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Zusammenfassung 
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Ausgangslage 

Mit dem Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Na-

tionen (UN BRK) am 15. Mai 2014 verpflichtet sich die Schweiz, Hinder-

nisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen (MmB) kon-

frontiert sind, sie gegen Diskriminierung zu schützen und ihre Teilhabe 

und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. Die UN BRK ent-

hält programmatische Vorgaben und Mindeststandards für verschiedene 

Themenfelder, unter anderem Zugang zu Einrichtungen und Dienstleis-

tungen, politische und gesellschaftliche Teilhabe, Gewährleistung der Si-

cherheit, Zugang zu Bildung und Arbeit sowie selbstbestimmtes Wohnen.  

Fragestellungen und methodisches Vorgehen 

Der parlamentarische Auftrag Holzinger-Loretz zum Leitbild «Leben mit 

Behinderungen» beauftragte den Kanton Graubünden, die bisherige Um-

setzung der UN BRK zu überprüfen und notwendige Massnahmen zu 

identifizieren. Zu diesem Zweck hat der Kanton Interface Politikstudien 

Forschung Beratung ein Mandat erteilt. Der Gegenstand des Mandats ist 

in drei Teile gegliedert: Erstens wurde im Rahmen einer Bestandsauf-

nahme der aktuelle Stand der Umsetzung der UN BRK im Kanton Grau-

bünden analysiert. Zweitens wurde basierend auf der Bestandsaufnahme 

eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Drittens wurden auf der Grundlage 

der Bestandsaufnahme und der Bedarfsanalyse Massnahmenempfeh-

lungen abgeleitet, die notwendig sind, um im Kanton Graubünden die 

Zielsetzungen der UN BRK erreichen zu können.  

Die Studie basiert auf folgenden Erhebungen: 

– Online-Befragungen: Es wurden drei Online-Befragungen bei kanto-

nalen Dienststellen und kantonsnahen Organisationen, bei Leistungs-

erbringenden sowie bei Organisationen und Verbänden für MmB 

durchgeführt. 

– Dokumentenanalyse und Interviews: Der Stand der Umsetzung der 

UN BRK im Kanton Graubünden wurde neben den Ergebnissen aus 

den Online-Befragungen auch anhand bestehender Berichte und Do-

kumente analysiert. Um die Ergebnisse in einem erweiterten Kontext 

einordnen zu können, wurden zudem mit Akteuren auf nationaler 

Ebene sowie mit Vertretern/-innen aus den Kantonen Zürich, St. Gal-

len und Thurgau Interviews geführt. Zusätzlich wurden Vertreter/-in-

nen der Wirtschaft im Kanton Graubünden interviewt.  

– World Café mit MmB: Zwischen Juni und September 2022 fanden drei 

World Cafés mit MmB statt: in Chur in deutscher Sprache, in Ilanz in 
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romanischer Sprache und in Poschiavo in italienischer Sprache. Ins-

gesamt nahmen zirka 50 Menschen mit ganz unterschiedlichen Behin-

derungen teil. 

Zentrale Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass im Kanton Graubünden in ganz vielen 

Bereichen bereits vielfältige Aktivitäten für MmB umgesetzt werden. Im 

Vergleich zu den übrigen Kantonen der SODK Ost (AR, AI, GL, SH, SG, 

TG) + Zürich, positioniert sich der Kanton Graubünden mit seinen Rah-

menbedingungen und Aktivitäten im oberen Mittelfeld. Der Kanton ver-

fügt zum Beispiel über gute Angebote in den Bereichen Wohnen, Ar-

beitsintegration und soziale/kulturelle Teilhabe, unternimmt seit Jahren 

wichtige Schritte hin zu einer inklusiven Schule/frühen Förderung und 

setzt sich für eine barrierefreie Bau- und Mobilitätsinfrastruktur ein. Diese 

bewährten Aktivitäten gilt es, künftig weiterzuführen und dabei sicherzu-

stellen, dass zentrale Angebote in allen Regionen des Kantons sprach-

adäquat zur Verfügung stehen.  

Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse zeigen jedoch auch auf, dass die 

Umsetzung all dieser Aktivitäten nicht im Rahmen eines übergeordneten 

Konzepts und daher wenig koordiniert erfolgt. Auch sind die Aktivitäten 

zu wenig sichtbar und zum Teil (innerhalb und ausserhalb der Verwal-

tung) noch wenig bekannt. Zudem weisen die Ergebnisse darauf hin, 

dass die Gesellschaft noch immer zu wenig für die konkreten Anliegen 

von MmB sensibilisiert ist. Die Vorstellung, dass MmB ein selbstbe-

stimmtes, autonomes Leben führen können und das Wissen darüber, 

was es hierfür braucht, scheint in der Gesellschaft bisher noch wenig 

präsent. Das Studienteam sieht daher gerade in dieser Koordinations- 

und Sensibilisierungsarbeit (innerhalb der Verwaltung und darüber hin-

aus) das grösste Potenzial, wie der Kanton Graubünden die Berücksich-

tigung der Anliegen von MmB und damit die Umsetzung der UN BRK in 

den nächsten Jahren weiter vorantreiben kann. 

Massnahmenempfehlungen 

Entlang von sechs Interventionsachsen zur Umsetzung der UN BRK for-

muliert das Studienteam insgesamt 14 Massnahmenansätze. Es sind 

dies:  

1 Massnahmenansätze für die Schaffung eines rechtlichen und konzeptionellen Rahmens zum Schutz vor Diskriminierung und 

zur Förderung der Gleichberechtigung 

M1.1 Prüfung rechtlicher Grundlagen für die Gleichstellung von MmB 

M1.2 Verwaltungsinterne Verankerung des Auftrags zur Sensibilisierung und Interessenvertretung für die Anliegen von MmB  

2 Massnahmenansätze für die Bereitstellung von spezifischen Unterstützungsangeboten/Dienstleitungen für MmB 

M2.1 Förderung der tatsächlichen Wahlfreiheit bezüglich selbstbestimmten Wohnens 

M2.2 Ausbau von Autonomie, Teilhabe und Mitsprache als Kriterien für Auftragsvergaben definieren 

3 Massnahmenansätze für die Förderung der Zugänglichkeit für MmB zu Regelangeboten 

M3.1 Prüfung der Umsetzung der Vorgaben UN BRK/BehiG im Bereich Bau- und Mobilitätsinfrastruktur  

M3.2 Optimierung inklusiver Bildungsangebote  

M3.3 Förderung von Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt  

M3.4 Ausbau der Arbeitsplätze für MmB in der öffentlichen Verwaltung  

M3.5 Förderung der Inklusion im Kulturbereich mittels Label «Kultur inklusiv» und durch Anerkennungsbeiträge 
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M3.6 Barrierefreier Zugang zu staatlichen Informationen (z.B. leichte Sprache) 

4 Massnahmenansatz für die Förderung von Partizipation (Mitsprache und Mitbestimmung) 

M4.1 Einrichtung eines Austauschgefässes für die relevanten Akteure 

5 Massnahmenansätze für die Wissensvermittlung und Sensibilisierung 

M5.1 Sensibilisierung der kantonalen Verwaltung und Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung der UN BRK 

M5.2 Unterstützung von MmB, Interessenorganisationen und Wirtschaft bei der Sensibilisierungsarbeit und Bewusstseinsbildung in 

der Öffentlichkeit  

6 Massnahmenansatz für die Aufbereitung von Daten und Statistik 

M6.1 Dokumentation bestehender Datenquellen und Identifizierung von Lücken 
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Resumaziun 



 

9 UN BRK Kanton Graubünden 

Situaziun da partenza 

Cun l'entrada en vigur da la Convenziun da las Naziuns Unidas davart ils 

dretgs dals umans cun impediments (CRPD) ils 15 da matg 2014, 

s'oblighescha la Svizra d'eliminar ils obstachels, cun ils quals las persu-

nas cun impediments èn confruntadas, da proteger las persunas cun im-

pediments cunter discriminaziun e da promover lur participaziun e lur 

egualitad en la societad. La CRPD cuntegna prescripziuns programmati-

cas e standards minimals per differents champs tematics, tranter auter 

l'access ad instituziuns ed a servetschs, la participaziun politica e so-

ciala, la garanzia da la segirezza, l'admissiun a furmaziun ed a lavur sco 

er l'abitar autodeterminà.  

Dumondas e proceder metodic 

L'incumbensa parlamentara Holzinger-Loretz concernent il maletg direc-

tiv «Viver cun impediments» ha dà il pensum al chantun Grischun d'exa-

minar la realisaziun vertenta da la CRPD e d'identifitgar las mesiras 

necessarias. Per quest intent ha il chantun surdà in mandat a l'interpresa 

Interface Politikstudien Forschung Beratung. L'object dal mandat è struc-

turà en trais parts: Sco emprim è vegnì analisà – en il rom d'ina survista 

da la situaziun – il stadi actual da la realisaziun da la CRPD en il chantun 

Grischun. Sco segund è vegnida fatga – sin basa da la survista da la si-

tuaziun – in'analisa dal basegn. Sco terz èn vegnidas deducidas – sin 

basa da la survista da la situaziun e da l'analisa dal basegn – recu-

mandaziuns da prender mesiras ch'èn necessarias per pudair cuntan-

scher las finamiras da la CRPD en il chantun Grischun.  

Il studi sa basa sin las suandantas retschertgas: 

– Enquistas online: Trais enquistas online èn vegnidas fatgas tar uffizis 

chantunals e tar organisaziuns quasi chantunalas, tar furnituras e fur-

niturs da prestaziuns sco er tar organisaziuns e tar federaziuns per 

persunas cun impediments. 

– Analisa da documents ed intervistas: Il stadi da realisaziun da la 

CRPD en il chantun Grischun è vegnì analisà cun ils resultats da las 

enquistas online sco er a maun da rapports e da documents existents. 

Per pudair integrar ils resultats en in context pli extendì èn ultra da 

quai vegnidas fatgas intervistas cun acturs sin plaun naziunal sco er 

cun represchentantas e represchentants dals chantuns Turitg, Son 

Gagl e Turgovia. Supplementarmain èn vegnidas interrogadas re-

preschentantas e represchentants da l'economia en il chantun 

Grischun.  
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– World Café cun persunas cun impediments: Tranter il zercladur ed il 

settember 2022 han gì lieu trais World Cafés cun persunas cun impe-

diments: a Cuira per tudestg, a Glion per rumantsch ed a Poschiavo 

per talian. Tut en tut han participà var 50 persunas cun impediments 

fitg differents. 

Resultats centrals 

Ils resultats mussan ch'i vegnan gia realisadas activitads multifaras per 

persunas cun impediments en fitg blers champs en il chantun Grischun. 

En cumparegliaziun cun ils ulteriurs chantuns da la CDAS ost (AR, AI, 

GL, SH, SG, TG) + Turitg, occupa il chantun Grischun in plaz sur la me-

dia grazia a sias cundiziuns generalas ed a sias activitads. Il chantun ha 

per exempel bunas purschidas en ils champs: abitar, integraziun en il 

mund da lavur e participaziun sociala e culturala. El fa dapi onns pass 

impurtants vers ina scola inclusiva e vers ina promoziun tempriva e s'en-

gascha per ina infrastructura architectonica e da mobilitad senza barrie-

ras. I vala da cuntinuar cun questas activitads ch'èn sa cumprovadas e 

da garantir ch'i stettian a disposiziun purschidas centralas en tut las re-

giuns dal chantun, e quai en la lingua respectiva.  

Ils resultats da l'analisa dal basegn mussan però er, che tut questas acti-

vitads na vegnan betg realisadas en il rom d'in concept surordinà e pia 

betg en moda coordinada. Las activitads èn er memia pauc visiblas e per 

part anc pauc enconuschentas (entaifer ed ordaifer l'administraziun). Pli-

navant renvieschan ils resultats al fatg, che la societad n'è anc adina 

betg sensibilisada avunda per ils giavischs concrets da las persunas cun 

impediments. L'idea che las persunas cun impediments pon manar ina 

vita autodeterminada ed autonoma e la savida, tge ch'i dovra persuenter, 

na para fin ussa anc betg propi preschenta en la societad. Il team dal 

studi vesa perquai gist en questa lavur da coordinaziun e da sensibili-

saziun (entaifer ed ordaifer l'administraziun) il potenzial il pli grond per il 

chantun Grischun da considerar ils proxims onns pli fitg ils giavischs da 

las persunas cun impediments e da promover tras quai la realisaziun da 

la CRPD. 

Recumandaziuns da prender mesiras 

Per lung da sis axas d'intervenziun per realisar la CRPD formulescha il 

team dal studi tut en tut 14 mesiras. Quai èn:  

1 Mesiras per stgaffir in rom giuridic e concepziunal per proteger las persunas cun impediments cunter discriminaziun e per pro-

mover l'egualitad 

M1.1 Examinar las basas giuridicas per l'egualitad da las persunas cun impediments 

M1.2 Francar entaifer l'administraziun l'incumbensa concernent la sensibilisaziun e la represchentanza dals interess da las persunas 

cun impediments  

2 Mesiras per metter a disposiziun purschidas da sustegn e servetschs specifics per persunas cun impediments 

M2.1 Promover ina libra tscherna per propi areguard l'abitar autodeterminà 

M2.2 Definir l'extensiun da l'autonomia, da la participaziun e da la cooperaziun sco criteris en cas da surdadas d'incaricas 

3 Mesiras per promover l'accessibladad da persunas cun impediments a las purschidas regularas 

M3.1 Examinar la realisaziun da las prescripziuns da la CRPD e da la LImp en il sectur da l'infrastructura architectonica e da mobili-

tad  

M3.2 Optimar las purschidas da la furmaziun inclusiva  

M3.3 Promover plazzas da lavur en l'emprim martgà da lavur  



 

11 UN BRK Kanton Graubünden 

M3.4 Augmentar plazzas da lavur per persunas cun impediments en l'administraziun publica  

M3.5 Promover l'inclusiun en il sectur cultural cun agid dal label «Cultura inclusiva» e tras contribuziuns da renconuschientscha 

M3.6 Access senza barrieras a las infurmaziuns dal stadi (p.ex. lingua simpla) 

4 Mesiras per promover la participaziun (cooperaziun e cundecisiun) 

M4.1 Endrizzar in barat per ils acturs relevants 

5 Mesiras per l'intermediaziun da savida e per la sensibilisaziun 

M5.1 Sensibilisar l'administraziun chantunala e sustegnair las vischnancas en connex cun la realisaziun da la CRPD 

M5.2 Sustegnair las persunas cun impediments, las organisaziuns d'interess e l'economia en connex cun la lavur da sensibilisaziun 

ed en connex cun la furmaziun da la conscienza en la publicitad  

6 Mesiras per elavurar datas e per far statisticas 

M6.1 Documentar las funtaunas da datas existentas ed identifitgar largias 
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Riassunto 
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Situazione di partenza 

Con l'entrata in vigore il 15 maggio 2014 della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD ONU) la Svizzera si 

impegna a eliminare le barriere alle quali si trovano confrontate le per-

sone con disabilità (PcD), a proteggere queste ultime dalle discrimina-

zioni e a favorire la loro partecipazione alla società nonché a favorire le 

pari opportunità. La CDPD ONU contiene direttive programmatiche e 

standard minimi per diversi ambiti tematici, tra l'altro l'accesso ad at-

trezzature e a servizi, la partecipazione politica e sociale, la garanzia 

della sicurezza, l'accesso alla formazione e al lavoro nonché la libera 

scelta dell'alloggio.  

Domande e procedimento metodico 

Con l'incarico parlamentare Holzinger-Loretz concernente le linee di-

rettive "Convivere con le disabilità" il Cantone dei Grigioni è stato incari-

cato di verificare l'attuazione della CDPC ONU e di individuare le misure 

necessarie. A questo scopo il Cantone ha conferito un mandato alla ditta 

Interface Politikstudien Forschung Beratung. L'oggetto del mandato è 

strutturato in tre parti: in una prima fase nel quadro di un rilevamento 

della situazione è stato analizzato lo stato corrente dell'attuazione della 

CDCP ONU nel Cantone dei Grigioni. In una seconda fase, sulla base 

del rilevamento della situazione, è stata svolta un'analisi del bisogno. 

Nella terza fase, sulla base del rilevamento della situazione e dell'analisi 

del bisogno sono state formulate raccomandazioni di misure necessarie 

per raggiungere gli obiettivi della CDPC ONU nel Cantone dei Grigioni.  

Lo studio si basa sui seguenti rilevamenti: 

– Sondaggi online: sono stati condotti tre sondaggi online presso servizi 

cantonali e organizzazioni vicine al Cantone, fornitori di prestazioni 

nonché presso organizzazioni e associazioni per PcD. 

– Analisi dei documenti e interviste: lo stato dell'attuazione della CDPC 

ONU nel Cantone dei Grigioni è stata analizzato, oltre che sulla base 

dei risultati dei sondaggi online, anche attraverso rapporti e documenti 

esistenti. Per collocare i risultati in un contesto più ampio sono state 

anche svolte interviste con attori a livello nazionale nonché con rap-

presentanti dei Cantoni di Zurigo, di San Gallo e di Turgovia. Inoltre 

sono stati intervistati rappresentanti del mondo economico del Can-

tone dei Grigioni.  
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– World Café con PcD: tra giugno e settembre 2022 si sono tenuti tre 

World Café con PcD, in tedesco a Coira, in romancio a Ilanz e in ital-

iano a Poschiavo. Circa 50 persone con disabilità molto diverse hanno 

partecipato a questi eventi. 

Risultati centrali 

Dai risultati emerge che nel Cantone dei Grigioni vengono già svolte 

molte attività per PcD in diversi ambiti. Rispetto agli altri Cantoni della 

CDOS est (AR, AI, GL, SH, SG, TG) + Zurigo, il Cantone dei Grigioni, 

con le sue condizioni quadro e attività si colloca al di sopra della media. Il 

Cantone dispone ad esempio di buone offerte nei settori alloggio, inte-

grazione al lavoro e partecipazione sociale/culturale; da anni compie 

passi importanti verso una scuola/una promozione precoce inclusive e si 

impegna a favore di infrastrutture edilizie e di mobilità prive di barriere. 

Occorre portare avanti queste attività dimostratesi valide e garantire che 

le offerte centrali vengano proposte in tutte le regioni e in tutte le lingue 

del Cantone.  

Tuttavia i risultati dell'analisi del bisogno mostrano che tutte queste atti-

vità non vengono attuate nel quadro di una strategia sovraordinata, per-

ciò sono poco coordinate. Inoltre le attività sono ancora in parte troppo 

poco conosciute (all'interno e all'esterno dell'amministrazione). I risultati 

mostrano anche che la società è ancora troppo poco sensibilizzata nei 

confronti delle esigenze concrete delle PcD. L'idea che le PcD possano 

condurre una vita autonoma e autodeterminata e la conoscenza di cosa 

sia necessario a questo scopo sembrano essere ancora poco presenti 

nella società. Il team che ha svolto lo studio vede proprio in questo la-

voro di coordinamento e di sensibilizzazione (all'interno e all'esterno 

dell'Amministrazione) il maggiore potenziale affinché il Cantone dei Gri-

gioni possa tenere conto delle esigenze delle PcD e quindi portare avanti 

nei prossimi anni l'attuazione della CDPC ONU. 

