunkt soll die Möglichkeit 
der Erstellung eines SB thematisiert wer-
den? 

- möglichst früh, weil... 
- möglichst spät, weil... 

 Setting der 
Beteiligung 

Welches Setting ermöglicht eine angemes-
sene Beteiligung der MNA am Prozess der 
Erstellung eines SB? 

- in vertrauter Umgebung 
- in Anwesenheit einer 

Vertrauensperson 
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8.9 Auszug	  aus	  der	  Datenauswertung	  
Code	   	   Memo:	  Code-‐Definition,	  

Reflexionen	  
Transkript_ExInt1	   Transkript_ExInt2	   Transkript_ExInt3	   Tran-‐

skript_ExInt4	  
Transkript_ExInt5	  

Kriterien	  -‐	  Zukunftswünsche	   0	   Welche	  Zukunftswün-‐
sche	  haben	  MNA	  und	  
inwiefern	  können	  diese	  
Zukunftswünsche	  die	  
Entscheidung	  beeinflus-‐
sen,	  ob	  sie	  einen	  Sozi-‐
albericht	  erstellen	  las-‐
sen?	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Naivität:	  Ich	  möchte	  
Arzt	  werden	  oder	  
Fussballprofi	  

1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   gleichzeitig	  ist	  da	  
eine	  Naivität,	  dass	  
sie	  herkommen	  und	  
sagen,	  ich	  möchte	  
Arzt	  werden	  oder	  
Fussballprofi.	  	  
51	  (0)	  

	  	   Ausnahmebeispiel:	  
gelungene	  Rückkehr	  

1	   	  	   	  	   	  	   Und…	  doch,	  wir	  
haben	  schon	  auch	  
schon	  eine	  Rück-‐
kehr	  vollzogen.	  
Da	  war	  mal	  ein	  
Jugendlicher,	  der	  
zurück	  nach	  
afrikanisches	  
Land	  X	  zurück	  ist,	  
der	  hat	  dann	  dort	  
ein	  mobiles	  Kino	  
(lacht)	  gemacht	  
und	  das	  hat	  dann	  
wirklich	  gut	  funk-‐
tioniert,	  der	  
konnte	  dort	  bei	  
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einem	  Onkel	  
wohnen,	  er	  hat	  
Rückkehrhilfe	  
erhalten,	  der	  ist	  
dort	  die	  Attrakti-‐
on	  des	  Dorfes	  
geworden.	  Ja	  und	  
da	  hatte	  man	  
nachher	  auch	  
noch	  Kontakt,	  ja,	  
das	  gibt	  es	  schon	  
auch.	  Aber	  relativ	  
selten	  halt,	  wirk-‐
lich.	  	  
87	  (0)	  

	  	   Kein	  Zurück	  wegen	  
drohender	  Beschnei-‐
dung	  /	  Bedrohung	  

1	   	  	   	  	   	  	   Oder	  dann	  gibt	  es	  
halt	  auch,	  bei	  
weiblichen	  Ju-‐
gendlichen	  hatte	  
ich	  das	  auch	  
schon,	  dass	  zum	  
Beispiel	  das	  Mäd-‐
chen	  abgehauen	  
ist,	  weil	  sie	  hätte	  
beschnitten	  wer-‐
den	  sollen.	  Solche	  
Sachen	  gibt	  es	  
natürlich	  auch,	  es	  
ist	  nicht	  nur	  das	  
Vermissen…	  Es	  ist	  
auch	  ein	  Frohsein	  
nicht	  mehr	  dort	  
zu	  sein.	  Oder	  im	  
Moment	  gäbe	  es	  
keinen	  Weg	  zu-‐
rück.	  	  
56	  (0)	  
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	  	   Lieber	  in	  die	  Illegalität	  
als	  wieder	  nach	  Afrika	  
zurück	  