Raccomandazioni di misure 

Lungo sei assi d'intervento per l'attuazione della CDPC ONU il team che 

ha condotto lo studio ha formulato in totale 14 misure. Si tratta delle se-

guenti misure:  

1 Misure: per la creazione di un quadro giuridico e concettuale per la protezione dalla discriminazione e per la promozione delle 

parità di trattamento 

M1.1 Verifica di basi giuridiche per la parità di trattamento delle PcD 

M1.2 Consolidamento all'interno dell'amministrazione dell'incarico volto a sensibilizzare nei confronti delle esigenze delle PcD e a 

rappresentarle  

2 Misure per la messa a disposizione di offerte di sostegno/servizi specifici per PcD 

M2.1 Promozione dell'effettiva libertà di scelta per quanto riguarda l'alloggio 

M2.2 Definizione di un aumento dell'autonomia, della partecipazione e della codecisione quali criteri per l'aggiudicazione di 

commesse 

3 Misure per promuovere l'accesso a offerte regolari per PcD 

M3.1 Verifica dell'attuazione delle direttive della CDPC ONU/LDis nel settore delle infrastrutture edilizie e di mobilità  

M3.2 Miglioramento delle offerte di formazione inclusive  

M3.3 Promozione di posti di lavoro nel mercato del lavoro primario  

M3.4 Potenziamento dei posti di lavoro per PcD nell'amministrazione pubblica  
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M3.5 Promozione dell'inclusione nel settore della cultura mediante il marchio «cultura inclusiva» e contributi di riconoscimento 

M3.6 Accesso senza barriere a informazioni statali (ad es. lingua facile) 

4 Misure per la promozione della partecipazione (codecisione, codeterminazione) 

M4.1 Creazione di occasioni di scambio per gli attori rilevanti 

5 Misure per il trasferimento del sapere e la sensibilizzazione 

M5.1 Sensibilizzazione dell'Amministrazione cantonale e sostegno ai comuni nell'attuazione della CDPC ONU 

M5.2 Sostegno di PcD, organizzazioni di interesse ed economia nel lavoro di sensibilizzazione e nella presa di coscienza della po-

polazione  

6 Misure per la preparazione di dati e di statistiche 

M6.1 Documentazione di fonti di dati esistenti e identificazione di lacune 

|  
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1. Einleitung 
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1.1 Ausgangslage 

Mit dem Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Na-

tionen (UN BRK) am 15. Mai 2014 verpflichtet sich die Schweiz, Hinder-

nisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen (MmB)1 kon-

frontiert sind, sie gegen Diskriminierung zu schützen und ihre Teilhabe 

und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. Die UN BRK ent-

hält programmatische Vorgaben und Mindeststandards für verschiedene 

Themenfelder, unter anderem Zugang zu Einrichtungen und Dienstleis-

tungen, politische und gesellschaftliche Teilhabe, Gewährleistung der Si-

cherheit, Zugang zu Bildung und Arbeit sowie selbstbestimmtes Wohnen.  

1.2 Zielsetzung des Mandats und Aufbau des Berichts 

Aufgrund der föderalistischen Strukturen der Schweiz spielen bei der 

Umsetzung der UN BRK die Kantone eine führende Rolle. Der parlamen-

tarische Auftrag Holzinger-Loretz zum Leitbild «Leben mit Behinderun-

gen» beauftragt den Kanton Graubünden, die bisherige Umsetzung der 

UN BRK zu überprüfen und notwendige Massnahmen zu identifizieren.2 

Zu diesem Zweck hat der Kanton Interface Politikstudien Forschung Be-

ratung ein Mandat erteilt. Der Gegenstand des Mandats ist in drei Teile 

gegliedert. Dies entspricht auch dem Aufbau dieses Berichts:  

– Erstens wurde im Rahmen einer Bestandsaufnahme der aktuelle 

Stand der Umsetzung der UN BRK im Kanton Graubünden analysiert. 

Es wurde ermittelt, welche spezifischen Angebote zugunsten von 

MmB bestehen. Dabei wurde der Umsetzungsstand in den unter-

schiedlichen Themenfeldern der UN BRK und in den verschiedenen 

Departementen beziehungsweise Ämtern des Kantons berücksichtigt 

(siehe Abschnitt 4.1). Zusätzlich wurde der Umsetzungsstand in den 

anderen Kantonen der Region der Sozialdirektorenkonferenz Ost-

schweiz (Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, 

St. Gallen, Schaffhausen und Thurgau) sowie im Kanton Zürich als 

Vergleichsbasis herbeigezogen (siehe Abschnitt 4.2).  

– Zweitens wurde basierend auf der Bestandsaufnahme eine Bedarfsa-

nalyse durchgeführt. Dabei wurden die Perspektiven verschiedener 

Akteurgruppen (unterschiedliche Departemente beziehungsweise Äm-

ter der kantonalen Verwaltung, Leistungserbringende, Organisationen 

                                                                                                                    
1  Zu MmB zählen gemäss Art. 1 der UN BRK «Menschen, die langfristige körperliche, seelische, 

kognitive oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen 

Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 

können». 
2  Vgl. parlamentarischer Auftrag Holzinger-Loretz, https://www.gr.ch/DE/institutionen/parla-

ment/PV/Seiten/20201022Holzinger-Loretz01.aspx, Zugriff am 14.09.2021. 

 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20201022Holzinger-Loretz01.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20201022Holzinger-Loretz01.aspx
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und Verbände für MmB, MmB, Wirtschaftakteure) berücksichtigt, um 

den Bedarf im Kanton Graubünden sowie allfällige Lücken bezogen 

auf die Zielsetzungen und Themenfelder der UN BRK zu identifizieren 

(siehe Abschnitt 5.1). Ergänzt wurde diese Bedarfsanalyse mit Ein-

schätzungen aus Sicht kantonaler und nationaler Akteure (siehe Ab-

schnitt 5.2).  

– Drittens wurden auf der Grundlage der Bestandsaufnahme und der 

Bedarfsanalyse Massnahmenempfehlungen abgeleitet, die notwendig 

sind, um im Kanton Graubünden die Zielsetzungen der UN BRK errei-

chen zu können (siehe Kapitel 6).  



 

19 UN BRK Kanton Graubünden 

  

2. Fragestellungen und 

Untersuchungsdesign 
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In diesem Kapitel zeigen wir die Fragestellungen der Bestandsaufnahme und der 

Bedarfsanalyse auf (vgl. Abschnitt 2.1) und präsentieren unser Untersuchungs-

design (vgl. Abschnitt 2.2). 

2.1 Fragestellungen 

Im Mittelpunkt des Mandats standen die folgenden Fragen:  

Fragen der Bestandsaufnahme 

– Welches ist der allgemeine Umsetzungsstand der UN BRK im Kanton 

Graubünden? Wie ist der Umsetzungsstand im Vergleich mit anderen 

Kantonen zu beurteilen? 

– Wie sieht der Umsetzungsstand bezogen auf die unterschiedlichen 

Themenfelder der UN BRK aus? 

– Wie sieht der Umsetzungsstand der UN BRK bezogen auf die ver-

schiedenen Departemente beziehungsweise Ämter aus? 

– Welche spezifischen Angebote zugunsten von MmB existieren im 

Kanton Graubünden bezogen auf die unterschiedlichen Themenfelder 

der UN BRK? 

Fragen der Bedarfsanalyse  

– Wo orten unterschiedliche Akteure einen besonderen Bedarf im Kan-

ton Graubünden bezogen auf die Zielsetzungen und Themenfelder 

der UN BRK? 

– Welche Lücken nehmen MmB bezogen auf die Zielsetzungen und 

Themenfelder der UN BRK wahr? Welchen Bedarf formulieren sie?  

– Gibt es spezifische Zielgruppen, die keinen oder nur erschwerten Zu-

gang zur Integration und Teilhabe haben? Wenn ja, welche und inwie-

fern ist der Zugang erschwert?  

– Gibt es allenfalls regionale Unterschiede in der Beurteilung?  

2.2 Untersuchungsdesign 

2.2.1 Vergleichsebenen 

Im Rahmen des Mandats wurden zwei Vergleichsebenen berücksichtigt:  

– Soll-Ist-Vergleich: Erstens wurde die «Soll-Situation» mit der «Ist-Situ-

ation» verglichen. Die Beurteilungsgrundlage bildeten hier die pro-

grammatischen Vorgaben und Mindeststandards gemäss UN BRK, 

die Bund und Kantone in Bezug auf die Integration von MmB einhal-

ten müssen. Dieser Soll-Ist-Vergleich bildete den Referenzrahmen 1.  

– Quervergleich: Zweitens wurde im Sinne einer Kontextualisierung der 

Ergebnisse ein Vergleich des Umsetzungsstands im Kanton Graubün-

den mit der Situation in anderen Kantonen vorgenommen. Bei diesem 

Vergleich wurden den unterschiedlichen Kontextbedingungen der 
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Kantone Rechnung getragen. Dieser Quervergleich bildete den Refe-

renzrahmen 2.  

 

In Darstellung D 2.1 ist das Untersuchungsdesign grafisch dargestellt. 

 D 2.1: Untersuchungsdesign 

| Quelle: Interface 2022. 

2.2.2 Methodisches Vorgehen 

Für das Mandat wurde eine Kombination von methodischen Zugängen 

gewählt, die im Folgenden kurz erläutert werden.  

| Referenzrahmen 1: Analyse des Umsetzungsstands im Kanton Graubünden  

Der Soll-Ist-Vergleich im Kanton Graubünden basierte auf vier methodi-

schen Zugängen.  

Dokumentenanalyse 

In einem ersten Schritt wurden bestehende Dokumente zur Umsetzung 

der UN BRK im Kanton Graubünden analysiert. Einbezogen wurden un-

ter anderem gesetzliche Grundlagen, Strategien und Leitlinien sowie 

Übersichten über Leistungserbringende und Angebote.  

Online-Befragungen 

In einem zweiten Schritt wurden drei Online-Befragungen im Kanton 

Graubünden durchgeführt: 1) bei kantonalen Dienststellen und verwal-

tungsnahen Organisationen, 2) bei Institutionen mit Leistungsaufträgen 

für Leistungen für MmB sowie 3) bei Organisationen und Verbänden für 

MmB. Im Zentrum der Online-Befragungen stand die bisherige Umset-

zung in den verschiedenen Themenfeldern. Gleichzeitig wurden die Ak-

teure auch zu einer Einschätzung der Ist-Situation sowie zu festgestell-

ten Lücken befragt. In Darstellung D 2.2 ist der Rücklauf aufgeführt. 

 

Ist-Situation

Kanton Graubünden

Themenfeld 1

Wohnen und Mobilität

Referenzrahmen 1

Soll-Vorgaben in der UN BRK

Referenzrahmen 2

Quervergleich mit anderen Kantonen

Themenfeld 2

Bildung, Arbeit, Beschäftigung

Themenfeld 3 bis 6

…

Synthese und Empfehlungen

aus Sicht des externen Projektteams

Bestandsaufnahme: 

Ist-Erhebung (rechtliche und

strategische Grundlagen, 

Organisation, Angebote)

Bedarfsanalyse: 

Ist-Beurteilung aus Sicht der 

Akteure und der Betroffenen

sowie Identifikation von Lücken

bzw. Bedarf

Ergebnisse des 

Soll-Ist-Vergleichs

Ergebnisse des 

Quervergleichs

Gesetze, Regelungen, Angebote, 

usw. im Bereich Wohnen und

Mobilität im Kanton x, y, z

Gesetze, Regelungen, Angebote, 

usw. im Bereich Bildung, Arbeit, 

Beschäftigung im Kanton x, y, z

…..
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 D 2.2: Rücklauf Online-Befragungen3 

Zielgruppe Angefragt Geantwortet N (Prozent) 

Kantonale Dienststellen/verwaltungsnahe Organisationen 36  29 (81%), 35 Antworten* 

Leistungserbringende 44  33 (75%) 

Organisationen und Verbände für MmB 30  14 (47%) 

| Legende: * Bei drei Dienststellen haben mehrere Abteilungen geantwortet (Sozialamt, Amt für Höhere Bildung, Amt für Volksschule 

und Sport).  

Nachfolgende Darstellung D 2.3 zeigt auf, mit welchen inhaltlichen The-

menfeldern sich die befragten Akteure in ihrer Arbeit beschäftigen. 

 D 2.3: Themenfelder, in denen die befragten Akteure tätig sind 

| Quelle: Interface, Online-Befragungen Verwaltung, Leistungserbringende und Organisationen für MmB 2022; Mehrfachantworten 

möglich.  

Interviews 

In einem dritten Schritt wurden mit Wirtschaftsvertretern/-innen im Kan-

ton Graubünden telefonische, leitfadengestützte Interviews durchgeführt. 

Interviewt wurden der Geschäftsführer der Handelskammer und des Ar-

beitgeberverbands Graubünden, der Direktor des Gewerbeverbands 

Graubünden, der Amtsleiter des KIGA sowie eine Mitarbeiterin der Per-

sonalvermittlung des RAV Chur, die Präsidentin des Gewerkschaftsbun-

des Graubünden und der Leiter Fachentwicklung und Partnermanage-

ment der IV-Stelle Graubünden. 

World Cafés 

Schliesslich wurden in einem vierten Schritt drei World Cafés mit MmB 

durchgeführt, in Chur in deutscher Sprache, in Ilanz in romanischer Spra-

che und in Poschiavo in italienischer Sprache. Insgesamt nahmen rund 

                                                                                                                    
3  Bei der Auswertung der Daten der Online-Befragungen gilt es zu beachten, dass nicht alle ange-

fragten Stellen geantwortet haben. So fehlen beispielsweise die Antworten des Kantonsspitals 

Graubünden und somit Informationen zum Zugang von MmB zu Gesundheitsleistungen. Um die 

Bestandsaufnahme möglichst umfassend darzulegen, wurden aber Informationen aus bestehen-

den Dokumenten beigezogen (z.B. Unterlagen des Bünder Spital- und Heimverbands). 
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50 Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen an den Anläs-

sen teil. Mit Unterstützung von Erwachsenenbildnern/-innen (sowie in 

Chur mit zwei Gebärdensprachdolmetscher/-innen) wurde in gemischten 

Gruppen diskutiert, wie die Teilnehmenden ihr Leben mit einer Behinde-

rung beurteilen und mit welchen Herausforderungen sie in den Bereichen 

Wohnen, Mobilität, Arbeit sowie gesellschaftlicher und politischer Teil-

habe konfrontiert sind. Davon ausgehend wurden Massnahmenbereiche 

priorisiert, in denen aus Sicht der Teilnehmenden der grösste Hand-

lungsbedarf besteht. 

| Referenzrahmen 2: Analyse des Umsetzungsstands auf Bundesebene und in den Kan-

tonen der SODK Ost+Zürich 

Für den Quervergleich wurde beschlossen, den Fokus auf die Bundes-

ebene und die Region der SODK Ost+Zürich zu legen. Die Analyse stützt 

sich auf zwei methodische Zugänge.  

Dokumentenanalyse 

In einem ersten Schritt wurden Dokumente zum Umsetzungsstand auf 

Bundesebene und in den Kantonen der SODK Ost+Zürich recherchiert 

und analysiert. Dabei wurden Gesetzestexte, Studien, Massnahmen-

pläne, Referenzprojekte und Praxisbeispiele einbezogen.  

Interviews 

In einem zweiten Schritt wurde der Umsetzungsstand mittels telefoni-

scher, leitfadengestützter Interviews mit Vertretern/-innen des Bundes 

und ausgewählter Kantone der SODK Ost+Zürich konkreter erfasst. Auf 

Bundesebene wurden Vertreter/-innen des eidgenössischen Büros für 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) und des 

Generalsekretariats der SODK interviewt. In den Kantonen der SODK 

Ost+ wurden Interviews mit Vertretern/-innen der Kantone St. Gallen, 

Thurgau und Zürich geführt.  

| Erarbeitung von Massnahmenempfehlungen 

Basierend auf den Ergebnissen der Datenerhebungen erarbeitete Inter-

face einen Entwurf von möglichen Massnahmen in den unterschiedlichen 

Themenfeldern der UN BRK. Die Massnahmen wurden in Sitzungen mit 

der Steuergruppe (bestehend aus den Vertretern/-innen der Departe-

mentssekretariate) und der Fachgruppe4 des Mandats besprochen und 

weiterentwickelt. Auf Basis der Diskussionen wurden die Massnahmen 

überarbeitet.  

2.2.3 Anmerkungen zur Definition «Menschen mit Behinderung» 

Hinsichtlich der Definitionen von «Menschen mit Behinderung» existieren 

unterschiedliche Definitionen. Das schweizerische System der sozialen 

Sicherheit spricht mehrheitlich nicht von Behinderung, sondern von Inva-

lidität. Gemäss dem Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozi-

alversicherungsrechts (in Kraft seit dem 1. Januar 2003) gilt als Invalidi-

tät «die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder 

                                                                                                                    
4  Die Fachgruppe setzte sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen: Daniel Kistler, Judith 

Scherrer (beide kantonales Sozialamt), Otto Fischli (IV-Stelle GR), Gisela Riegert (Behinderten-

konferenz GR), Dina Schmidt (Behindertenkonferenz GR), Martina Tomaschett (Behinderten-

konferenz GR), Nicole Merz (Amt für Volksschule und Sport, Fachstelle Sonderpädagogik/In-

tegration), Sabrina Gurt (Gesundheitsamt, Fachstelle Spitex und Alter), Daniel Derungs (Ge-

schäftsführer Bünder Spital- und Heimverband). 
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teilweise Erwerbsunfähigkeit» (Art. 4 Abs. 1 Invalidenversicherungsge-

setz, IVG). Invalidität ist definiert als ganze oder teilweise Erwerbsunfä-

higkeit (bzw. Unfähigkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betäti-

gen), die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, psychischen oder 

geistigen Gesundheit verursacht worden ist. Die Beeinträchtigung der 

Gesundheit ist entweder die Folge eines Geburtsgebrechens, einer 

Krankheit oder eines Unfalls. In der Schweiz bezogen 2019 knapp 6 Pro-

zent, das heisst 409’000 Personen, eine Leistung der Invalidenversiche-

rung (IV-Rente, Eingliederungsmassnahmen oder Hilflosenentschädigun-

gen).5  

Wendet man die Definition gemäss dem Behindertengleichstellungsge-

setz der Schweiz an, das seit 2002 in Kraft ist, so erweitert sich der Per-

sonenkreis. Ungefähr jede fünfte Person in der Schweiz, rund 1,5 Millio-

nen Personen, leben demnach mit einer Behinderung.6 Das heisst, diese 

Personen leben mit einer dauernden körperlichen, geistigen oder psychi-

schen Beeinträchtigung, die es ihnen erschwert oder verunmöglicht, all-

tägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 

fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 

auszuüben.7 Diese Definition entspricht auch jener, die in der UN BRK in 

Art. 1 zu finden ist: Der Begriff MmB umfasst Menschen mit langfristigen 

körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesschädigungen, die sie im 

Zusammenwirken mit verschiedenen Barrieren daran hindern können, 

gleichberechtigt mit anderen uneingeschränkt und wirksam an der Ge-

sellschaft teilzunehmen. Diese Definition beruht in erster Linie auf einem 

sozialen Verständnis der Behinderung. 

Eine weitere Möglichkeit, Behinderung zu definieren geht von einer dau-

erhaften strukturellen oder organischen Beeinträchtigung oder funktionel-

len Einschränkung (Seh-, Geh-, Sprechvermögen usw.) aus. Gemäss 

der Methodik der Washington Group (WG) können MmB als Personen 

definiert werden, die bei der Ausübung der sechs Basisaktivitäten (se-

hen, hören, gehen, kommunizieren, sich erinnern/sich konzentrieren) be-

ziehungsweise der Bewältigung von Alltagsaktivitäten (sich waschen, 

sich anziehen, essen usw.) starke Schwierigkeiten haben beziehungs-

weise dies nicht selbstständig tun können.8  

Aufgrund der verschiedenen Definitionen von Behinderung unterschei-

den sich diese Bevölkerungsgruppen je nach Grösse (Anzahl Personen) 

sowie je nach Profil (soziografische Merkmale) der MmB. Invaliditäts-

Renten (IV-Renten) werden an Personen im erwerbsfähigen Alter ausge-

richtet. Nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze wird die IV-Rente 

durch eine AHV-Rente abgelöst. MmB, die älter als 65 (64) Jahre sind, 

                                                                                                                    
5  BFS 2020; die Prozentangabe bezieht sich auf die versicherte Bevölkerung (0 bis Rentenalter).  

6  BFS 2020; von den 22 Prozent MmB sind gemäss Selbstbeurteilung 5 Prozent stark einge-

schränkt und 17 Prozent nicht so stark eingeschränkt. 
7  Das Gesetz zur sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung (Behinder-

tenintegrationsgesetz, BIG 440.100) des Kantons Graubünden greift diese Definition auf. Als 

Personen mit Behinderung im Sinne dieses Gesetzes gelten Personen, deren Teilnahme an Bil-

dung, Erwerbsleben oder Gesellschaft bleibend oder längere Zeit aufgrund von körperlichen, 

geistigen, psychischen, sprachlichen, sensorischen oder wahrnehmungsbedingten Beeinträchti-

gungen erschwert ist (Art. 4. Abs. 1, BIG). 
8 Vgl. https://www.washingtongroup-disability.com, Zugriff am 19.01.2022. 

https://www.washingtongroup-disability.com/
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gelten somit nicht als invalid. Ebenso bleiben MmB, die einer Erwerbsar-

beit nachgehen und keine IV-Rente beziehen, unberücksichtigt. Allge-

mein kann festgehalten werden, dass der IV-Begriff all jene MmB aus-

klammert, die die Anspruchsvoraussetzungen der IV nicht erfüllen und 

deshalb keine IV-Leistungen beziehen können. Die unterschiedlichen 

Anspruchsgruppen und Definitionen von MmB gilt es, im Rahmen der 

vorliegenden Analyse zu berücksichtigen. 
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Darstellung D 2.4 illustriert, wie die unterschiedlichen Bevölkerungsan-

teile je nach Definition variieren. 

 D 2.4: Bevölkerungsanteil nach verschiedenen Definitionen von Behinderung 

| Quelle: BFS 2020, 10; Zahlen aus dem Jahr 2017 basierend auf der schweizerischen Gesundheitsbefragung, Bevölkerung im Alter 

von 18 bis 64 Jahren in Privathaushalten.  
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3. Anforderungen an die 
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In diesem Kapitel werden die Anforderungen an eine Behindertenpolitik 

aufgrund der nationalen Gesetzgebung (vgl. Abschnitt 3.1) sowie der UN 

BRK (vgl. Abschnitt 3.2) beschrieben. 

3.1 Anforderungen aufgrund der nationalen Gesetzgebung 

3.1.1 Gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen 

Zentrale Pfeiler der Schweizer Behindertenpolitik sind Autonomie, Nicht-

Diskriminierung, Teilhabe und Chancengleichheit.9 Die wichtigsten recht-

lichen Grundlagen für die Gleichstellung von MmB auf nationaler Ebene 

sind in der Schweiz die Bundesverfassung (BV; SR 101) und das Behin-

dertengleichstellungsgesetz (BehiG; SR 151.3). Art. 8 der Bundesverfas-

sung umfasst den Schutz vor Diskriminierung aufgrund einer körperli-

chen, geistigen oder psychischen Behinderung sowie den Auftrag an 

Bund und Kantone zur Beseitigung von Benachteiligungen von MmB. 

Das BehiG ist im Januar 2004 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werden 

Rahmenbedingungen gesetzt, «die es MmB erleichtern, am gesellschaft-

lichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kon-

takte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit 

auszuüben».10 Das BehiG legt Mindeststandards fest, die von den Be-

hörden nicht unterschritten werden dürfen. Zum BehiG gehören drei Ver-

ordnungen: 

– die Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von Men-

schen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsverordnung, Be-

hiV; SR 151.31),  

– die Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentli-

chen Verkehrs (VböV; SR 151.34)11 sowie 

– die Verordnung des UVEK über die technischen Anforderungen an die 

behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VAböV; 

SR 151.342) 

Auf nationaler Ebene gibt es zudem weitere Gesetzgebungen und Best-

immungen, welche die Anliegen von MmB berücksichtigen: 

– Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) 

– Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) 

                                                                                                                    
9  Vgl. Bundesrat 2018.  

10  Vgl. Botschaft des Bundesrats zum Behindertengleichstellungsgesetz (BBl 2001 1715).  
11  Für Tram- und Eisenbahnhaltestellen sind weiter die «Ausführungsbestimmungen zur Eisenbah-

nerverordnung» zu beachten (AB-EBV; SR 742.141.11). Grundsätzlich ist dabei die autonome 

Benutzbarkeit ohne Hilfestellung zu gewährleisten. 
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– Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung 

von invaliden Personen (IFEG; SR 831.26) 

– Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-

rechts (ATSG; SR 830.1) 

– Fernmeldegesetz (FMG; SR 784.10) 

– Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10) 

– Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40) 

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) und der 

Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) 

sind die führenden Verbände bezüglich dieser Normen für hindernisfreie 

Bauten und Anlagen. Der SIA ist für den Hochbau zuständig, der VSS für 

den Tiefbau. Es sind die folgenden Normen zu berücksichtigen: 

– Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» ist seit dem 1. Januar 

2009 gültig. Sie entspricht dem aktuellen Stand der Technik und ist in 

der Schweiz massgebend für die Projektierung und Ausführung im 

Bereich Hochbau. Sie definiert, wie gebaut werden muss, damit Bau-

ten oder eine Anlage als hindernisfrei (behindertengerecht) gilt. Wo 

hindernisfrei gebaut werden muss, wird durch Gesetze und Vorschrif-

ten auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene geregelt. 

– Die Norm VSS 640 075 «Fussgängerverkehr – Hindernisfreier Ver-

kehrsraum» ist seit dem 1. Dezember 2014 gültig. Sie nimmt die Vor-

gaben des BehiG auf und legt im Detail fest, wie Tiefbauanlagen für 

Menschen mit Geh-, Seh- und/oder Hörbehinderungen auszustat-

ten/zu bauen sind. Das Kapitel «Haltestellen des öffentlichen Ver-

kehrs» definiert, wie Bushaltestellen im Detail zu bauen sind. 

3.1.2 Akteure 

Zur Umsetzung der Behindertenpolitik sind alle föderalen Ebenen der 

Schweiz verpflichtet, was eine Zusammenarbeit innerhalb sowie zwi-

schen den Ebenen erfordert. Auf nationaler Ebene hat das Eidgenössi-

sche Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(EBGB) den Auftrag, die Bundesstellen bei der Umsetzung der UN BRK 

zu beraten und die Aufgaben der Konvention zu koordinieren. Zur Stär-

kung der Koordination auf Bundesebene ist 2018 die interdepartemen-

tale Arbeitsgruppe Behindertenpolitik gegründet worden. Die Gruppe, in 

der alle Departemente, die Bundeskanzlei und die für die Behindertenpo-

litik besonders zentralen Bundesämter vertreten sind, wird vom EBGB 

geleitet. Auf kantonaler Ebene nimmt die Konferenz der Sozialdirektorin-

nen und Sozialdirektoren (SODK) eine zentrale Rolle ein. Die SODK un-

terstützt die Kantone in der Umsetzung der Behindertenpolitik, kann 

Empfehlungen zuhanden der Kantone erlassen und nimmt in Vernehm-

lassungsverfahren des Bundes zu Behindertenfragen Stellung. Die Zu-

sammenarbeit zwischen Bund und Kantonen in der Behindertenpolitik 

wird vom Nationalen Dialog Sozialpolitik Schweiz gesteuert. Die Zusam-

menarbeit umfasst regelmässigen Austausch sowie die Bearbeitung von 

inhaltlichen Schwerpunkten und findet auf fachlicher Ebene in der Ar-

beitsgruppe Behindertenpolitik statt.12 Eine zentrale Rolle in der Umset-

                                                                                                                    
12  Die Arbeitsgruppe umfasst das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), das Eidgenössische 

Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB), das Generalsekretariat 
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zung der UN BRK nehmen auch die zahlreichen Verbände und Dienst-

leistungsanbieter für MmB ein. Der Branchenverband der Dienstleis-

tungsanbieter für Menschen mit Behinderungen (INSOS), CURAVIVA 

und der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialpädagogik 

und Sozialpsychiatrie (VAHS) haben mit Unterstützung des Eidgenössi-

schen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(EBGB) 2018 einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN BRK verabschie-

det. Die sozialen Institutionen erhalten diese Grundlagen als Empfehlungen für 

die Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungsangebote im Sinne der UN BRK.13 

Der Bundesrat hat 2018 einen Bericht zur Stärkung der Behindertenpoli-

tik verabschiedet.14 Der Bericht definiert drei prioritäre Bereiche: erstens 

die verstärkte Vernetzung von Bund und Kantonen sowie der stärkere 

Einbezug von Behindertenorganisationen, zweitens die thematischen 

Schwerpunkte Gleichstellung in der Arbeitswelt, die Förderung eines 

selbstbestimmten Lebens und die barrierefreie digitale Kommunikation 

und drittens die vertiefte und systematische Erhebung von Daten zur 

Umsetzung in den verschiedenen Bereichen der Behindertenpolitik.  

3.2 Anforderungen gemäss der UN BRK 

Seit der Ratifizierung der UN BRK im Jahr 2014 bildet die Konvention 

eine weitere zentrale Grundlage der Behindertenpolitik. Die UN BRK legt 

Mindeststandards fest, die die Schweiz einhalten muss. Die Bestimmun-

gen sind hauptsächlich programmatischer Art. Darstellung D 3.1 zeigt 

eine Matrix bestehend aus insgesamt sechs Themenfeldern und sechs 

zentralen Interventionsachsen einer umfassenden Behindertengleichstel-

lungspolitik. Bei den Themenfeldern handelt es sich um Lebensbereiche, 

zu denen die UN BRK themenfeldspezifische Anforderungen formuliert. 

Diese themenfeldspezifischen Anforderungen lassen sich alle einer Inter-

ventionsachse zuordnen. Daneben enthält die UN BRK auch Anforderun-

gen, die sich themenfeldübergreifend einer Interventionsachse zuordnen 

lassen und die in allen Themenfeldern Anwendung findet, wie etwa die 

Förderung der Zugänglichkeit (Art. 9 UN BRK) oder die Wissensvermitt-

lung und Sensibilisierung (Art. 8 UN BRK). 

 D 3.1: Themenfelder und Interventionsachsen 

                                                                                                                    
der SODK, die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES), die Fachkonferenz der 

kantonalen Beauftragten für Behindertenfragen (FBBF), die Bundeskanzlei (BK), das Bundesamt 

für Gesundheit (BAG), das Bundesamt für Justiz (BJ), den Schweizerischen Gemeindeverband 

(SGV) und das Bundesamt für Statistik (BFS).  
13  VAHS et al.2018. 

14  Bundesrat 2018. 
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| Quelle: Interface 2022, basierend auf der UN BRK. 

3.2.1 Interventionsachsen 

| Interventionsachse A: Schaffung eines rechtlichen und organisatorischen Rahmens zum 

Schutz vor Diskriminierung und zur Förderung der Gleichberechtigung, spezifische Be-

rücksichtigung besonders vulnerabler Gruppen 

Kern der UN BRK bildet die Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 

von MmB. In Art. 5 wird anerkannt, dass 

– alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, 

– vom Gesetz gleich zu behandeln sind, 

– ohne Diskriminierung Anspruch auf den gleichen Schutz durch das 

Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben. 

Eine wirkungsvolle Umsetzung der UN BRK kann nur gelingen, wenn in 

einem ersten Schritt ein rechtlicher Rahmen besteht oder geschaffen 

wird. Gemäss den «Allgemeinen Verpflichtungen» Art. 4 UN BRK sind 

die Vertragsstaaten verpflichtet, die volle Verwirklichung aller Menschen-

rechte und Grundfreiheiten für alle MmB ohne jede Diskriminierung auf-

grund von Behinderungen zu gewährleisten und zu fördern. Dies soll mit-

tels wirksamer Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Massnah-

men gewährleistet werden. Dazu gehört auch, dass das Verständnis von 

Behinderung gemäss Art. 1 UN BRK in die Gesetzgebung aufgenommen 

wird (siehe Ausführungen zur Definition Behinderung unter Abschnitt 

2.2.3). 

Neben den Vorgaben zum rechtlichen Rahmen verpflichten die UN BRK 

die Vertragsstaaten zu einer effektiven Organisation der Umsetzung der 

Rechte und Pflichten zugunsten von MmB. Dazu gehört, dass der Schutz 

und die Förderung der Menschenrechte von MmB in allen politischen 

Konzepten berücksichtigt werden (Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c UN BRK). 

Die Vertragsstaaten müssen zudem nach Massgabe ihrer staatlichen Or-

ganisation einen Koordinierungsmechanismus einführen, der die Durch-

führung der BRK-rechtlichen Vorgaben erleichtert und die Umsetzung 
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überwacht (Art. 33 Abs. 1 und 2 UN BRK). Dazu gehören auch eine gute 

Zusammenarbeit und Koordination im föderalen System. 

Wie die institutionell-organisatorischen Vorkehrungen im Detail ausge-

staltet werden, liegt im Ermessen der Vertragsstaaten. Die Mindestanfor-

derungen sind, dass das System für Menschen mit Behinderungen leicht 

zugänglich ist, der Mechanismus in der Realität funktioniert und die Mit-

arbeitenden gut geschult und sensibilisiert sind. Mit Blick auf Staaten mit 

einem föderalistischen System empfehlen der Behindertenrechtsaus-

schuss und der UNO-Menschenrechtsrat (HRC) zudem, dass auf der 

Ebene der Gliedstaaten Einheiten geschaffen werden, welche die Um-

setzung in ihrem Kompetenzbereich gewährleisten.15  

Die besonderen Bedürfnisse zweier Bevölkerungsgruppen werden in 

spezifischen Artikeln hervorgehoben:  

– In Art. 6 Abs. 1 UN BRK wird anerkannt, dass Frauen und Mädchen 

mit Behinderungen mehrfachen Diskriminierungen ausgesetzt sind. In 

dieser Bestimmung verdeutlicht die UN BRK, dass Frauen mit Behin-

derungen aufgrund des Kriteriums der Behinderung und des Kriteri-

ums des Geschlechts mehrfach benachteiligt werden. Die Vorschrift 

des Art. 6 UN BRK dient dazu, die Aufmerksamkeit auf diese spezifi-

sche Benachteiligung zu richten und ihr entsprechend entgegenzuwir-

ken. 

– Kinder mit Behinderungen thematisiert die UN BRK in ihrem Art. 7. 

Die UN BRK anerkennt, dass Kinder mit Behinderungen gleichberech-

tigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten be-

anspruchen können. Gleichzeitig verpflichtet die UN BRK die Ver-

tragsstaaten, alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, um dies zu 

gewährleisten. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus bei dieser Interventi-

onsachse (neben den unter den Themenfeldern spezifisch aufgeführten 

Artikeln) auf folgenden Artikeln der UN BRK: Art. 1 Zweck; Art. 4 Allge-

meine Verpflichtungen; Art. 5 Gleichberechtigung und Nichtdiskriminie-

rung; Art. 6 Frauen mit Behinderungen; Art. 7 Kinder mit Behinderungen; 

Art. 33 Innerstaatliche Durchführung und Überwachung. 

| Interventionsachse B: Bereitstellung spezifischer Unterstützungsangebote und Dienst-

leistungen für MmB 

Auf der Massnahmenebene unterscheidet die UN BRK grundsätzlich 

zwei Stossrichtungen: Die Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 

soll erstens bei Bedarf mittels spezifischer Unterstützungsangebote für 

MmB erfolgen (z.B. Bereitstellung Assistenz im Bereich Wohnen). Die 

UN BRK fordert die Vertragsstaaten in sämtlichen Themenfeldern auf, 

konkrete Massnahmen (Programme, Projekte, Angebote und Dienstleis-

tungen) zu ergreifen, um MmB spezifisch zu unterstützen und zu fördern. 

Diese Anforderungen sind jeweils unter den einzelnen Themenfeldern 

aufgeführt. 

                                                                                                                    
15  Naguib et al. 2018. 
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Eine zweite Stossrichtung von Massnahmen zielt nicht auf die Schaffung 

spezifischer Unterstützungsangebote für MmB ab, sondern auf die Er-

leichterung des Zugangs zu bestehenden Angeboten und Informationen, 

die der gesamten Bevölkerung zukommen. Diese Massnahmen werden 

nachfolgend unter der Interventionsachse C thematisiert. 

| Interventionsachse C: Massnahmen zur Förderung der Zugänglichkeit für MmB zu Re-

gelangeboten (Dienstleistungen, Einrichtungen, Informationen) 

Für eine selbstständige und eigenverantwortliche Lebensführung ist eine 

möglichst barrierefreie Umwelt eine Voraussetzung. Art. 9 UN BRK be-

fasst sich mit der unabhängigen Lebensführung von MmB und ihrer vol-

len Teilhabe in allen Lebensbereichen. Die Vertragsstaaten müssen den 

gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, 

Information und Kommunikation gewährleisten. Dazu gehören Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien und -systeme sowie andere Ein-

richtungen und Dienste für die Öffentlichkeit, sei dies auf dem Land oder 

in der Stadt. 

Die erforderlichen Massnahmen schliessen nach Art. 9 Abs. 1 und 2 UN 

BRK die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und Zu-

gangsbarrieren ein. Art. 9 Abs. 2 UN BRK konkretisiert die dafür zu tref-

fenden Massnahmen. Hierzu zählen zum Beispiel geeignete Massnah-

men, um Mindeststandards und Leitlinien zur Zugänglichkeit von öffentli-

chen Einrichtungen zu schaffen oder um den Zugang von MmB zu den 

neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zu fördern. Art. 

21 UN BRK erkennt unter anderem das Recht von MmB an, sich Infor-

mationen und Gedankengut frei zu beschaffen, zu empfangen und wei-

terzugeben 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus bei dieser Interventi-

onsachse (neben den unter den Themenfeldern spezifisch aufgeführten 

Artikeln) auf folgenden Artikeln der UN BRK: Art. 9 Zugänglichkeit; Art. 

21 Recht der freien Meinungsäusserung, Meinungsfreiheit und Zugang 

zu Informationen. 

| Interventionsachse D: Förderung Partizipation (Mitsprache und Mitbestimmung) 

MmB und ihre Interessenorganisationen sind gemäss UN BRK Art. 4 

Abs. 3 eng in die Umsetzung der UN BRK einzubinden. Bei der Ausar-

beitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzep-

ten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Ent-

scheidungsprozessen in Fragen, die MmB betreffen, führen die Vertrags-

staaten mit den MmB, einschliesslich Kindern mit Behinderungen, über 

die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen 

sie aktiv ein. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus bei dieser Interventi-

onsachse (neben den unter den Themenfeldern spezifisch aufgeführten 

Artikeln) auf folgendem Artikel der UN BRK: Art. 4 Allgemeine Verpflich-

tungen, Abs. 3. 
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| Interventionsachse E: Wissensvermittlung und Sensibilisierung16 

Art. 8 UN BRK verpflichtet die Vertragsstaaten zu sofortigen, wirksamen 

und geeigneten Massnahmen bezüglich Wissensvermittlung und Sensi-

bilisierung. Ziel ist es, in der Gesellschaft das Bewusstsein für MmB zu 

schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern. Die 

Massnahmen sollen dazu beitragen, dass Klischees, Vorurteile und 

schädliche Praktiken gegenüber MmB, auch aufgrund des Geschlechts 

oder des Alters, in allen Lebensbereichen bekämpft werden und dass 

das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von MmB geför-

dert wird. 