1	   	  	   	  	   	  	   aber,	  die	  meisten	  
Afrikaner…	  lieber	  
in	  die	  Illegalität	  
also	  wieder	  nach	  
Afrika	  zurück.	  Das	  
war	  eigentlich	  in	  
den	  seltensten	  
Fällen	  ein	  Thema,	  
ich	  gehe	  wieder	  
nach	  Afrika	  zu-‐
rück.	  Ja,	  und	  dann	  
sind	  sie	  dann	  
irgendwann,	  wie	  
der	  gestern,	  der	  
kommt	  und	  sagt,	  
ich	  gehe	  jetzt	  
nach	  Deutsch-‐
land.	  	  
42	  (0)	  

	   	  

	  	   Sie	  wollen	  nicht	  über	  
Rückkehr	  nachdenken	  
und	  kommunizieren	  
dies	  auch	  

2	   	  	   	  	   Und	  sie	  sagen	  mir	  ganz	  klar:	  "Über	  
das	  will	  ich	  nicht	  reden.	  Über	  das	  
will	  ich	  gar	  nicht	  nachdenken".	  Sie	  
probieren	  nicht	  mal	  auszuweichen.	  
Das	  ist	  wirklich	  der	  Normalfall	  
würde	  ich	  sagen,	  dass	  mir	  einfach	  
jemand	  sagt:	  "Über	  das	  will	  ich	  und	  
kann	  ich	  nicht	  nachdenken".	  Und	  
grade	  bei	  den	  Jugendlichen	  aus	  
Westafrika	  hätte	  man	  ja	  schon	  
Möglichkeiten	  mit	  der	  Rückkehrbe-‐
ratung.	  Und	  man	  hätte	  auch	  Mög-‐
lichkeiten,	  wir	  haben	  wirklich	  ein	  
relativ	  gutes	  Verhältnis	  mit	  dem	  
Migrationsdienst,	  wo	  wir	  wirklich	  
auch	  sagen,	  wir	  hätten	  jetzt	  wirk-‐
lich	  noch	  ein	  oder	  zwei	  Jahre,	  um	  
noch	  etwas	  aufzugleisen.	  Aber	  was	  
die	  Gründe	  dann	  sind,	  dass	  sie	  
sagen,	  über	  das	  will	  ich	  gar	  nicht	  

	  	   	  	   Aber…	  manchmal	  
wäre	  schon	  das	  
ansprechen,	  ja	  was,	  
wenn	  es	  nicht	  
klappt,	  Plan	  B?	  Aber	  
das	  ist	  so	  ein	  we-‐
nig…	  ich	  merke	  das	  
auch,	  damit	  will	  
man	  sich	  jetzt	  nicht	  
befassen,	  dann	  
sagen	  sie	  einfach:	  
"Ich	  kann	  nicht	  
zurück,	  ich	  kann	  
nicht	  zurück,	  ich	  
kann	  nicht	  zurück".	  	  
62	  (0)	  
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nachdenken,	  das	  WISSEN	  wir	  ein-‐
fach	  nicht,	  weil	  wir	  wirklich	  einfach	  
nicht	  wissen,	  wieso	  denn	  nicht.	  
Und	  dort	  könnte	  man	  vielleicht	  
noch	  etwas	  weiter	  gehen,	  aber	  es	  
dünkt	  mich	  noch	  schwierig,	  weiter	  
zu	  gehen	  und	  Druck	  aufzusetzen,	  
wenn	  nicht	  so	  viel…	  Also	  wenn	  
mehr	  Bewegung	  in	  diesem	  Feld	  
drin	  wäre	  und	  ich	  wüsste,	  doch,	  da	  
geht	  etwas,	  da	  kann	  man	  vielleicht,	  
ja,	  dann	  würde	  vielleicht	  manch-‐
mal	  auch	  mehr	  probieren,	  wie	  weit	  
kann	  ich	  jetzt	  da	  noch	  gehen.	  	  
59	  (0)	  