Art. 8 Abs. 2 UN BRK konkretisiert die zu treffenden Massnahmen und 

konzentriert sich dabei auf vier Bereiche. Dazu gehören die dauerhafte 

Durchführung wirksamer Öffentlichkeitskampagnen; die Förderung einer 

respektvollen Einstellung auf allen Ebenen des Bildungssystems; die 

Aufforderung an die Medien, MmB in einer dem Zweck des Übereinkom-

mens entsprechenden Weise darzustellen und die Förderung von Schu-

lungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins für MmB und für de-

ren Rechte. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus bei dieser Interventi-

onsachse (neben den unter den Themenfeldern spezifisch aufgeführten 

Artikeln) auf folgendem Artikel der UN BRK: Art. 8 Bewusstseinsbildung. 

| Interventionsachse F: Aufbereitung Daten und Statistik17 

Art. 31 UN BRK schreibt den Vertragsstaaten die Sammlung geeigneter 

Informationen vor, einschliesslich statistischer Angaben und Forschungs-

daten. Gemäss dem UNO-Behindertenrechtsausschuss müssen die Da-

ten strukturiert erhoben werden und nach Bereich und Behinderungsar-

ten sowie nach weiteren soziodemografischen Kategorien aufgeschlüs-

selt werden können.18 Diese Datensammlung soll es ermöglichen, politi-

sche Konzepte zur Durchführung des Übereinkommens auszuarbeiten 

und umzusetzen. Zweck der Erhebung und Verwendung soll die Beurtei-

lung der Umsetzung der Verpflichtungen aus UN BRK und die Ermittlung 

der Hindernisse zur Ausübung der Rechte von MmB sein. Dabei muss 

die Sammlung und Aufbewahrung der Daten mit den gesetzlichen 

Schutzvorschriften, den international anerkannten Normen zum Schutz 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten und den ethischen Grundsät-

zen für die Sammlung und Nutzung statistischer Daten im Einklang ste-

hen. Die Statistiken sollen verbreitet und den MmB zugänglich gemacht 

werden (Art. 31 Abs. 3 UN BRK). 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus bei dieser Interventi-

onsachse (neben den unter den Themenfeldern spezifisch aufgeführten 

Artikeln) auf folgendem Artikel der UN BRK: Art. 31 Statistik und Daten-

sammlung. 

                                                                                                                    
16  Vgl. https://www.behindertenrechtskonvention.info/bewusstseinsbildung-3786/, Zugriff am 

19.01.2022.  
17  Vgl. https://www.behindertenrechtskonvention.info/statistik-und-datensammlung-3944/, Zugriff 

am 19.01.2022. 
18  Naguib et al. 2018.  

https://www.behindertenrechtskonvention.info/bewusstseinsbildung-3786/
https://www.behindertenrechtskonvention.info/statistik-und-datensammlung-3944/
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3.2.2 Themenfelder 

| Themenfeld 1: Wohnen und Mobilität 

Art. 19 UN BRK befasst sich mit der unabhängigen Lebensführung und den damit ver-

bundenen Wahlfreiheiten. Unter anderem haben MmB das Recht, mit gleichen Wahlmög-

lichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben. Die Vertragsstaaten müs-

sen dafür sorgen, dass MmB voll in die Gemeinschaft einbezogen werden und ihre Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben auch wahrnehmen können. Dabei müssen MmB gleich-

berechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort und ihre Wohnform zu wählen. Sie 

entscheiden selbst, wo und mit wem sie leben, und sind nicht verpflichtet, in besonderen 

Institutionen zu leben. Damit eine selbstbestimmte Lebensführung gelingen kann, müssen 

MmB Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Dienstleistungen und Unterstützungs-

diensten haben, sei es zu Hause (individuelle Pflege im Kreis der Familie oder durch Dritt-

person) oder in einer Einrichtung. Dazu gehört auch die persönliche Assistenz, die zur 

Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft 

sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig 

ist. 

Art. 20 UN BRK zielt darauf, die persönliche Mobilität von MmB mit grösstmöglicher 

Unabhängigkeit im Sinne von Selbstbestimmung sicherzustellen und verpflichtet die Ver-

tragsstaaten mit Blick darauf zu wirksamen Massnahmen. Beispielhaft zählt Art. 20 ein-

zelne Massnahmen auf. So sollen die Vertragsstaaten die persönliche Mobilität zu er-

schwinglichen Kosten und mit Wahlmöglichkeiten, die sich auf die Art und Weise sowie 

den Zeitpunkt beziehen, erleichtern. Weiterhin soll der Zugang zu hochwertigen Mobili-

tätshilfen, Geräten, unterstützenden Technologien, menschlicher und tierischer Hilfe so-

wie zu Mittelspersonen erleichtert werden; auch dadurch, dass die zuvor erwähnte Unter-

stützung zu erschwinglichen Preisen erfolgt. Für MmB und für Fachkräfte, die mit MmB 

arbeiten, sollen Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten angeboten werden. Hersteller von 

Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien sollen ermutigt werden, alle 

Aspekte der Mobilität für MmB zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus in diesem Themenfeld (neben den 

unter den Interventionsachsen aufgeführten Artikeln, die für alle Themenfelder relevant 

sind) auf folgenden Artikeln UN BRK: Art. 19 Unabhängige Lebensführung und Einbe-

ziehung in die Gemeinschaft; Art. 20 Persönliche Mobilität. 

| Themenfeld 2: Bildung, Arbeit, Beschäftigung 

Art. 24 UN BRK erkennt das Recht von MmB auf Bildung an. Ausgehend 

vom Prinzip der Gleichberechtigung gewährleistet die UN BRK damit ein 

einbeziehendes (inklusives) Bildungssystem auf allen Ebenen und le-

benslanges Lernen. 

Art. 27 UN BRK befasst sich mit dem Thema Arbeit und Beschäftigung. 

MmB haben das gleiche Recht auf Arbeit wie Menschen ohne Behinde-

rungen. Dies umfasst die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit 

zu verdienen. Die Vertragsstaaten müssen also die aktive Teilhabe von 

MmB am Arbeitsleben fördern und ihnen den gleichberechtigten Zugang 

zur Arbeitswelt und zur Berufsbildung ermöglichen. Damit dies gelingt, 

bedarf es eines offenen und integrativen Arbeitsmarkts. Ein solcher Ar-

beitsmarkt fördert die Einrichtung von barrierefreien Arbeitsplätzen und 

ermöglicht individuelle Massnahmen zur Arbeitsintegration von Men-

schen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Zudem sollen MmB ihre 

Tagesstruktur im Rahmen ihrer Möglichkeiten frei wählen können. Das 

heisst, dass MmB selbst bestimmen können, ob sie in einer Institution ar-

beiten möchten oder ob sie eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt suchen 

wollen. Daher muss für sie auch der Zugang zu allgemeinen fachlichen 
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und beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlungen sowie Be-

rufs- und Weiterbildungen ermöglicht werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus in diesem Themenfeld (neben den 

unter den Interventionsachsen aufgeführten Artikeln, die für alle Themenfelder relevant 

sind) auf folgenden Artikeln der UN BRK: Art. 24 Bildung; Art. 27 Arbeit und Beschäfti-

gung. 

| Themenfeld 3: Gesundheit 

Art. 25 UN BRK beschreibt das Recht von MmB auf den Genuss des er-

reichbaren Höchstmasses an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund 

von Behinderung. Im Rahmen dieser Gesundheitssorge ist durch geeig-

nete Massnahmen zu gewährleisten, dass MmB Zugang zu Gesund-

heitsdiensten, einschliesslich gesundheitlicher Rehabilitation, die die un-

terschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigen, 

haben. 

In den Buchstaben a bis f zählt Art. 25 UN BRK beispielhaft einige zu 

treffende Massnahmen auf. Hiernach ist eine unentgeltliche oder er-

schwingliche Gesundheitsversorgung wie anderen Menschen auch zur 

Verfügung zu stellen, einschliesslich sexual- und fortpflanzungsmedizini-

scher Gesundheitsleistungen und aller der Gesamtbevölkerung zur Ver-

fügung stehender Programme des öffentlichen Gesundheitswesens. 

Weiter sind Gesundheitsleistungen anzubieten, die von MmB speziell 

wegen ihrer Behinderung benötigt werden, einschliesslich Früherken-

nung und Frühintervention sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern 

und älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst geringgehalten 

oder vermieden werden sollen. Gleichzeitig verbietet die UN BRK in 

Art. 25 die Diskriminierung von MmB in der Krankenversicherung und in 

der Lebensversicherung. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus in diesem Themen-

feld (neben den unter den Interventionsachsen aufgeführten Artikeln, die 

für alle Themenfelder relevant sind) auf folgendem Artikel der UN BRK: 

Art. 25 Gesundheit. 

| Themenfeld 4: Existenzsicherung  

Art. 28 UN BRK behandelt die Themen angemessener Lebensstandard 

und sozialer Schutz. Er befasst sich also mit der Sicherung der Existenz 

von MmB. Diese haben das Recht auf einen angemessenen Lebens-

standard für sich selbst und ihre Familien, einschliesslich angemessener 

Ernährung, Bekleidung und angemessenes Wohnen sowie auf eine ste-

tige Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten sind 

verpflichtet, geeignete Schritte zu unternehmen, damit MmB das Recht 

auf sozialen Schutz ohne Diskriminierung aufgrund ihrer Behinderung 

wahrnehmen können. Unter anderem müssen sie MmB und ihren Fami-

lien, falls sie in Armut leben, den Zugang zu staatlicher Hilfe bei behinde-

rungsbedingten Herausforderungen sichern. Dazu gehören ausreichende 

Schulung, Beratung, finanzielle Unterstützung sowie Kurzzeitbetreuung. 

Die Vertragsstaaten gewährleisten ausserdem Zugang zu Programmen 

des sozialen Wohnungsbaus sowie den gleichberechtigten Zugang zu 

Leistungen und Programmen der Altersvorsorge. 
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Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus in diesem Themen-

feld (neben den unter den Interventionsachsen aufgeführten Artikeln, die 

für alle Themenfelder relevant sind) auf folgendem Artikel der UN BRK: 

Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 

| Themenfeld 5: Soziale und politische Teilhabe (Freizeit) 

In Art. 29 garantiert die UN BRK MmB die politischen Rechte und die 

Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen beanspruchen zu kön-

nen. Gleichzeitig beschreibt die Konvention die Pflicht der Vertragsstaa-

ten, sicherzustellen, dass MmB gleichberechtigt mit anderen am politi-

schen und öffentlichen Leben teilhaben können. Wahlverfahren, 

Wahleinrichtungen und Wahlmaterialien müssen geeignet, zugänglich 

sowie leicht zu verstehen und zu handhaben sein. Das passive Wahl-

recht soll gegebenenfalls durch die Erleichterung der Nutzung unterstüt-

zender und neuer Technologien für die Wahrnehmung eines Amtes ge-

schützt sein. MmB sollen zudem gleichberechtigt mit anderen an der Ge-

staltung öffentlicher Angelegenheiten mitwirken können, und die Ver-

tragsstaaten sollen die Mitwirkung von MmB an öffentlichen Angelegen-

heiten begünstigen (z.B. hinsichtlich Beteiligung in Nichtregierungsorga-

nisationen und in Parteien sowie bezüglich der Bildung von und den Bei-

tritt zu Organisationen).  

Art. 30 UN BRK soll die gleichberechtigte Teilhabe am kulturellen Leben 

sowie an Erholung, Freizeit und Sport garantieren. Entsprechend werden 

die Vertragsstaaten aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, um einer-

seits Hindernisse beim Zugang zu kulturellen Leistungen sowie zu Erho-

lungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten abzubauen sowie die gleichberech-

tigte Teilnahme aktiv zu fördern. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus in diesem Themen-

feld (neben den unter den Interventionsachsen aufgeführten Artikeln, die 

für alle Themenfelder relevant sind) auf folgenden Artikeln der UN BRK: 

Art. 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben und Art. 30 Teil-

habe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport. 

| Themenfeld 6: Recht und Justiz  

Art. 13 Abs. 1 UN BRK verpflichtet die Vertragsstaaten, MmB gleichbe-

rechtigt mit anderen einen wirksamen Zugang zur Justiz zu gewährleis-

ten. Ausdrücklich benennt Art. 13 Abs. 1 dafür verfahrensrechtliche – 

und das Alter berücksichtigende – Vorkehrungen, um die wirksame un-

mittelbare und mittelbare Teilnahme an allen vorgerichtlichen Verfahren 

und Gerichtsverfahren zu erleichtern. Weiterhin verlangt Art. 13 Abs. 2 

UN BRK, dass die Vertragsstaaten geeignete Schulungen für Personen, 

die im Justizwesen tätig sind, fördern sollen. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus in diesem Themen-

feld (neben den unter den Interventionsachsen aufgeführten Artikeln, die 

für alle Themenfelder relevant sind) auf folgendem Artikel der UN BRK: 

Art. 13 Zugang zur Justiz. 
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4. Bestandsaufnahme UN BRK 
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In diesem Kapitel legen wir den Umsetzungsstand der UN BRK im Kan-

ton Graubünden (vgl. Abschnitt 4.1) sowie in den Kantonen der SODK 

Ost+Zürich dar (vgl. Abschnitt 4.2).  

4.1 Umsetzungsstand UN BRK im Kanton Graubünden 

Die Darlegung des Umsetzungsstands der UN BRK im Kanton Graubün-

den erfolgt entlang der sechs Interventionsachsen, die im Abschnitt 3.2.1 

präsentiert wurden. Grundlage für die Bestandsaufnahme bilden zum ei-

nen die Rückmeldungen aus den Online-Befragungen der kantonalen 

Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen, der Leistungser-

bringenden sowie der Organisationen und Verbände für MmB. Zum an-

deren wurden vorhandene Unterlagen studiert und in die Auswertung in-

tegriert. 

4.1.1 Vertrautheit mit der UN BRK und deren Relevanz  

| Grad der Sensibilisierung für die Thematik der UN BRK 

Im Rahmen der Online-Befragungen wurden die Akteure gebeten, anzu-

geben, wie vertraut sie mit den Zielen und Anforderungen der UN BRK 

sind. Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass insbesondere die be-

fragten kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen, 

aber auch die Organisationen und Verbände für MmB mit den Inhalten 

der UN BRK wenig vertraut sind (vgl. Darstellung D 4.1). 86 Prozent 

(Verwaltung) respektive 65 Prozent (Organisationen) der Befragten ge-

ben an, mit den Zielen und Anforderungen eher nicht bis gar nicht ver-

traut zu sein. Hingegen geben 70 Prozent der befragten Leistungserbrin-

genden an, mit den Zielen und Anforderungen eher vertraut oder sehr 

vertraut zu sein. 

 D 4.1: Vertrautheit mit Zielen und Anforderungen der UN BRK 
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| Quelle: Interface, Online-Befragungen Verwaltung, Leistungserbringende und Organisationen für MmB 2022. 

Die Leistungserbringenden wurden zusätzlich gebeten, anzugeben, wie 

wichtig die UN BRK als Grundlage für die Ausgestaltung der Angebote 

und Dienstleistungen für MmB ihrer Institution ist. Fast drei Viertel der 

Leistungserbringenden gibt an, dass die UN BRK eine eher wichtige oder 

sehr wichtige Grundlage für die Arbeit der Institution darstellt (vgl. Dar-

stellung D 4.2). 

 D 4.2: Relevanz der UN BRK als Grundlage für die Arbeit 

| Quelle: Interface, Online-Befragung Leistungserbringende 2022.  

Die Leistungserbringenden wurden gebeten, anzugeben, in welcher 

Form sich ihre Institution mit den Zielsetzungen und Forderungen der UN 

BRK auseinandersetzt (vgl. Darstellung D 4.3). Mehr als die Hälfte der 

Befragten (18 von 33) gibt an, dass MmB in die Ausgestaltung der Ange-

bote und Dienstleistungen einbezogen werden. Knapp die Hälfte (14 von 

33) evaluiert regelmässig den Handlungsbedarf bezüglich der Ausgestal-

tung ihrer Angebote und Dienstleistungen, damit diese den Zielen und 

Anforderungen der UN BRK entsprechen. 13 von 33 Leistungserbringen-

den verfügen über Leitlinien und Konzepte, die explizit Bezug zur UN 

BRK nehmen und 12 der 33 Leistungserbringenden beteiligen sich in 

Austauschgremien, die sich für die Anliegen der UN BRK einsetzen. Ein 

Viertel der Leistungserbringenden gibt an, dass für ihre Mitarbeitenden 

Schulungsmöglichkeiten zur Sensibilisierung für die Anliegen der UN 

BRK bestehen. 
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 D 4.3: Auseinandersetzung mit der UN BRK 

| Quelle: Interface, Online-Befragung Leistungserbringende 2022, N = 33; Mehrfachantworten. 

| Zielgruppen 

Die Befragten wurden im Rahmen der Online-Befragungen aufgefordert, 

anzugeben, an welche Zielgruppe(n) sich ihre spezifischen Angebote 

und Dienstleistungen für MmB in den verschiedenen Themenfeldern rich-

ten. Die Befragten bezogen ihre Antworten auf jeweils einzelne Aktivitä-

ten in den verschiedenen Themenfeldern. Zudem hatten sie die Möglich-

keit, mehrere Antworten anzugeben, weshalb in der nachfolgenden Dar-

stellung Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. das 

Total der Nennungen aufgeführt ist. Die Verteilung zeigt ein ausgewoge-

nes Bild der Berücksichtigung der verschiedenen Behinderungsarten. 

 D 4.4: Zielgruppen der Aktivitäten 

 

 

0 5 10 15 20

Weitere Formen der Auseinandersetzung

Es gibt keine konkrete Auseinandersetzung mit der UN
BRK.

Für Mitarbeitende der Organisation bestehen
Schulungsmöglichkeiten, um sie für die Anliegen der UN

BRK zu sensibilisieren.

Die Organisation beteiligt sich in Gremien/
Arbeitsgruppen, die sich für die Anliegen der UN BRK

einsetzen.

Die Organisation verfügt über Leitlinien und Konzepte, die
explizit auf die Ziele der UN BRK Bezug nehmen.

Die Organisation evaluiert regelmässig den
Handlungsbedarf bezüglich der Ausgestaltung ihrer

Angebote und Dienstleistungen.

MmB werden in die Ausgestaltung der Angebote und
Dienstleistungen der Organisation einbezogen.

Anzahl Nennungen

24%

15%

24%

17%

19%

18%

17%

22%

19%

24%

19%

20%

17%

26%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Organisationen für
MmB

(N = 29)

Leistungserbringende
(N = 186)

Verwaltung
(N = 93)

Personen mit körperlicher Beeinträchtigung Personen mit psychischer Beeinträchtigung

Personen mit geistiger Beeinträchtigung Personen mit einer Sinnesbeeinträchtigung

Personen mit mehrfacher Beeinträchtigung



 

42 UN BRK Kanton Graubünden 

| Quelle: Interface, Online-Befragungen Verwaltung, Leistungserbringende und Organisationen für MmB 2022; Mehrfachantworten. 

Zusätzlich wurde im Rahmen der Online-Befragungen erhoben, ob in 

den Aktivitäten besonders vulnerable Gruppen von MmB (z.B. Frauen, 

Kinder, ältere Menschen) spezifisch berücksichtigt werden. Bei den Leis-

tungserbringenden und den Organisationen für MmB ist dies mindestens 

zur Hälfte der Fall. In den kantonalen Dienststellen und verwaltungsna-

hen Organisationen liegt dieser Anteil etwas tiefer (vgl. Darstellung D 

4.5).  

 D 4.5: Berücksichtigung besonders vulnerable Gruppen von MmB in den Aktivitäten  

| Quelle: Interface, Online-Befragungen Verwaltung, Leistungserbringende und Organisationen für MmB 2022. 

4.1.2 Zufriedenheit mit der bisherigen Umsetzung 

Die befragten kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisa-

tionen wurden gebeten, anzugeben, wie zufrieden sie mit den von ihrer 

Dienststelle, ihrer verwaltungsnahmen Organisation bisher umgesetzten 

Aktivitäten zur Inklusion von MmB sind. Die Befragten gaben nur zu je-

nen Themenfeldern Auskunft, in denen ihre Stelle aktiv ist. Die Befragten 

sind nur in Einzelfällen eher unzufrieden oder sehr unzufrieden mit der 

bisherigen Umsetzung.  

 D 4.6: Zufriedenheit mit der bisherigen Umsetzung der UN BRK aus Sicht der Verwaltung 
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| Quelle: Interface, Online-Befragung Verwaltung 2022. 

Auch die Leistungserbringenden wurden gefragt, wie sie mit den von ih-

rer Institution umgesetzten Leistungen zufrieden sind. Die Befragten ga-

ben wiederum nur zu jenen Themenfeldern Auskunft, in denen ihre Insti-

tution aktiv ist. Auch die Leistungserbringenden sind mit der Umsetzung 

ihrer bisherigen Aktivitäten zu Inklusion von MmB grösstenteils eher zu-

frieden oder sehr zufrieden. In den offenen Fragen negativ erwähnt wer-

den vereinzelt eine noch ungenügende Umsetzung der Inklusion in den 

Bereichen Bildung und soziale Teilhabe.  

 D 4.7: Zufriedenheit mit der bisherigen Umsetzung der UN BRK aus Sicht der Leistungserbringenden 

| Quelle: Interface, Online-Befragung Leistungserbringende 2022. 

4.1.3 Bestandsaufnahme Interventionsachse A: Schaffung eines rechtlichen und 

konzeptionellen Rahmens zum Schutz vor Diskriminierung und zur Förderung der 

Gleichberechtigung 

Die kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen wur-

den in der Online-Befragung aufgefordert, anzugeben, welcher rechtliche 
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und konzeptionelle Rahmen zum Schutz vor Diskriminierung und zur 

Förderung der Gleichberechtigung von MmB im Kanton Graubünden be-

zogen auf die jeweiligen Themenfelder existiert. Die Befragten gaben je-

weils nur Auskunft für das Themenfeld, das die Arbeit ihrer Dienststelle 

oder verwaltungsnahen Organisation auch tatsächlich tangiert (vgl. Dar-

stellung D 2.3).  

Nachfolgend werden aufgrund der Rückmeldungen der Befragten und 

unter Einbezug bestehender Dokumente die gesetzlichen Grundlagen 

und Bestimmungen sowie die amtsübergreifenden und auch amtsspezifi-

schen Grundlagen und Bestimmungen im Kanton Graubünden aufge-

führt. 

| Gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen im Kanton Graubünden 

Die zentralen themenfeldübergeordneten kantonalen gesetzlichen Grundlagen sind:  

– Verfassung des Kantons Graubünden (BR 110.100): Art. 86 «Integra-

tion» hält fest: Kanton und Gemeinden sorgen für ausreichende Be-

treuung, Unterstützung und Eingliederung von hilfsbedürftigen Men-

schen; sie fördern die soziale und berufliche Eingliederung von Men-

schen, die wegen einer Behinderung, einer Krankheit oder aus ande-

ren Gründen benachteiligt sind; sie setzen sich im Rahmen des wirt-

schaftlich Zumutbaren dafür ein, dass Behinderungen angemessen 

berücksichtigt werden; sie sorgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für 

behindertengerechten Zugang zu öffentlichen Bauten und Anlagen. 

– Gesetz zur sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit Be-

hinderung (BIG; BR 440.100) sowie die Verordnung zur sozialen und 

beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung (BIV; BR 

440.110): Das BIG ist seit 2012 in Kraft und bezweckt die soziale und 

berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen im Kanton 

Graubünden (BIG Art. 1). Neben der Finanzierung von stationären An-

geboten (geschütztes Wohnen und Arbeiten) regelt es ausserdem die 

Finanzierung von teilstationären (Wohn- und Arbeitsbegleitung) und 

von ambulanten Angeboten (Integrationsarbeitsplätze im ersten Ar-

beitsmarkt, begleitetes Wohnen, Sozialberatung für MmB, Freizeit- 

und Bildungsangebote, Fahrdienste für MmB, Bauberatung barriere-

freies Bauen usw.). Die gesetzlichen Grundlagen ermöglichen eine 

subjektorientierte Objektfinanzierung (abgestuft nach dem Individuel-

len Betreuungsbedarf, IBB) für Angebote im stationären und im teilsta-

tionären Bereich.19 

Neben diesen themenübergreifenden gesetzlichen Grundlagen gibt es 

weitere themenspezifische gesetzliche Grundlagen:  

– Im Bereich Mobilität wird insbesondere auf die nationale Gesetzge-

bung (BehiG, BehiV) und entsprechende Bestimmungen (VSS-Nor-

men) Bezug genommen. Weiter zu erwähnen ist das Einführungsge-

setz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (EGzSVG; BR 

870.100). Gemäss Art. 13, Abs. 1 wird die Verkehrssteuer bis 50 Pro-

zent ermässigt für: c) ein Fahrzeug pro Halter oder Halterin, sofern sie 

                                                                                                                    
19  Fritschi et al. 2019. 
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oder ihre Angehörigen infolge ständiger gesundheitlicher Beeinträchti-

gung auf ein solches angewiesen sind, es aber nicht mehrheitlich des-

wegen eingesetzt wird. Im kantonalen Strassengesetz, Art. 15 EG-

zSVG steht, dass «die Bedürfnisse des öffentlichen Verkehrs, der 

Fussgänger und Radfahrer sowie von Menschen mit einer Behinde-

rung angemessen zu berücksichtigen sind».  

– Im Bereich Bau ist das kantonale Raumplanungsgesetz (KRG; BR 

801.100), Art. 80 zum behindertengerechten Bauen ausschlagge-

bend. Demnach müssen gemäss Art. 80 Abs. 1 «neue öffentlich zu-

gängliche Bauten und Anlagen sowie neue Bauten und Anlagen mit 

mehr als 50 Arbeitsplätzen nach den anerkannten Fachnormen so ge-

staltet werden, dass sie auch für MmB zugänglich sind. Die öffentlich 

zugänglichen Bauten und Anlagen müssen überdies von Menschen 

mit Behinderungen benützt werden können». Gemäss Art. 80 Abs. 1bis 

müssen «neue Gebäude mit mehr als vier Wohnungen nach den an-

erkannten Fachnormen so gestaltet werden, dass die einzelnen Woh-

nungen hindernisfrei zugänglich sind und im Innern den Anforderun-

gen des anpassbaren Wohnungsbaus entsprechen. Bei neuen Ge-

bäuden mit fünf bis acht Wohnungen genügt es, wenn wenigstens die 

Wohnungen eines Geschosses hindernisfrei zugänglich sind und der 

Zugang zu den übrigen Wohnungen anpassbar ist». Weiter wird auf 

Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» verwiesen. 

– Bildung: Im Kanton Graubünden definiert im Volksschulbereich das 

Gesetz für die Volksschulen (Schulgesetz; BR 421.000), Art. 43 die 

sonderpädagogischen Massnahmen. Alle Schüler/-innen mit Förder-

bedarf haben demnach Anspruch auf solche Massnahmen. Dies be-

triff unter anderem Kinder mit Behinderungen, die auch im Vorschulal-

ter sein können. Die Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung; 

BR 421.010) hält zudem fest, welche Schulungs- und Förderangebote 

die Massnahmen umfassen (Logopädie, Psychomotorik-Therapie, 

heilpädagogische Früherziehung, die Logopädie im Frühbereich, Au-

diopädagogik, Massnahmen bei Sehschädigung). Gemäss Art. 14 

Abs. 2 Schulgesetz wird der Transport der Schüler/-innen zum 

Schulort von den Schulträgerschaften organisiert und finanziert. Ein 

Transport wird unter anderem vorgenommen, wenn eine Behinderung 

vorliegt, welche die Bewältigung des Weges ohne Transport erheblich 

beeinträchtigen (Art. 11 lit. b Schulverordnung). Im Bereich der Mittel-

schule und der Berufsbildung wird im Rahmen der Befragung auf fol-

gende Gesetze und Verordnungen verwiesen: Verordnung über das 

Gymnasium (GymV; BR 425.050), Art. 8 zum Nachteilsausgleich (gilt 

gemäss entsprechenden Verordnungen auch für Fach- und Handels-

mittelschulen); Gesetz über die Mittelschulen im Kanton Graubünden 

(Mittelschulgesetz; BR 425.000 ), Art. 14 zum besonderen Förderbe-

darf; Gesetz über die Berufsbildung und weiterführende Bildungsan-

gebote (BwBG; BR 430.000), Art. 13 zu den Brückenangeboten.  

– Im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung gab es bis vor 

kurzem kein einheitliches System (z.B. durch ein Konzept oder klare 

Finanzierung) für die Integration von Kindern mit leichten Behinderun-

gen. 20 Die Finanzierung wurde nicht vollständig durch die öffentliche 

                                                                                                                    
20  Fischer et al. 2021. 
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Hand übernommen. Das Problem wurde jedoch erkannt. Mit der To-

talrevision des Gesetzes über die Förderung der familienergänzenden 

Kinderbetreuung im Kanton Graubünden (KIBEG; BR 548.300) wird 

der Kanton neu verpflichtet, ergänzende Fördermittel für die familien-

ergänzende Betreuung von Kindern mit Behinderungen zu sprechen.21 

– Im Bereich Arbeit ist das BIG von zentraler Bedeutung. Darin wird un-

ter Art. 23 «Leistungen des Kantons» festgehalten: «1. Der Kanton 

kann Betriebe des ersten Arbeitsmarktes, welche Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen anbieten, durch Bera-

tung und durch Gewährung von Beiträgen unterstützen. 2. Der Kanton 

übernimmt höchstens die behinderungsbedingten Mehrkosten, soweit 

diese nicht durch die eidgenössische Invalidenversicherung, durch 

sonstige Versicherungsträger oder anderweitig gedeckt sind.» Die 

Beiträge werden gewährt, wenn das Angebot die Integration einer 

Person mit Behinderungen fördert. Im Rahmen der (Re-)Integration in 

den Arbeitsmarkt werden zudem die Bundesvorgaben gemäss Bun-

desgesetz über die Invalidenversicherung umgesetzt. Was den Kan-

ton als Arbeitgeber betrifft, wird auf das Personalgesetz (PG; BR 

170.400), Art. 1 Abs. 1 (Personalpolitik) und Art. 46 (Schutz der Per-

sönlichkeit, Gesundheit und Sicherheit) sowie auf die Personalverord-

nung (PV; BR 170.410) Art. 1 (Personalpolitik) und Art. 57 (Schutz der 

Gesundheit) verwiesen.  

– Im Bereich der Existenzsicherung ist die nationale Gesetzgebung 

(IVG, ELG) ausschlaggebend. Auf kantonaler Ebene bilden das Ge-

setz über kantonale Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenversicherung und die entsprechenden Ausfüh-

rungsbestimmungen den gesetzlichen Rahmen. 

– Gesundheit: Im Bereich Gesundheit wurde im Rahmen der Online-Be-

fragung auf Art. 46 ff. des kantonalen Gesundheitsgesetzes (BR 

500.000) auf die Selbstbestimmung sowie auf Art. 16 der Verordnung 

zum Krankenpflegegesetz (VOzKPG, BR 506.060) (Räumliche Anfor-

derungen) hingewiesen.  

– Politische Teilhabe: Für die Bestimmungen zur politischen Teilhabe ist 

der Art. 9 Abs. 1 und 2 (Stimm- und Wahlrecht) der Verfassung des 

Kantons Graubünden ausschlaggebend. Demnach sind Personen 

vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen, die wegen dauernder Ur-

teilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch 

eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. Um die politische 

Teilhabe von den stimmberechtigten MmB niederschwelliger gestalten 

zu können, können MmB eine stimmberechtigte Person ihrer Wahl ge-

mäss Art. 21 der Verordnung über die politischen Rechte im Kanton 

Graubünden (VPR; BR 150.200) (Stellvertretung Invalider) zur Stimm-

abgabe ermächtigen. Grundlage für diese Ermächtigung bildet Art. 25 

Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR; BR 150.100). 

Gemäss Art. 25 Abs. 3 des Gesetzes über die politischen Rechte im 

Kanton Graubünden hat die Regierung zudem die Möglichkeit, die 

Stimmabgabe auf elektronischem Weg zu ermöglichen, insofern das 

                                                                                                                    
21  Vgl. Botschaft der Regierung an den Grossen Rat 2022. Das Gesetz wurde in der Dezember-

session 2022 beraten und angenommen. 
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Stimmgeheimnis beibehalten wird und Missbräuche vermieden wer-

den können.  

– Im Bereich der sozialen Teilhabe finden sich auf der Webseite des 

Kantons Hinweise zu den Themen Sport und Kultur. Der in der Sport-

förderungsverordnung (BR 470.010) in Art. 2 definierte Grundsatz der 

Sportförderung von MmB spiegelt sich auch im kantonalen Sportför-

derkonzept wider. Im Kulturförderungsgesetz (BR 494.300) des Kan-

tons ist gemäss Art. 2 vorgesehen, die kulturelle Teilhabe aller Bevöl-

kerungsgruppen zu fördern.  

– Recht und Justiz: Im Bereich Recht und Justiz wird auf das Einfüh-

rungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGzZGB; BR 

210.100) sowie auf die Verordnung zum Kindes- und Erwachsenen-

schutz (KESV; BR 215.010)) verwiesen.  

| Amtsübergreifende und -spezifische konzeptionelle Grundlagen im Kanton Graubünden  

Neben den gesetzlichen Bestimmungen existieren im Kanton Graubün-

den eine Reihe von amtsübergreifenden und -spezifischen konzeptionel-

len Grundlagen (Leitbilder, Richtlinien usw.).  

Im Bereich der Gewährleistung spezifischer Angebote und Dienstleistun-

gen für MmB sind die folgenden konzeptionellen Grundlagen aufzufüh-

ren: 

Interkantonale Grundlagen 

– Rahmenkonzept gemäss Art. 10 des Bundesgesetzes über die Institu-

tionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 

(IFEG) der Konferenz der Ostschweizer Kantone (SODK Ost). Von 

der SODK Ost genehmigt am 22. Juni 2006. Aktualisiert am 16. Mai 

2008.  

– Qualitätsrichtlinien der SODK Ost+ für Einrichtungen für erwachsene 

Menschen mit Behinderung. Die Richtlinien sind aktuell in Überarbei-

tung und werden um die Standards der UN BRK ergänzt (d.h. die An-

forderungen an soziale Einrichtungen werden aktualisiert). 

Kantonale Grundlagen 

– Bedarfsanalyse und Angebotsplanung alle vier Jahre für den Kanton 

Graubünden unter Einbezug der verschiedenen Akteure (Leistungser-

bringende, Verbände und Organisationen von MmB). Das Dokument 

gibt den strategischen, finanziellen und planerischen Rahmen für das 

stationäre, teilstationäre und ambulante Angebot für erwachsene 

Menschen mit Behinderungen im Kanton Graubünden. Die drei strate-

gischen Hauptpunkte der aktuellen Angebotsplanung 2020–2023 sind:  

– Sicherstellung, dass es genügend Angebote für MmB gibt, gleich-

zeitig aber die öffentlich bereitgestellten Mittel effizient eingesetzt 

werden;  

– Gewährleistung, dass Menschen mit Behinderung, die Wohnsitz im 

Kanton Graubünden haben, ein Angebot an Institutionen zur Verfü-

gung steht, das ihren Bedürfnissen in angemessener Weise ent-

spricht (Art. 2 IFEG). Wenn möglich, werden die Leistungen für 

MmB, die ihren Wohnsitz im Kanton Graubünden haben, innerhalb 

des Kantons erbracht;  

– Die erforderliche Betreuung erfolgt, wenn möglich durch ambulante 

Angebote. Stationäre Angebote kommen dann zum Tragen, wenn 
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mit ambulanten Hilfeleistungen eine angemessene Betreuung nicht 

mehr erfolgen kann. Ambulante und stationäre Angebote ergänzen 

sich und gewähren grösstmögliche Durchlässigkeit (IFEG-Konzept 

Kanton Graubünden, S. 18).22 

– Konzept des Kantons Graubünden zur Förderung der Eingliederung 

von MmB gemäss Art. 10 IFEG. Von der Regierung des Kantons 

Graubünden am 13. April 2010 verabschiedet. Vom Bundesrat am 24. 

September 2010 genehmigt.  

– Konzept zur Finanzierung von Angeboten zur Wohnbegleitung von 

Menschen mit Behinderungen im Kanton Graubünden. Gültig ab 1. 

Januar 2013.  

– Konzept zur Finanzierung von Angeboten zur Arbeitsbegleitung von 

Menschen mit Behinderungen im Kanton Graubünden. Gültig ab 1. 

Januar 2012.  

– Konzept zur Ausrichtung von kantonalen Beiträgen an Arbeitgebende 

von Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt. Vom 31. 

Januar 2012. Aktualisiert am 21. August 2014. Gültig ab 1. September 

2014. Dazu hat das kantonale Sozialamt ein «Merkblatt Integrations-

plätze nach Art. 23 BIG» entwickelt, das über zahlreiche Hinweise 

(Zulassungsbedingungen, Ablauf, Vorgehen, Beiträge usw.) verfügt.  

– Konzept zur Durchführung der Aufsichtsbesuche 2021/2022: Thema 

«Umsetzung der UN-BRK in sozialen Einrichtungen für Mmb». 

Im Kinder-, Jugend- und Bildungsbereich existieren folgende konzeptio-

nellen Grundlagen: 

– Leitbild der kantonalen Kinder- und Jugendpolitik (2021) 

– Strategie Frühe Förderung 2022–2025 

– Empfehlung Nr. 7 Nachteilsausgleich" der Schweizerischen Berufsbil-

dungsämter-Konferenz (SBBK) 

– Diverse Richtlinien: Qualitätsrichtlinien für Kinder- und Jugendheime; 

Qualitätsrichtlinien für Kindertagesstätten; Richtlinien für Abklärung, 

Bericht und Antrag von sonderpädagogischen Massnahmen im hoch-

schwelligen Bereich; Richtlinien sonderpädagogische Massnahmen; 

Richtlinien zum Nachteilsausgleich (inkl. Amtsverfügungen vom be-

treffenden Erlass der Richtlinien zum Nachteilsausgleich); Merkblatt 

und Leitfaden zum Nachteilsausgleich in der beruflichen Grundbil-

dung; Merkblatt zu Lernzielanpassung und Fächerbefreiung in der 

Sonderschulung; Richtlinien betreffend weitergehende Tagesstruktu-

ren; Merkblatt zum Einsatz von Assistenzlektionen bei integrativer 

Sonderschulung; Merkblatt zur Zusammenarbeit der Institutionen der 

Sonderschulung mit der Berufsberatung der Invalidenversicherung 

Graubünden 

Weitere im Rahmen der Online-Befragung genannte konzeptionelle 

Grundlagen sind: 

– Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0 (Zertifizierung auf 

Stufe AA) aus dem Jahr 2008, die bei der Entwicklung respektive Be-

schaffung/Ausschreibung von IT-Lösungen im Bereich Webseiten vo-

rausgesetzt werden. 