	  	   Wandel	  hin	  zu	  
Wunsch	  der	  Familien-‐
zusammenführung	  
Drittstaat	  

1	   Wandel	  von	  Wunsch	  zu	  blei-‐
ben	  hin	  zu	  Wunsch	  der	  Fami-‐
lienzusammenführung	  in	  
einem	  Drittstaat	  

	  	   Ja,	  sie	  hat	  sich	  dann	  entschieden,	  
zu	  diesem	  Mann	  zurück	  zu	  kehren	  
und	  sie	  haben	  jetzt	  wieder	  als	  Paar	  
zusammengelebt	  ein	  Jahr	  und	  jetzt	  
ist	  sie	  eigentlich	  wieder	  an	  dem-‐
selben	  Punkt,	  hat	  jetzt	  aber	  inte-‐
ressanterweise	  eben	  gesagt,	  dass	  
ihre	  Familie	  im	  europäischen	  Land	  
X	  ist,	  das	  ist	  dieser	  Fall.	  Und	  dass	  
das	  für	  sie	  die	  Lösung	  eigentlich	  
wäre,	  dass	  sie	  zu	  ihrer	  Familie	  
gehen	  könnte.	  Und	  die	  ist	  offen-‐
bar,	  so	  verstehe	  ich	  das,	  im	  Mo-‐
ment	  auch…	  war	  natürlich	  diese	  
Scheidung	  ein	  Problem	  für	  diese	  
Familie	  und	  offenbar	  ist	  da	  ganz	  
viel	  gelaufen,	  so	  dass	  diese	  Familie	  
jetzt	  sagt:	  "Wir	  würden	  dich	  quasi	  
auch	  als	  geschiedene	  Frau	  auf-‐
nehmen"	  und	  jetzt	  haben	  wir	  aber	  
ein	  juristisches	  Problem	  natürlich,	  
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	   	   	   	   	   sie	  ist	  im	  (unverständlich)	  Verfah-‐
ren,	  sie	  gilt	  hier	  als	  verheiratet,	  
wäre	  aber	  schon	  angewiesen,	  
denke	  ich,	  weil	  es	  ist	  ein	  Abhängig-‐
keitsverhältnis	  und	  wenn	  sie	  weiss:	  
"Ich	  kann	  zu	  meiner	  Familie	  und	  
bin	  dort	  nicht	  allein",	  also	  was	  man	  
ihr	  hier	  an	  Möglichkeiten	  bieten	  
kann,	  sie	  wird	  jetzt	  dann	  18,	  als	  
alleinstehende	  Frau	  in	  einem	  ge-‐
trennten	  Zustand,	  was	  natürlich	  
schwierig	  ist,	  das	  gibt	  ihr	  nicht	  
genug	  Sicherheit,	  dass	  sie	  es	  hier	  
schaffen	  wird.	  	  
32	  (0)	  

	   	   	  

	  	   Wandel	  von	  Wunsch	  
zu	  bleiben	  zu	  Rück-‐
kehrwunsch	  

1	   Nur	  wenige	  entwickeln	  Rück-‐
kehrwunsch	  /	  Interesse	  an	  
Alternative	  	  

Dies	  obwohl	  es	  die	  Regel	  sei,	  
dass	  MNAs	  eine	  Krise	  durch-‐
machen,	  weil	  ihre	  Realität	  in	  
der	  Schweiz	  nicht	  dem	  ent-‐
spricht,	  was	  sie	  sich	  vorge-‐
stellt	  hatten.	  Jedoch	  geht	  dies	  
nur	  in	  Ausnahmefällen	  mit	  
einem	  expliziten	  Wandel	  hin	  
zu	  einem	  Rückkehrwunsch	  
einher.	  