                                                                                                                    
22  Kantonales Sozialamt 2020.  
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– Arbeitshilfe «Hindernisfreie Bushaltestellen im Kanton Graubünden» 

vom 26. März 2019 für die Gemeinden zur Anpassung der Bushalte-

stellen nach BehiG (gemeinsam erarbeitet von der Kantonspolizei 

Graubünden, dem Amt für Energie und Verkehr Graubünden sowie 

dem Tiefbauamt Graubünden)  

– Checkliste für Bauten im Bereich erwachsene Menschen mit Behinde-

rungen sowie Anforderungen an Räume und Freianlagen (Richtraum-

programm) für Subventionsgeschäfte des Erziehungs- Kultur- und 

Umweltschutzdepartements (momentan in Überarbeitung) 

– Konzept «Integration von Menschen mit Behinderungen» des Perso-

nalamts (momentan in Überarbeitung), das dazu dient, die Dienststel-

len künftig noch besser zu sensibilisieren, damit diese Arbeitsplätze 

für MmB bereitstellen. 

– Kulturförderungskonzept 2021 bis 2024, das durch vermehrte Kultur-

projekte, die das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche kultu-

relle Ausdrucksformen fördern und damit integrativ wirken, die Teil-

habe von MmB stärken soll. 

4.1.4 Bestandsaufnahme Interventionsachse B: Bereitstellung spezifischer Unter-

stützungsangebote und Dienstleitungen für MmB 

Die Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung von MmB soll bei Be-

darf mittels spezifischer Unterstützungsangebote für MmB erfolgen. Im 

Rahmen der Online-Befragung der kantonalen Dienststellen und verwal-

tungsnahen Organisationen gaben diese an, ob ihre Stelle entspre-

chende Angebote selbst oder per Leistungsvertrag bereitstellt.  

Aufgrund der Rückmeldungen der kantonalen Dienststellen/verwaltungs-

nahen Organisation lassen sich die spezifischen Angebote und Dienst-

leistungen für MmB, welche die Verwaltung selbst oder mittels Leistungs-

vertrag bereitstellt, wie folgt zusammenfassen: 

– Wohnen: Im Kanton Graubünden bestehen Leistungsaufträge mit 

Leistungserbringenden im stationären Bereich des geschützten Woh-

nens in allen Regionen des Kantons. Im teilstationären Bereich der 

Wohnbegleitung (selbstständiges Wohnen mit punktueller sozialpäda-

gogischer Betreuung) bestehen für die meisten Regionen Leistungs-

aufträge. Dieses Angebot wird aktuell ausgebaut. Im ambulanten Be-

reich des begleiteten Wohnens bestehen zudem Leistungsaufträge 

mit Pro Infirmis und dem Bündner Hilfsverein für psychisch kranke 

Menschen. Die Umsetzung gemäss UN BRK wird im Rahmen von re-

gelmässig stattfindenden Aufsichtsbesuchen überprüft. 

– Mobilität: Im Bereich Mobilität besteht eine Leistungsvereinbarung mit 

der Stiftung Mobilita (Fahrdienst für Menschen mit körperlicher Beein-

trächtigung; Schulung der Taxifahrer/-innen). Das Strassenverkehrs-

amt übernimmt zudem die Prüfung behindertengerechter Fahrzeuge 

sowie Kontrollfahrten für MmB. 

– Bau: Die Bauberatungsstelle Graubünden der Pro Infirmis fördert per 

Leistungsvertrag die Umsetzung des hindernisfeien Bauens, indem 

Baufachleute, MmB und die Öffentlichkeit informiert und in Projekten 

beraten werden. 
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– Bildung: Für spezifische Bildungsangebote bestehen Leistungsauf-

träge mit Institutionen und dem Heilpädagogischen Dienst Graubün-

den. 

– Arbeit: Seitens des kantonalen Sozialamts werden Angebote im stati-

onären (geschütztes Arbeiten), teilstationären (Arbeitsbegleitung23) 

und ambulanten Bereich (Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeits-

markt24) bereitgestellt. Für MmB besteht im Kanton Graubünden ein 

Wahlangebot bei den verschiedenen Arbeitsformen. Für Menschen, 

die aufgrund ihrer Beeinträchtigung keiner Arbeit nachgehen können, 

gibt es im Kanton Graubünden eine Tagesstruktur (stationäres Ange-

bot).  

– Gesundheit: Die IV finanziert, falls die Anspruchsvoraussetzungen er-

füllt sind, medizinische Massnahmen bis zum 20. beziehungsweise 

25. Altersjahr. 

– Existenzsicherung: Aufzuführen sind in diesem Bereich die Leistun-

gen der IV (IV-Taggelder, IV-Renten, Hilflosenentschädigung, Assis-

tenzbudget) sowie die Ergänzungsleistungen. Zudem verfügen Pro In-

firmis und Procap über Leistungsaufträge für die Sozialberatung für 

MmB. 

– Soziale Integration: Das Angebot im Kanton Graubünden in diesem 

Bereich umfasst spezifische stationäre Angebote (Wohnheime und 

Werkstätten). Ausserdem besteht ein breites Angebot an Tagesstruk-

turplätzen für MmB, das der Kanton finanziert. Es bestehen Leistungs-

aufträge mit Pro Infirmis Graubünden und Procap im Bereich Freizeit 

und Bildung. Weitere Freizeitangebote von Organisationen und Verei-

nen werden projektbezogen beziehungsweise auf Gesuch hin finanzi-

ell unterstützt. Konkret werden beispielsweise im Bereich Sport Bei-

träge an Procap (Pauschale für die Bewegungsförderung von MmB) 

und GKB SPORT-KIDS Special (Angebot für Kinder mit Behinderun-

gen) ausbezahlt. Zudem unterstützt graubündenSport zusammen mit 

SpecialOlympics die Ausbildung von Leitern/-innen, die mit MmB zu-

sammenarbeiten. 2022 hat die Regierung des Kantons Graubünden 

zudem zuhanden des Grossen Rats die Botschaft zur Genehmigung 

eines Kantonsbeitrags in der Höhe von 9,5 Millionen Franken an die 

Durchführung der Special Olympics World Winter Games verabschie-

det. Diese sollen 2029 in Graubünden stattfinden.25  

Insgesamt wurden in der Online-Befragung 44 Leistungserbringende be-

fragt, die Leistungsaufträge mit dem Kanton Graubünden abgeschlossen 

                                                                                                                    
23  Das Ziel der Arbeitsbegleitung ist, die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Ge-

sellschaft und den ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Dies soll erreicht werden, indem professio-

nelle, punktuelle Betreuungsleistungen für Menschen mit Behinderung, die im ersten Arbeits-

markt arbeiten, abgegolten werden. Die Arbeitsbegleitung wird von einer Institution oder Organi-

sation geleistet (Art. 4 Abs. 4 BIG). Die Finanzierung der Betreuungsleistungen erfolgt auf der 

Basis des individuellen Betreuungsbedarfs der MmB und der Kostenrechnungen der Leistungs-

erbringenden. Damit kann eine Leistungspauschale je Betreuungsbedarfsstufe festgelegt wer-

den. 
24  Der Kanton unterstützt Arbeitgeber, die in ihrem Betrieb eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 

mit Behinderungen anstellen, mit Beiträgen und Beratung. Voraussetzung für die Gewährung 

von Beiträgen ist die Anerkennung des Integrationsplatzes durch das Departement für Volkswirt-

schaft und Soziales (DVS). Die Höhe des Beitrags an den Arbeitgeber wird durch ein Einstu-

fungsverfahren bestimmt. Dazu erfolgt eine Arbeitsplatzabklärung. 
25  Vgl. https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2022/Seiten/2022033102.aspx, Zugriff 

am 23.06.2022.  

http://www.gr-lex.gr.ch/data/440.100/de
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2022/Seiten/2022033102.aspx
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haben. Sie alle erbringen Leistungen für MmB. Die 33 Leistungserbrin-

genden, die die Befragung ausgefüllt haben, erfüllen 63 Leistungsauf-

träge, mehrheitlich in den Themenfeldern Wohnen, Arbeit und Beschäfti-

gung sowie soziale und politische Teilhabe (vgl. Abschnitt 2.2.2, Darstel-

lung D 2.3). 

Rund die Hälfte der mittels Leistungsaufträgen unterstützten Angebote 

erstrecken sich auf den gesamten Kanton (29 von 63), die übrigen sind 

entweder kommunal oder interkommunal ausgerichtet (vgl. Darstellung D 

4.8). 

 D 4.8: Einzugsgebiet der Dienstleistungen für MmB im Rahmen der Leistungsaufträge 

| Quelle: Online-Befragung Leistungserbringende, N = 33 (63 Leistungsaufträge). 

4.1.5 Bestandsaufnahme Interventionsachse C: Massnahmen zur Förderung der 

Zugänglichkeit für MmB zu Regelangeboten  

Für eine selbstständige und eigenverantwortliche Lebensführung bildet 

eine möglichst barrierefreie Umwelt eine Voraussetzung. Im Rahmen der 

Online-Befragung der kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen 

Organisationen wurden diese gebeten, entsprechende Massnahmen an-

zugeben. Diese werden nachfolgend aufgeführt. 

| Massnahmen zum barrierefreien Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und regulären 

Dienstleistungen 

Im Bereich der barrierefreien Bau- und Mobilitätsinfrastruktur bestehen 

mit dem BehiG und entsprechenden Normen SIA und VSS nationale ge-

setzliche Vorgaben (vgl. Abschnitt 3.1.1). Die Umsetzung dieser Vorga-

ben ist im Gang. Der Kanton Graubünden geht mit seinem kantonalen 

Gesetz weiter als das BehiG (vgl. Abschnitt 4.1.3). Die Fachstelle für hin-

dernisfreies Bauen prüft entsprechende Baugesuche. Die befragten 

Dienststellen weisen zudem verschiedentlich darauf hin, dass ihre Ar-

beitsplätze barrierefrei ausgestaltet sind. 

Im Bereich des barrierefreien Zugangs zu Regelangeboten präsentiert 

sich die Situation wie folgt: 

– Kinderbetreuung/frühe Förderung: Im Kanton Graubünden bestand 

bis vor kurzem eine Lücke bezüglich der gesetzlichen Bestimmungen 

für Kitas/Spielgruppen für die Integration von Kindern mit Behinderun-

gen. Mit der Totalrevision des Gesetzes über die Förderung der fami-

lienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden (KIBEG; 
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BR 548.300) wird der Kanton nun zur Unterstützung familienergän-

zender Betreuung von Kindern mit Behinderungen verpflichtet (vgl. 

Abschnitt 4.1.3).26 

– Zugang zur Bildung: Der Kanton Graubünden hat viele Schritte zur 

Gewährleistung von Strukturen und Angeboten für eine integrative 

Schule/frühe Förderung unternommen (Aufnahme zum Erlernen der 

Gebärdensprache in den Leistungskatalog des Heilpädagogischen 

Dienstes, unbürokratischer Zugang zu niederschwelligen sonderpäda-

gogischen Massnahmen, Nachteilsausgleich, Bestands- und Bedarfs-

erhebung sowie Strategie Frühe Förderung mit Hinweis auf spezifi-

schen Förderbedarf für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen). Im 

Rahmen der Online-Befragung wird jedoch rückgemeldet, dass der 

infrastrukturelle Zugang zu den Schulen (gerade bei alten Schulanla-

gen) noch nicht überall barrierefrei ausgestaltet ist und Massnahmen 

für Menschen mit einer Hör- oder Sehbehinderung noch zu wenig um-

gesetzt werden. 

– Zugang zum ersten Arbeitsmarkt: Der Kanton Graubünden verfügt 

über integrative Arbeitsplätze und unterstützt Arbeitgeber bei der In-

tegration von MmB. Die erstmalige berufliche Ausbildung sowie Um-

schulungen fallen in die Zuständigkeit der Invalidenversicherung. 

Hinzu kommen Hilfsmittel der IV für allfällige Anpassungen am Ar-

beitsplatz. Zahlreiche Institutionen und Leistungserbringende erbrin-

gen im Auftrag der IV-Stelle oder des Sozialamts Dienstleistungen für 

die versicherten Personen im Rahmen der beruflichen Integration (Be-

ratungsleistungen). Arbeitnehmende mit Behinderungen und deren 

Arbeitgeber können Unterstützung durch einen Job Coach erhalten.27 

Auf der Webseite der Sozialversicherungsanstalt (SVA) Graubünden 

sind zahlreiche Informationen zuhanden von Arbeitgebern im Hinblick 

auf die  

(Re-)Integration von MmB zu finden.28 Zu erwähnen sind auch Leis-

tungen, die der Kanton als Arbeitgeber erbringt: Das Konzept «In-

tegration von Menschen mit Behinderung» regelt die Bedingungen für 

die Besetzung einer Integrationsstelle für MmB. Integrationsstellen für 

MmB werden aus einem zentralen Kredit finanziert. Damit wird die In-

tegration von MmB in der kantonalen Verwaltung Graubünden geför-

dert. Das Reha-Management des Personalamts begleitet bei Bedarf 

die Eingliederung. Unterstützungsmassnahmen erfolgen im Einzelfall 

nach Absprache und Möglichkeiten. 

– Zugang zu Freizeitangeboten/Kultur: Im Kanton Graubünden werden 

basierend auf den gesetzlichen und konzeptionellen Grundlagen der 

Sport- und Kulturförderung Aktivitäten zur Stärkung der Teilhabe von 

MmB unterstützt (siehe auch Ausführungen unter Abschnitt 4.1.4). Im 

Kulturbereich werden Angebote, wie beispielsweise Museumsführun-

gen mit Übersetzung in Gebärdensprache/taktile Führungen und die 

                                                                                                                    
26  Vgl. Botschaft der Regierung an den Grossen Rat 2022.  
27  Vgl. http://www.profil.ch/, Zugriff am 23.06.2022. 

28  Arbeitgeberbroschüre Eingliederungsleistungen der IV, SVA-Flyer Peer-Beratung als Unterstüt-

zung bei der beruflichen Eingliederung, Arbeitgeber-Konzept zur Eingliederung von Versicherten 

in Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes, Leitfaden für Vorgesetzte – Psychische Probleme 

überdecken das wahre Gesicht, SVA-Flyer Job Coaching plus für Patientinnen und Patienten 

der Psychiatrischen Dienste Graubünden (https://www.sva.gr.ch/invalidenversicherung-iv.html). 

http://www.profil.ch/
https://www.sva.gr.ch/invalidenversicherung-iv.html
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Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen für MmB im Zusammen-

hang mit Kulturprojekte erwähnt sowie auf den Austausch mit Interes-

senvertretungen (wie Kultur inklusiv) hingewiesen. Weiter sind ge-

mäss Rückmeldung aus der Online-Befragung alle Abteilungen im 

Amt für Kultur (Rätisches Museum, Bündner Naturmuseum, Bündner 

Kunstmuseum, Kantonsbibliothek Graubünden, Staatsarchiv, Denk-

malpflege Graubünden, Archäologischer Dienst) barrierefrei zugäng-

lich. 

| Massnahmen zum barrierefreien Zugang zu Informationen  

Wie unter Abschnitt 4.1.3 erwähnt, existieren im Kanton Graubünden 

Standards zur barrierefreien Gestaltung der kantonalen Webseiten. 

Diese müssen den Accessibilty-Kriterien nach WCAG Stufe AA entspre-

chen. 2010 und 2015 wurde die Barrierefreiheit der Hauptwebseite des 

Kantons in Zusammenarbeit mit Access for All überprüft und angepasst. 

Seit 2020 werden die Content-Manager der kantonalen Departemente 

und Dienststellen über ein Tool auf fehlende Barrierefreiheit aktiv hinge-

wiesen.29  

Wie weit die Umsetzung dieser Vorgaben in der Verwaltung fortgeschrit-

ten ist, kann im Rahmen dieser Analyse nicht abschliessend untersucht 

werden. Gewisse Dienststellen weisen in der Online-Befragung auf ent-

sprechende Aktivitäten hin: Auf der Webseite des Sozialamtes sind bei-

spielsweise Texte in leichter Sprache aufgeschaltet (Abteilung Behinder-

tenintegration) und die Ausführung zum Kindes- und Erwachsenen-

schutzrecht ist in einfacher Sprache erstellt und publiziert. Im Bereich der 

Existenzsicherung sind Videos aufgeschaltet, die in einfacher Sprache 

die Sozialhilfe erklären. Weiter wurde auf der Webseite «Abstimmungen 

und Wahlen» eine Wahlanleitung in leichter Sprache für die Grossrats- 

und Regierungswahlen 2022 sowie eine Wahlanleitung für Blinde, Seh- 

und Lesebehinderte (CD-Daten im Daisy-Format) aufgeschaltet.  

4.1.6 Bestandsaufnahme Interventionsachse D: Förderung Partizipation (Mitspra-

che und Mitbestimmung) 

Der Einbezug von MmB bei politischen und administrativen Entschei-

dungsprozessen, die sie betreffen ist wichtig, um bedürfnisgerechte, 

wirksame und nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. Die befragten kanto-

nalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen erwähnen auf 

dieser Interventionsachse in erster Linie das Instrument der Vernehmlas-

sung als Teil der politischen Prozesse, das allen Organisationen sowie 

Verbänden und Personen offensteht. Bei der Bedarfsanalyse und Ange-

botsplanung werden Verbände und Organisationen, welche die Interes-

sen von Mmb vertreten, befragt, ebenso alle Leistungserbringenden (Pro 

Infirmis, Procap usw.).30 Im Rahmen von Bauprojekten geben die kom-

munalen Baubehörden den beschwerdeberechtigten Behindertenorgani-

sationen den Zeitpunkt der öffentlichen Auflage der Baugesuche be-

kannt. Im Bereich Bildung wird explizit auf den partizipativen Erarbei-

tungsprozess (Fachgruppe, Workshops) für die Strategie Frühe Förde-

rung hingewiesen. Weiter wird grundsätzlich auf die Zusammenarbeit mit 

                                                                                                                    
29  Bertels 2022a. 

30  Bei der ersten Bedarfsanalyse 2016 wurden auch MmB in den Prozesse einbezogen. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.gr.ch/prod/media/WUA/Kt_GR_Wahlanleitung_15_05_22.zip
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.gr.ch/prod/media/WUA/Kt_GR_Wahlanleitung_15_05_22.zip
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Behindertenorganisationen und den situativen Austausch mit der Ziel-

gruppe hingewiesen. 

4.1.7 Bestandsaufnahme Interventionsachse E: Wissensvermittlung und Sensibili-

sierung 

Bei der Interventionsachse Wissensvermittlung und Sensibilisierung geht 

es um Massnahmen, die das Ziel verfolgen, in der Gesellschaft das Be-

wusstsein für die Anliegen von MmB zu schärfen und die Achtung ihrer 

Rechte und ihrer Würde zu fördern. Im Rahmen der Online-Befragung 

der kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen wur-

den die Befragten aufgefordert, anzugeben, mit welchen Aktivitäten ihre 

Stelle zur Bewusstseinsbildung beiträgt.  

Insbesondere auf den Webseiten des Sozialamts und der SVA finden 

sich Informationen im Zusammenhang mit der Förderung der Integration 

und Gleichstellung von MmB.31 Zu erwähnen ist auch die kantonale 

Suchplattform find-help GR, auf welcher Beratungs- und Unterstützungs-

angebote für die Bevölkerung (mit spezifischen Hinweisen für MmB) zu 

finden sind. Gemäss den Rückmeldungen in der Online-Befragung sind 

Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung Bestandteile von Leistungs-

aufträgen mit Pro Infirmis, Procap und der Stiftung Mobilita. Die entwi-

ckelten Leitfäden, Checklisten und Arbeitshilfen sollen weiter zur Sensibi-

lisierung der Öffentlichkeit respektive auch von bestimmten Zielgruppen, 

wie etwa Arbeitgeber, beitragen. So wurde zum Beispiel die Arbeitshilfe 

«Hindernisfreie Bushaltestellen im Kanton Graubünden» allen Gemein-

den im Kanton zugestellt. Im Rahmen der Vorprüfung kommunaler Bau-

vorhaben im Bereich von Kantonsstrassen (Gehwege, Fussgängerstrei-

fen, Bushaltestellen, Schutzinseln usw.) wird zudem auf das Erfordernis 

einer Ausgestaltung im Sinne des BehiG verwiesen. Im Bildungsbereich 

wird in der Online-Befragung darauf hingewiesen, dass die Bündner Mit-

telschulen, vertreten durch die Konferenz der Leiter/-innen der einzelnen 

Schulen, regelmässig über neue Bestimmungen, Probleme und derglei-

chen im Bereich MmB informiert werden. Es sei zudem vorgesehen, in 

Zusammenarbeit mit der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Son-

derpädagogik, eine Schulung im Bereich Nachteilsausgleich durchzufüh-

ren. Bezogen auf das Themenfeld Arbeit wird das Netzwerk reWork er-

wähnt, zu welchem sich Bündner Arbeitgeberverbände, Sozialversiche-

rungen, Vertreter/-innen des Gesundheitssystems und der Gewerkschaf-

ten zusammengeschlossen haben. Ziel ist es, gemeinsam zum erfolgrei-

chen Wiedereinstieg nach länger dauernder Arbeitsunfähigkeit am Ar-

beitsplatz beizutragen.32 Im Bereich Sport werden verschiedene Sensibi-

lisierungsmassnahmen erwähnt, welche die Teilhabe von MmB fördern. 

So haben auch alle Eltern einen Flyer zum kantonalen Bewegungsförde-

rungsprogramm erhalten mit der Information, dass auch Kinder mit Be-

hinderungen teilnehmen. 

4.1.8 Bestandsaufnahme Interventionsachse F: Aufbereitung Daten und Statistik 

Gemäss UN BRK ist der Kanton verpflichtet, geeignete Informationen 

einschliesslich statistischer Angaben zur Durchführung der UN BRK zu 

                                                                                                                    
31  Vgl. https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/soa/handicap/Seiten/default.aspx; 

https://www.sva.gr.ch/invalidenversicherung-iv.html, Zugriff am 23.06.2022. 
32  Vgl. https://rework-gr.ch/, Zugriff 05.09.2022. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/soa/handicap/Seiten/default.aspx
https://www.sva.gr.ch/invalidenversicherung-iv.html
https://rework-gr.ch/
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sammeln und zu verbreiten. Im Rahmen der Online-Befragung der kanto-

nalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen gaben die Be-

fragten an, inwiefern ihre Stellen entsprechende Daten und Informatio-

nen aufbereiten.  

Für die Angebotsplanung werden quantitative Informationen aus den 

Leistungsaufträgen und die Daten des Sozialamtes (SOA), der Sozialver-

sicherungsanstalt, des Amtes für Volksschule und Sport (AVS), des Am-

tes für Wirtschaft und Tourismus (AWT) und auf Bundesebene Daten 

des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), des Bundesamtes für 

Statistik (BFS) sowie Daten aus ergänzenden Umfragen beigezogen. 

Systematisch erhobene und frei zugängliche kantonale Angaben und Da-

ten über die Lebenssituation von MmB sind jedoch nicht verfügbar. 

4.2 Umsetzungsstand UN BRK in den Kantonen der SODK Ost+Zürich 

Die Themenfelder der UN BRK sind in verschiedenen Gesetzgebungen 

der Kantone der SODK Ost+Zürich verankert. Themen der Behinderten-

politik finden sich in den Kantonsverfassungen sowie in kantonalen Ge-

setzen und Verordnungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Sozial-

hilfe, Raumentwicklung und Bau, Strassenverkehr, Sportförderung, Öf-

fentlichkeit und Bildung usw. In gewissen Kantonen gibt es spezielle Be-

hindertenintegrationsgesetze oder sie sind zurzeit in Planung. Des Wei-

teren haben die Kantone der SODK Ost+Zürich verschiedene weitere 

Massnahmen ergriffen, um die Vorgaben und Mindeststandards der UN 

BRK umzusetzen. Dabei handelt es sich um kantonale Leitbilder, strate-

gische Grundlagen, Angebotsplanungen, oder (Teil-)Aktionspläne, die 

alle zum Ziel haben, die Umsetzung der UN BRK in den Themenfeldern 

vorwärtszutreiben. Nebst den Rahmenbedingungen haben die Kantone 

spezifische Massnahmen entwickelt. Auf kantonaler Stufe sind teils Koor-

dinationsstellen erstellt oder Querschnittaufgaben an Amtsstellen zuge-

teilt worden. Um die Bedürfnisse von MmB partizipativ einbeziehen zu 

können und die Meinungen von betroffenen Personen beziehungsweise 

deren Verbände einzuholen, haben die Kantone Austauschgefässe ins 

Leben gerufen. 

Zurzeit sind die Kantone der SODK Ost+Zürich unterschiedlich weit, was 

die Umsetzung der UN BRK anbelangt. Der Kanton Graubünden befindet 

sich dabei im oberen Mittelfeld. Im Folgenden werden die zentralen Er-

kenntnisse des Quervergleichs präsentiert:33 

– Der Kanton Zürich hebt sich im Bereich gesetzliche Bestimmungen 

und Organisation insbesondere bezüglich der Themen «Verankerung 

der Gleichstellung in der Kantonsverfassung», «Selbstbestimmungs-

gesetz», «verwaltungsinterne Koordinationsstelle für Behinderten-

rechte», Entwicklung eines «Aktionsplans» für die Umsetzung der UN 

BRK und einem Mitwirkungsmodell «Partizipation Kanton Zürich» ab. 

Hier haben alle übrigen Kantone der SODK Ost+Zürich noch Nachhol-

bedarf.  

                                                                                                                    
33  Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die Auswertungen von Bertels (2022a) sowie 

auf eigene Recherchen. Die ausführlichen Kantonsporträts sind in der verwaltungsinternen Be-

richtsversion im Anhang aufgeführt. 
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– Im Bereich Wohnen ist der Kanton Graubünden in etwa vergleichbar 

unterwegs wie die Kantone Zürich, St. Gallen und Thurgau. Diese 

Kantone verfügen über gesetzliche Grundlagen, um neben (teil-)stati-

onären Angeboten auch das selbstständige Wohnen zuhause mit Un-

terstützungsleistungen mitzufinanzieren. Dies ist im Kanton Appenzell 

Ausserrhoden mit dem neuen Gesetz zur Finanzierung von Leistungs-

angeboten für MmB nun ab 2022 auch der Fall. In den Kantonen Gla-

rus, Appenzell Innerrhoden und Schaffhausen beziehen sich die ge-

setzlichen Grundlagen nur auf den (teil-)stationären Bereich.  

– Vergleichsweise gut präsentiert sich die Situation im Kanton Graubün-

den im  

Kinder-, Jugend- und Bildungsbereich. Zwar gab es schweizweit in 

den letzten Jahren Fortschritte bei den Regelungen der integrativen 

Schulung. Alle Volksschulgesetze sind im Hinblick auf integrative För-

dermassnahmen angepasst worden, ausser in den Kantonen Appen-

zell Innerrhoden und Schaffhausen. Der Kanton Graubünden hat hier 

schon früh wichtige Schritte zur Gewährleistung von Strukturen und 

Angeboten für eine inklusive Schule/frühe Förderung unternommen. 

Der Kanton Graubünden hat zudem gesetzlichen Anpassungen zur 

Integration von Kindern mit Behinderungen in Kitas vorgenommen. In 

allen anderen Kantonen der SODK Ost+Zürich bestehen diesbezüg-

lich noch keine kantonalen gesetzlichen Bestimmungen. Der Kanton 

St. Gallen verfügt über ein KITAplus-Projekt, es gibt aber Lücken hin-

sichtlich der Finanzierung. Im Kanton Zürich delegiert der Kanton viele 

Aufgaben in diesem Bereich an die Gemeinden, weshalb sich die Si-

tuation sehr unterschiedlich präsentiert. 

– Im Bereich Arbeit und Beschäftigung stellt der Kanton Graubünden im 

Vergleich zu den übrigen Kantonen der SODK Ost+Zürich ein in der 

Tendenz überdurchschnittliches Angebot im stationären (geschütztes 

Arbeiten), teilstationären (Arbeitsbegleitung) und ambulanten Bereich 

(Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt, Job Coach) bereit. 

Im Rahmen der beruflichen Integration von MmB in die Arbeitswelt ar-

beitet der Kanton Graubünden, wie auch die Kantone St. Gallen, 

Thurgau und Zürich mit der Stiftung profil zusammen. In allen Kanto-

nen dürfte die Integration von MmB in den ersten Arbeitsmarkt aber 

eine Herausforderung darstellen. Für diese Integration bedarf es künf-

tig noch mehr Engagement von verschiedenen Seiten. 

– Alle Kantone der SODK Ost+Zürich haben die Bundesvorgaben für 

öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen gemäss BehiG 

übernommen. Bei Mehrfamilienhäusern und Bauten mit Arbeitsplätzen 

haben neben dem Kanton Graubünden auch die Kantone Appenzell 

Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Zürich 

weitergehende Bestimmungen erlassen. Sie haben die Schranke, die 

beim BehiG bei neun Wohneinheiten liegt, auf die Hälfte oder noch 

weniger reduziert. Die Kantone St. Gallen und Thurgau haben die 

Schranke ebenfalls tiefer gesetzt, jedoch nicht im gleichen Umfang 

wie die anderen Kantone. Nur einen kleinen Unterschied zu den 

BehiG-Vorgaben findet man im Kanton Schaffhausen. Über 

Regelungen in Gesetzen, die den Abbau von Hindernissen bei 

bestehenden Bauten mit Publikumsverkehr und Wohnungen 
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ermöglichen, verfügt unter den Kantonen der SODK Ost+Zürich aber 

bisher nur der Kanton Zürich. 

– Alle Kantone der SODK Ost+Zürich beschäftigen sich mit der behin-

dertengerechten Anpassung des ÖV. Generell weit fortgeschritten ist 

der Bahnverkehr. Grosser Handlungsbedarf besteht grundsätzlich 

noch beim Busverkehr. Der Umbau von Bushaltestellen liegt in der 

Regel in der Verantwortung der Gemeinden. 

– Hinsichtlich der politischen Teilhabe präsentiert sich die Situation in 

den Kantonen der SODK Ost+Zürich wie folgt. Ausser dem Kanton 

Appenzell Ausserrhoden, haben alle Kantone der SODK Ost+Zürich 

die Regelung gemäss Bundesgesetz über die politische Rechte § 2 

«Ausschluss vom Stimmrecht» übernommen. Dieser besagt: «Als 

vom Stimmrecht ausgeschlossene Entmündigte im Sinne von Art. 136 

Abs. 1 BV gelten Personen, die wegen dauernder Urteilsunfähigkeit 

unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorge-

beauftragte Person vertreten werden.» Weiter können in allen Kanto-

nen der SODK Ost+Zürich (ausser Appenzell Ausserrhoden und Ap-

penzell Innerrhoden) alle Stimmbürger/-innen, die aufgrund einer Be-

hinderung oder aus einem anderen Grund unfähig sind, das Ausfüllen 

der Stimm- und Wahlzettel selbst vorzunehmen, dies durch eine 

stimmberechtigte Person ihrer Wahl ausführen lassen. Zudem besteht 

in allen Kantonen der SODK Ost+Zürich (ausser Appenzell Ausser-

rhoden und Appenzell Innerrhoden) die gesetzliche Grundlage für 

eine elektronische Stimmabgabe. 

– Alle Kantone der SODK Ost+Zürich haben ein Kulturförderungsgesetz 

oder ein Kulturleitbild, in dem allgemeine Leitsätze, die MmB mitein-

schliessen, vorhanden sind. Die ganze Bevölkerung soll am kulturel-

len Leben teilhaben können und die kulturelle Vielfalt gilt es zu för-

dern. Die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, 

Glarus, St. Gallen, Thurgau und Zürich arbeiten in diesem Bereich mit 

dem Label «Kultur inklusiv» von Pro Infirmis. Neben Beratung und 

Wissensaustausch fördert das Label die Zugänglichkeit und Teilhabe 

von MmB mit verschiedenen Instrumenten. Zudem kann man Label-

partner werden und so eine Vorbildfunktion ausüben. Die Kantone 

Graubünden und Schaffhausen gehören hier nicht dazu. Der Kanton 

Graubünden fällt jedoch insbesondere mit seinem Engagement für 

MmB im Bereich Sport positiv auf (Beiträge an Procap und GKB 

SPORT-KIDS Special; Unterstützung graubündenSport zusammen 

mit SpecialOlympics; Unterstützung Austragung der Special Olympics 

World Winter Games 2029).  

– Alle Kantone der SODK Ost+Zürich verfügen im Bereich des Zugangs 

zu Informationen über Standards zur barrierefreien Gestaltung der 

kantonalen Webseiten. Inwieweit die tatsächliche Umsetzung auch 

fortgeschritten ist, lässt sich an dieser Stelle nicht beurteilen. Weit ver-

breitet scheint jedoch der Umstand zu sein, dass kantonale Ange-

stellte mit Kundenkontakt nicht oder kaum geschult sind im Umgang 

mit MmB (einfache Sprache, Einbezug Gebärdensprachdolmetscher/-

innen usw.). 
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Zusätzlich zu den Massnahmen in den einzelnen Kantonen haben die 

Mitglieder der SODK Ost+Zürich gemeinsame Massnahmen für die Be-

hindertenpolitik entwickelt.34 So zum Beispiel im Bereich Wohnen und Ar-

beiten. Dort sind die Kantone der SODK Ost+Zürich konzeptionell ein-

heitlich unterwegs, da sie 2008 ein gemeinsames Rahmenkonzept35 er-

arbeiteten. Darin ist ein grundsätzlicher Vorrang der ambulanten vor der 

stationären Betreuung verankert. Ein weiteres Beispiel der kantonalen 

Zusammenarbeit ist die von den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausser-

rhoden und Appenzell Innerrhoden gemeinsam unterstützte Ombuds-

stelle Alter und Behinderung (OSAB). Auch mit Kantonen ausserhalb der 

SODK Ost+Zürich wird zusammengearbeitet. Zum Beispiel arbeiten ge-

wisse Kantone der SODK Ost+Zürich mit anderen Kantonen im Sonder-

pädagogik-Konkordat zusammen. 

                                                                                                                    
34  Beispiele der Dokumente: Qualitäts-Richtlinien der SODK Ost+ für die Einrichtungen für erwach-

sene Menschen mit Behinderung (invalide Personen gemäss IFEG), kantonale Wegleitungen 

Individueller Betreuungsbedarf (IBB). 
35  Die Mitglieder der SODK Ost haben am 9. April 2009 das Musterkonzept Angebotsplanung, Fi-

nanzierungskonzept und Qualitätsmanagement verabschiedet. 
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5. Bedarfsanalyse UN BRK 
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In diesem Kapitel liefern wir basierend auf den Resultaten aus allen Da-

tenerhebungen die Einschätzungen zum Umsetzungsstand der UN BRK 

und dem damit einhergehenden Handlungsbedarf. Dabei zeigen wir auch 

auf, welche Massnahmen die verschiedenen Akteurgruppen künftig prio-

ritär ergreifen würden. Im Fokus steht dabei im Abschnitt 5.1 die Ein-

schätzung bezüglich der Situation im Kanton Graubünden, in Abschnitt 

5.2 wird auch auf den schweizweiten Handlungsbedarf hingewiesen. 

5.1 Einschätzungen zum Bedarf im Kanton Graubünden 

Nachfolgend werden die Einschätzungen zum Umsetzungsstand der UN 

BRK und dem Handlungsbedarf aus Sicht sämtlicher in die Bedarfsana-

lyse einbezogenen Akteurgruppen dargelegt.  

5.1.1 Sicht der kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen so-

wie der Leistungserbringenden 

| Einschätzung des Umsetzungsstands und des Handlungsbedarfs 

Die kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen so-

wie die Leistungserbringenden wurden in den Online-Befragungen auf-

gefordert, entlang der verschiedenen Interventionsachsen der UN BRK 

den künftigen (zusätzlichen) Handlungsbedarf einzuschätzen. Die Dar-

stellung Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. liefert 

folgende zentralen Erkenntnisse: 

– Der Anteil an Befragten, der lediglich einen kleinen respektive keinen 

(zusätzlichen) Handlungsbedarf wahrnimmt ist (mit einer Ausnahme) 

auf allen Interventionsachsen grösser als der Anteil, der einen eher 

grossen oder einen grossen Handlungsbedarf angibt. Die Ausnahme 

betrifft die Wissensvermittlung/Sensibilisierung. Hier sehen mehr Leis-

tungserbringende einen eher grossen oder einen grossen Handlungs-

bedarf als keinen respektive einen kleinen Handlungsbedarf. 

– Auf allen Interventionsachsen schätzen die befragten Leistungserbrin-

genden den Handlungsbedarf als grösser ein als die befragten kanto-

nalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen. Bei den 

Leistungserbringenden sind es im geringsten Fall 19 Prozent und im 

maximalen Fall 47 Prozent, die einen eher grossen oder einen gros-

sen Handlungsbedarf angeben. Bei den kantonalen Dienststellen und 

verwaltungsnahen Organisationen variieren diese Anteile zwischen 

6 Prozent und 38 Prozent. 

– Deutlich am grössten wird der (zusätzliche) Handlungsbedarf von al-

len Befragten im Bereich der Wissensvermittlung und Sensibilisierung 

eingeschätzt. Bei den kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen 

Organisationen beträgt der Anteil des eher grossen oder grossen 
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Handlungsbedarfs 38 Prozent, bei den Leistungserbringenden 47 Pro-

zent.  

– Am wenigsten Handlungsbedarf sehen die Befragten auf der Interven-

tionsachse «Aufbereitung Daten und Statistiken» sowie «Schaffung 

eines rechtlichen und konzeptionellen Rahmens». 76 respektive 88 

Prozent betragen bei den Dienststellen und verwaltungsnahen Orga-

nisationen die Anteile jener, die auf diesen beiden Interventionsach-

sen keinen oder einen kleinen Handlungsbedarf wahrnehmen. Bei 

den Leistungserbringenden sind es 45 respektive 49 Prozent.  