	  	   Ja,	  entsprechend	  ist	  natürlich	  auch	  
die	  Angst,	  dass	  es	  irgendwie	  diesen	  
Negativentscheid	  gibt	  im	  Asylver-‐
fahren.	  Also	  ich	  finde	  es	  SEHR	  
fokussiert	  auf	  das.	  Also	  jetzt	  auch	  
bei	  dem	  jungen	  Mann,	  über	  den	  
ich	  vorher	  sprach,	  der	  hat	  mir	  
eigentlich	  am	  Anfang	  gesagt:	  "Ich	  
bin	  jetzt	  hier",	  und	  der	  war	  am	  
Anfang	  auch	  eher	  besorgt,	  dass	  das	  
dann	  hier	  nicht	  klappt	  und	  hat	  
dann	  aber	  nachher	  gemerkt,	  dass	  
es	  ihm	  hier	  nicht	  gut	  geht.	  Er	  ver-‐
steht	  die	  Leute	  nicht,	  er	  versteht	  
hier	  sein	  Leben	  nicht,	  er	  ist	  halt	  
jemand	  der	  sehr,	  mit	  viel	  Bildung	  
gekommen	  ist,	  eher	  wahrscheinlich	  
in	  einer	  höheren	  Schicht	  war	  in	  
seinem	  Herkunftsland	  und	  so	  
weiter	  und	  eigentlich	  einen	  ziemli-‐
chen	  sozialen	  Abstieg	  gemacht	  hat	  
und	  konfrontiert	  ist	  mit,	  er	  ist	  eine	  
intelligente	  Person,	  der	  auch	  sozi-‐
alkompetent	  ist	  und	  stark	  wahr-‐
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nimmt,	  so	  die	  ganze	  Alltagsdiskri-‐
minierung,	  dem	  Umgang	  mit	  ihm	  
als	  dunkelhäutige	  Person	  und	  so	  
weiter	  und	  er	  merkt,	  das	  ist	  eine	  
Atmosphäre,	  wo	  er	  nicht	  Fuss	  
fassen	  kann.	  Und	  er	  hat	  halt	  wirk-‐
lich	  so	  ganz	  ein	  klassisches,	  starkes	  
Heimweh,	  und	  ein	  ganz	  starker	  
Wunsch,	  zurückzugehen,	  im	  Wis-‐
sen,	  ich	  denke	  das	  ist	  schon	  ge-‐
koppelt,	  im	  Wissen,	  dass	  er	  eine	  
berufliche	  Zukunft	  HAT,	  zu	  Hause,	  
oder,	  eine	  gute	  Ausgangslage,	  die	  
er	  hatte,	  bis	  auf	  den	  Moment,	  wo	  
es	  nachher	  diese	  Schwierigkeiten	  
gegeben	  hat	  und	  wo	  die	  Familie	  
dann	  auseinander	  ist.	  Aber	  so	  
seine	  Idee	  ist	  jetzt,	  dort	  anzuset-‐
zen,	  bei	  dem,	  was	  er	  hatte,	  als	  sie	  
als	  Familie	  dort	  zusammengelebt	  
haben,	  und	  er	  war	  im	  Gymnasium	  
und	  er	  hat	  sein	  Studium	  geplant.	  
Und	  das	  ist	  aber	  schon	  eher	  selten,	  
dass	  jemand,	  also	  dass	  eine	  Krise	  
kommt	  und	  es	  hier	  nicht	  so	  ist,	  wie	  
man	  sich	  das	  vorgestellt	  hatte,	  das	  
ist	  eher	  die	  Regel,	  aber	  das	  ist	  
eigentlich	  nicht	  verbunden	  in	  der	  
Regel	  mit	  der	  Idee,	  dass	  die	  Zu-‐
kunftsperspektiven	  plötzlich	  an-‐
ders	  werden	  würden.	  12	  (0)	  

	  	   Wunsch	  Fam.	  zu	  
unterstützen	  

1	   	  	   	  	   Geld	  verdienen	  zu	  können	  und	  das	  
Leben	  selbständig	  zu	  bestreiten	  
und	  meistens	  halt	  auch	  noch	  mit	  
dem	  Hintergrund,	  andere	  auch	  mit	  
unterstützen	  zu	  können,	  manchmal	  
implizit,	  manchmal	  explizit	  ausge-‐
sprochen.	  10	  (0)	  
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	  	   Wunsch	  nach	  einem	  
selbständigen	  Leben	  

1	   	  	   	  	   Und	  die	  Vorstellungen	  sind	  meis-‐
tens,	  eine	  gute	  Ausbildung	  machen	  
zu	  können	  und	  Geld	  verdienen	  zu	  
können	  und	  das	  Leben	  selbständig	  
zu	  bestreiten	  
10	  (0)	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   Wunsch	  nach	  Norma-‐
lität	  als	  Jugendliche	  

1	   	  	   Und	  sie	  wollen	  ein-‐
fach	  Jugendliche	  
sein,	  sie	  wollen	  
einfach	  frei,	  sie	  
wollen	  am	  See	  
(pfeift)	  den	  Mädchen	  
nachpfeifen,	  sie	  
wollen	  kiffen,	  sie	  
wollen	  einfach	  
"höckle",	  sie	  wollen	  
einfach	  hängen,	  sie	  
wollen	  einfach	  Kind	  
sein,	  Jugendlich	  sein	  
163	  (0)	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Einfach	  eine	  glückli-‐
che	  Zukunft.	  

2	   	  	   Einfach	  eine	  glückli-‐
che	  Zukunft.	  	  
Jedes	  Kind	  hat	  den	  
Wunsch	  nach	  Glück	  	  
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8.10 Leitfaden	  für	  Erstgespräche	  mit	  MNA	  
 Patricia Koch, November 2013 

Leitfaden für Erstgespräche mit MNA 

Einleitung 

Vorstellen meiner Person. Ich arbeite für den Internationalen Sozialdienst - das ist eine NGO, welche 
sich für Kinder und ihre Rechte engagiert, besonders wenn es um Kinder und Jugendliche geht, die 
nicht in ihrem Heimatland leben.  

Sprachliche Verständigung? 

Es ist mir sehr wichtig dass Sie wissen, dass weder ich noch der Internationale Sozialdienst etwas zu 
Ihrem Asylverfahren zu sagen haben. Dafür ist das Bundesamt für Migration zuständig, von dem wir 
unabhängig sind. Wir geben auch keine Informationen an das BFM weiter. Heute möchte ich mit Ihnen 
über die Möglichkeit sprechen, einen Sozialbericht über Ihre Familie erstellen zu lassen. Alle Details 
dazu werde ich Ihnen in diesem Gespräch erklären. 

Ich werde alles, was Sie mir sagen, vertraulich behandeln. Wenn Sie über gewisse Themen nicht 
sprechen möchten, ist das kein Problem. Wenn ich eine Frage zu so einem Thema stelle, sagen Sie 
mir einfach, ich soll zum nächsten Thema übergehen. Sie dürfen übrigens auch jederzeit sagen, wenn 
Sie das Gespräch abbrechen möchten oder auch wenn Sie mal eine Pause brauchen. Weil ich mir 
nicht alles merken oder aufschreiben kann, was Sie sagen, möchte ich unser Gespräch auf Tonband 
aufnehmen. Sind Sie damit einverstanden? 

èèTonband einschalten 

èèbei fehlendem Einverständnis: Notizen machen, nach dem Gespräch protokollieren 

Beschrieb der Vorgehensweise 
Zuerst möchte ich Ihnen kurz von unserem Projekt erzählen. Unterbrechen Sie mich einfach und fra-
gen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn Sie mehr dazu wissen wollen.  

Wir treffen uns heute, weil Sie Ihrer Bezugsperson gegenüber Interesse an einer Abklärung über die 
Situation Ihrer Familie in Ihrem Herkunftsland signalisiert haben. Ziel des heutigen Treffens ist es, Sie 
zu informieren, wie wir dabei vorgehen würden. Der Internationale Sozialdienst hat Partnerbüros in 
vielen Ländern. Das gibt uns die Möglichkeit, solche Abklärungen über Herkunftsfamilien zu machen. 
Und so würde das funktionieren, wenn Sie uns beauftragen, einen Sozialbericht einzuholen: Sie wür-
den mir sagen, was Sie über den Aufenthaltsort Ihrer Angehörigen wissen. Wir würden dann unserem 
Partnerbüro in dem Land wo Ihre Familie ist, einen Brief schreiben und darum bitten, dass jemand Ihre 
Familie besucht (oder sie zuerst sucht, falls der Aufenthaltsort nicht genau bekannt ist). Diese Person 
würde bei einem Besuch mit Ihrer Familie zum Beispiel darüber sprechen, welche Möglichkeiten für 
Ihre Zukunft Ihnen dort geboten werden können. Sie könnten mir sagen, wenn es Sachen gibt, die 
Ihrer Familie gegenüber nicht erwähnt werden sollen, wir respektieren Ihren Wunsch. Nach dem Be-
such würde unser Partner uns einen Brief schicken, in dem er den Besuch bei Ihrer Familie be-
schreibt. Diesen Brief würden wir nur Ihnen und Ihrer Bezugsperson geben. Sie allein können dann 
entscheiden, was Sie damit machen wollen. Sie können sich entscheiden, den Brief an das BFM wei-
ter zu geben zur Verwendung in Ihrem Asylverfahren oder auch nicht. 

Die Informationen, die Sie mir heute geben, werde ich nur dem SSI und der zuständigen Partnerorga-
nisation in Ihrem Land weiterleiten. Alle Personen, welche diese Informationen erhalten, sind an die 
Schweigepflicht gebunden. Es wird ein allgemeiner Bericht über das Projekt des SSI geschrieben, in 
dem aber alle Informationen anonymisiert werden. 

Haben Sie das alles gut verstanden? Haben Sie Fragen dazu? 
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Hauptteil 
Dann möchte ich Sie jetzt gerne fragen, ob Sie schon eine Idee haben, ob Sie einen Sozialbericht 
erstellen lassen möchten. Bevor Sie antworten, ist ganz wichtig, dass Sie folgendes wissen: Sie kön-
nen sich dafür oder dagegen entscheiden. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, passiert einfach gar 
nichts.  

èèFalls MNA sich gegen SB entscheidet: nach Gründen fragen, danken und verabschieden. 

èèFalls MNA sich für einen SB entscheidet: 

Individuelle Situation besprechen. 

Kontaktinformationen der Herkunftsfamilie erheben.  

Über weiteres Vorgehen informieren. 

èèFalls MNA sich noch nicht entschieden ist: die Gelegenheit geben, eine Pause zum Nachdenken 
zu machen oder zu einem späteren Zeitpunkt Bescheid zu geben. Dann ein erneutes Treffen für die 
Übergabe der detaillierten Informationen vereinbaren oder Informationsvermittlung über Beistand ar-
rangieren. 

Abschluss 
Soziodemographische Daten: Kontrollieren, ob die untenstehenden Angaben schon beantwortet sind, 
sonst erheben. 

¨ Alter 

¨ Herkunftsland 

¨ Kontakt zur Herkunftsfamilie 

¨ Aufenthaltsstatus 

¨ Seit wann in der Schweiz 

Haben wir über etwas noch nicht gesprochen, was Ihnen wichtig ist? 

Auf nächste geplanten Schritte und ggf. nächsten vorgesehenen Kontakt hinweisen, meine Kontaktda-
ten und Kontaktdaten des SSI abgeben. Melden Sie sich, falls Ihnen noch Fragen oder Anliegen in 
den Sinn kommen sollten.  
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8.11 Persönliche	  Erklärung	  Einzelarbeit	  
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