 D 5.1: Handlungsbedarf aus Sicht der kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahe Organisationen (Verwaltung) sowie der 
Leistungserbringenden 

 

3%

0%

3%

3%

3%

13%

0%

0%

3%

16%

0%

13%

3%

6%

3%

7%

3%

19%

18%

29%

6%

23%

24%

25%

18%

13%

15%

22%

35%

41%

9%

19%

47%

36%

38%

32%

47%

22%

41%

50%

56%

42%

50%

29%

44%

28%

35%

26%

41%

13%

32%

13%

29%

16%

32%

6%

20%

6%

29%

10%

15%

9%

41%

19%

6%

32%

9%

23%

15%

26%

3%

19%

3%

23%

6%

26%

3%

16%

12%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Verwaltung

Leistungserbringende

Verwaltung

Leistungserbringende

Verwaltung

Leistungserbringende

Verwaltung

Leistungserbringende

Verwaltung

Leistungserbringende

Verwaltung

Leistungserbringende

Verwaltung

Leistungserbringende

Verwaltung

Leistungserbringende

S
c
h
a
ff
u
n
g

re
c
h
tl
ic

h
e
r 

u
n
d

k
o
n

z
e
p
ti
o
n

e
lle

r
R

a
h
m

e
n

K
a

n
to

n
s
in

te
rn

e
Z

u
s
a
m

m
e
n
a

rb
e
it

u
n
d
 K

o
o
rd

in
a
ti
o

n

Z
u

s
a
m

m
e
n
a

rb
e
it

u
n
d
 K

o
o
rd

in
a
ti
o

n
m

it
 w

e
it
e
re

n
A

k
te

u
re

n

B
e

re
it
s
te

llu
n
g

s
p
e

z
if
is

c
h
e
r

A
n

g
e
b
o
te

 f
ü
r 

M
m

B

M
a

s
s
n
a
h

m
e
n
 z

u
r

F
ö

rd
e
ru

n
g
 d

e
r

Z
u

g
ä
n
g
lic

h
k
e

it
 z

u
R

e
g
e
la

n
g
e

b
o
te

n

F
ö

rd
e
ru

n
g

P
a

rt
iz

ip
a
ti
o

n
 v

o
n

M
m

B
 u

n
d
 i
h

re
n

O
rg

a
n
is

a
ti
o

n
e
n

W
is

s
e
n

s
-

v
e
rm

it
tl
u

n
g
 u

n
d

S
e

n
s
ib

ili
s
ie

ru
n
g

A
u

fb
e
re

it
u
n
g
 D

a
te

n
u
n
d
 S

ta
ti
s
ti
k
e
n

Grosser zusätzlicher Handlungsbedarf Eher grosser zusätzlicher Handlungsbedarf

Eher kleiner zusätzlicher Handlungsbedarf Kein zusätzlicher Handlungsbedarf

Weiss nicht



 

62 UN BRK Kanton Graubünden 

| Quelle: Interface, Online-Befragungen Verwaltung und Leistungserbringende 2022 (N Verwaltung = 34; N Leistungserbringende = 31 

bzw. 32 je nach Interventionsachse). 

Jene Personen, die den zusätzlichen Handlungsbedarf auf einer Inter-

ventionsachse als eher gross oder gross beurteilt haben, wurden in der 

Folge gebeten, ihre Antwort zu begründen. Nachfolgend sind die Rück-

meldungen entlang der Interventionsachsen zusammengefasst aufge-

führt.  

Schaffung rechtlicher und konzeptioneller Rahmen zum Schutz vor Diskriminierung und 

zur Förderung der Gleichberechtigung von MmB 

6 Prozent der befragen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisatio-

nen erachten den Handlungsbedarf auf dieser Interventionsachse als e-

her gross oder gross.  

Bei den Leistungserbringenden beträgt der Anteil Personen, die einen e-

her grossen oder grossen Handlungsbedarf wahrnehmen 19 Prozent. In 

den insgesamt sechs Begründungen werden folgende Aspekte genannt: 

MmB würden marginalisiert und die Integration laufe (noch) nicht auto-

matisch, Vieles basiere noch auf dem Goodwill von individuellen Perso-

nen (z.B. Arbeitgeber, Wohnungsvermieter/-innen) und die Anforderun-

gen der UN BRK seien noch zu wenig systematisch in konkrete Kon-

zepte eingeflossen. In einer Rückmeldung wird auf das Fehlen einer un-

abhängigen kantonalen Fach- respektive Anlaufstelle hingewiesen. 

Zusammenarbeit und Koordination innerhalb des Kantons zur Umsetzung der UN BRK 

21 Prozent der befragen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisati-

onen erachten den Handlungsbedarf auf dieser Interventionsachse als e-

her gross oder gross. In den Rückmeldungen wird der Handlungsbedarf 

zusammenfassend wie folgt konkretisiert: Die Berücksichtigung der An-

liegen von MmB sei eine Querschnittaufgabe und die verschiedenen Äm-

ter seien mit ähnlichen Problemen konfrontiert, wobei das Wissen bezüg-

lich der rechtlichen Verpflichtungen zum Teil gering sei. Es mache daher 

keinen Sinn, dass jedes Amt für sich allein Lösungen erarbeite. Gefordert 

werden daher eine bessere Abstimmung und Vernetzung. Weiter wird 

explizit darauf hingewiesen, dass die Schaffung einer zentralen Stelle im 

Kanton zur Koordination der Anliegen und zur Unterstützung in der Pra-

xis sinnvoll wäre. 

Bei den Leistungserbringenden beträgt der Anteil Personen, die einen e-

her grossen oder grossen Handlungsbedarf hinsichtlich der Zusammen-

arbeit mit dem Kanton zur Umsetzung der UN BRK wahrnehmen, 

32 Prozent. Die verschiedenen Standpunkte und Interessen werden ge-

mäss den Rückmeldungen als zu divergierend betrachtet, es bestehe ein 

allgemein besserer Koordinationsbedarf und es brauche einen übergrei-

fenden Themenhüter. 

Zusammenarbeit und Koordination zur Umsetzung der UN BRK mit weiteren (kantonsex-

ternen) Akteuren 

Was die Zusammenarbeit und Koordination zur Umsetzung der UN BRK 

mit weiteren (kantonsexternen) Akteuren betrifft, so nehmen 9 Prozent 

der befragen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen dies-

bezüglich einen eher grossen oder grossen Handlungsbedarf wahr. All-

gemein wird auf einen Bedarf eines verbesserten Wissenstransfers und 
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die Nutzung von Synergien verwiesen. Explizit erwähnt wird der Kontakt 

zu anderen Kantonen im Bildungsbereich, die mit den gleichen oder ähn-

lichen Fragen konfrontiert sind. Weiter wird auf die Zusammenarbeit mit 

Trägerschaften der familienergänzenden Kinderbetreuung hingewiesen. 

Bei den Leistungserbringenden ist der Anteil Personen, die einen eher 

grossen oder grossen Handlungsbedarf hinsichtlich der Zusammenarbeit 

mit weiteren Akteuren wahrnehmen, mit 36 Prozent deutlich höher. Ne-

ben einer Koordination, die allgemein zu verbessern sei, wird in den 

Rückmeldungen explizit ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Koopera-

tion mit den Gemeinden sowie der Vernetzung mit Freizeitangeboten er-

wähnt. 

Bereitstellung und Unterstützung spezifischer Angebote und Dienstleistungen für MmB 

Hinsichtlich der Bereitstellung und Unterstützung spezifischer Angebote 

und Dienstleistungen für MmB nehmen 24 Prozent der befragen Dienst-

stellen und verwaltungsnahen Organisationen einen eher grossen oder 

grossen Handlungsbedarf wahr. Erwähnt wird, dass erste Schritte zwar 

gemacht sind, dass das Angebot jedoch ausgebaut werden sollte. Expli-

zit erwähnt werden folgende Aspekte: Mehr Unterstützung (zusätzliche 

Massnahmen oder spezielle Regelungen) bei der Einschulung von Kin-

dern mit einer schweren Behinderungen sowie bedürfnisgerechtere Leis-

tungen für Menschen mit einer geistigen Behinderungen im letzten Le-

bensabschnitt. 

Bei den Leistungserbringenden ist der Anteil Personen, die einen eher 

grossen oder grossen Handlungsbedarf hinsichtlich der Bereitstellung 

und Unterstützung spezifischer Angebote und Dienstleistungen für MmB 

benennen, mit 25 Prozent in etwa gleich gross wie bei den Verwaltungs-

stellen. In den Rückmeldungen wird bemerkt, dass die Bedürfnisse der 

MmB bei der Angebotsentwicklung konsequent mitgedacht werden soll-

ten. Handlungsbedarf bestehe auch dahingehend, dass aufgezeigt wer-

den solle, wo welche Angebote zu finden seien. 

Massnahmen zur Förderung der Zugänglichkeit zu Regelangeboten für MmB (Dienstleis-

tungen, Einrichtungen, Informationen) 

Hinsichtlich der Förderung der Zugänglichkeit zu Regelangeboten be-

steht für 21 Prozent der befragten Dienststellen und verwaltungsnahen 

Organisationen ein eher grosser oder grosser Handlungsbedarf. Bemän-

gelt wird grundsätzlich, dass Informationen für MmB online zum Teil nicht 

beziehungsweise nicht adäquat aufbereitet vorhanden sind. Dies müsse 

als Standard gewährleistet werden. Die Angebote in leichter Sprache 

und Audiodateien zu kantonalen Wahlen und Abstimmungen seien lau-

fend zu verbessern und auszubauen. Explizit erwähnt werden die Infor-

mationen zu Ausbildungsgängen. Diese seien für Menschen mit einer 

Hör- oder Sehbehinderung nur unzureichend vorhanden. Weiteren Hand-

lungsbedarf sehen die Befragten bezüglich der Zugänglichkeit im 

Schloss Haldenstein und im grauen Haus sowie die Kita-Zugänglichkeit.  

Die Leistungserbringenden sehen zu 29 Prozent einen eher grossen o-

der grossen Handlungsbedarf im Bereich der Zugänglichkeit zu Regelan-

geboten. Oft würden die MmB behindert, weil man nicht an sie denke o-

der ihre Anzahl für nicht relevant halte. Gefordert wird eine konsequente 
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Umsetzung des BehiG im öffentlichen Verkehr sowie im hindernisfreien 

Bauen. Explizit wird zudem auf einen Handlungsbedarf hinsichtlich einer 

besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Familien mit Kindern 

mit Behinderungen sowie auf das mangelhafte Arbeitsplatzangebot für 

MmB im regulären Arbeitsmarkt hingewiesen. 

Förderung der Partizipation von MmB und ihren Interessenorganisationen (Mitsprache 

und Mitbestimmung) 

Die Förderung der Partizipation von MmB und ihren Interessenorganisa-

tionen ist für 15 Prozent der befragten Dienststellen und verwaltungsna-

hen Organisationen noch ungenügend. Die konkreten Bedürfnisse seien 

zu wenig bekannt. 

Hinsichtlich der Partizipation sehen 35 Prozent der Leistungserbringen-

den einen eher grossen oder grossen Handlungsbedarf. Gemäss den 

Rückmeldungen besteht hier noch Luft nach oben. Erwähnt wird die 

Schaffung einer Fachkommission bestehend aus Betroffenen, um die po-

litische Mitbestimmung zu fördern und die Dienstleistungs- und Ange-

botsentwicklung bedürfnisgerecht mitzugestalten. Zu oft rede man über 

anstatt mit den betroffenen Menschen. 

Wissensvermittlung und Sensibilisierung 

Gemäss den befragten Dienststellen und verwaltungsnahen Organisatio-

nen ist die Wissensvermittlung und Sensibilisierung wie bereits erwähnt 

die Interventionsachse, mit dem grössten Handlungsbedarf. 38 Prozent 

erachten den Handlungsbedarf hier als eher gross oder gross. Gemäss 

Rückmeldungen muss immer wieder aufs Neue Basis- und Informations-

arbeit geleistet werden, dies sowohl innerhalb der Verwaltung als auch 

auf der Ebene der Gesamtgesellschaft. Innerhalb der Verwaltung wird 

darauf hingewiesen, dass eine Art «Newsletter» über den Umgang mit 

MmB beziehungsweise deren Bedürfnisse den Dienststellen bei der tägli-

chen Arbeit helfe. Es fehle das notwendige Wissen zur korrekten Umset-

zung geeigneter Massnahmen. Auf der Ebene der Gesamtgesellschaft 

wird explizit der Bedarf an Sensibilisierung und Wissensvermittlung be-

züglich der Schaffung neuer Arbeitsplätze erwähnt. Weiter wird auf die 

notwendige Sensibilisierung von Fachpersonen in Kitas hingewiesen. Zu-

dem könne das Wissen und die Sensibilisierung im Umfeld der Software-

Entwicklung insbesondere für sehbehinderte Menschen noch deutlich 

verbessert und intensiviert werden. 

Bei den Leistungserbringenden nehmen fast die Hälfte der Befragten 

(47%) einen eher grossen oder grossen Handlungsbedarf auf dieser In-

terventionsachse wahr. Die Bevölkerung ist gemäss den Rückmeldungen 

insgesamt noch viel zu wenig über die Anliegen von MmB informiert und 

sensibilisiert. Die Öffentlichkeitsarbeit müsse dringend intensiviert wer-

den. Dabei müssten punktuelle Sensibilisierungsaktionen diverser Player 

im Kanton koordiniert werden (Kanton, Organisationen und Selbstvertre-

ter/-innen). Explizit hervorgehoben wird die notwendige Sensibilisierung 

von Arbeitgebern in der freien Wirtschaft. 

Aufbereitung von Daten und Statistiken 

Als weniger relevant wird von den befragten Dienststellen und verwal-

tungsnahen Organisationen der Handlungsbedarf hinsichtlich der Aufbe-

reitung von Daten und Statistiken erachtet. 12 Prozent beträgt der Anteil 
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jener, die einen eher grossen oder grossen Handlungsbedarf feststellen. 

Eine Stärkung der Tätigkeiten in diesem Feld würde gemäss einer Per-

son als hilfreich für ein besseres Monitoring erachtet werden. 

Bei den Leistungserbringenden beträgt der Anteil Personen, die einen e-

her grossen oder grossen Handlungsbedarf in diesem Bereich sehen 26 

Prozent. Gemäss den Rückmeldungen würde eine bessere Datenaufbe-

reitung der Aufklärung dienen. 

| Besonders gute bisherige Umsetzungsbeispiele 

Die befragten kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisa-

tionen sowie die Leistungserbringenden wurden gebeten, besonders 

gute Beispiele von Aktivitäten der Verwaltung anzugeben, um auf die Be-

dürfnisse von MmB im Sinne der UN BRK einzugehen.  

Positive Umsetzungsbeispiele aus Sicht der kantonalen Dienststellen und verwaltungsna-

hen Organisationen 

Von den kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen 

wurden folgende Aktivitäten im Bereich der Erarbeitung gesetzlicher und 

konzeptioneller Grundlagen explizit genannt: 

– Erarbeitung des Behindertenintegrationsgesetzes unter Einbezug der 

Organisationen und Verbände (MmB) sowie teilweise von Selbstver-

treter/-innen im Jahr 2012 

– Pilotversuch «IBBplus» im Jahr 2021 mit Einbezug der Nutzer/-innen 

bei der Ermittlung des Betreuungsbedarfs 

– Durchführung der Bestandsaufnahme UN BRK 2021/2022 

– Aufsichtsbesuche in den stationären Einrichtungen zum Thema «Um-

setzung der UN BRK», teilweise unter Einbezug der Nutzer/-innen 

– Leitbild der Kinder- und Jugendpolitik mit universellem Ansatz 

– Strategie Frühe Förderung mit Hinweis auf spezifischen Förderbedarf 

für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, einschliesslich der Be-

stands- und Bedarfserhebung des Büro BASS, die jeweils eine Pas-

sage zur Inklusion enthält. 

Weiter wurde auf spezifische Angebote und Aktivitäten für MmB hinge-

wiesen: 

– Peer-Beratung als Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung 

der SVA Graubünden:36 Das Angebot unterstützt den Einstieg oder 

Wiedereinstieg in die Berufswelt nach einer psychischen Erkrankung. 

Der Einstieg kann schwierige Gefühle auslösen und eine Belastung 

darstellen. Mit dem Peer-Angebot wird den MmB die Möglichkeit ge-

boten, sich auf Augenhöhe beraten und begleiten zu lassen. 

– Schaffung der Möglichkeit eines Berufsabschlusses (Stufe EBA) für 

junge MmB 

– Integrationsvorrang gemäss Schulgesetz: Der Kanton Graubünden 

verfügt über eine weit fortgeschrittene inklusive Schule im interkanto-

nalen Vergleich (derzeit Zunahme von integrativ beschulten Kindern 

und Jugendlichen). 

– Zielgruppenspezifische Veranstaltungen in Museen 

                                                                                                                    
36  https://www.sva.gr.ch/files/sva/dienstleistungen/02_iv/SVA_GR_Flyer_Peer_Beratung_Final.pdf, 

Zugriff am 27.07.2022. 

https://www.sva.gr.ch/files/sva/dienstleistungen/02_iv/SVA_GR_Flyer_Peer_Beratung_Final.pdf
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– Leistungsaufträge mit spezialisierter Organisation, um MmB bestmög-

lich unterstützen zu können. 

Schliesslich wurde eine Reihe guter Umsetzungsbeispiele erwähnt, die 

insbesondere zu einer «barrierefreieren» Verwaltung respektive verbes-

serten Zugänglichkeit zu Regelangeboten beitragen. Es sind dies die 

Richtlinien für barrierefreie Webinhalte sowie entsprechend umgesetzte 

Produkte (Informationen «Sozialhilfe einfach erklärt», KESB in einfacher 

Sprache); die Schaffung barrierefreier Arbeitsplätze respektive Integrati-

onsarbeitsstellen in der Verwaltung mit Bereitstellung individuell geeigne-

ter Hilfsmittel, das professionelle Reha-Management durch das Perso-

nalamt; Förderung des gleichberechtigten Zugangs zur Bildung mittels 

Massnahmen zum Nachteilsausgleich; Beratung und Hilfestellungen im 

Hinblick auf hindernisfreie Bushaltestellen. 

Positive Umsetzungsbeispiele aus Sicht der Leistungserbringenden 

Die Leistungserbringenden wurden ebenfalls nach besonders guten Um-

setzungsbeispielen ihrer Institution gefragt. Verschiedene Leistungser-

bringende wiesen auf besonders gute Beispiele im Zusammenhang mit 

Massnahmen hin, welche die Partizipation und Mitsprache (z.B. KlientIn-

nenrat) von MmB fördern und zu einem selbstbestimmteren Leben bei-

tragen. Massgeschneiderte Angebote, genügend Zeit für Auftragsklärung 

und die Unterstützung zur Förderung der Eigenständigkeit werden dabei 

als wichtige Elemente genannt. Positiv hervorgehoben wurde auch der 

Einbezug der Leistungserbringenden im Rahmen von Konzeptentwick-

lungen und Analysen. Themenspezifisch wurden zusätzlich folgenden 

Aktivitäten erwähnt:  

– Wohnen: Entwicklung neuer Wohnkonzepte gemeinsam mit Klienten/-

innen; Wohnbegleitung zuhause in eigener Wohnung; Wahlfreiheit 

(Schnupperwohnen), Mitbestimmung (Haussitzungen), Durchlässig-

keit (Bewohner/-innen können mit Monatsfrist kündigen und eine an-

dere Wohnform oder Institution wählen); Fachberatung bezüglich hin-

dernisfreien Bauens; institutsinterne UN-BRK-Koordinationsstelle.  

– Kultur/Freizeit: diverse Freizeitaktivitäten wie Bazar, jährliche Motor-

radausfahrt, Beteiligung an Tanzveranstaltung, Angehörigentreffen, 

Benefizbowling, gemeinsame Ferien, Schwimm- und Fitnessange-

bote, Kochen, Velofahren, Langlauf, Wandern, Schneeschuhlaufen, 

Baden usw. Erwähnt wurden auch Beratung bezüglich Freizeitplanung 

und Beratung zur Gestaltung der Sexualität. 

– Arbeit/Bildung/Existenzsicherung: individuelle und fachlich gute Be-

gleitungen im Wohn- und Arbeitsbereich; erfolgreiche Integration in 

den ersten Arbeitsmarkt; Nachteilsausgleich zur Ermöglichung eines 

Studiums durch Anpassung an Bedürfnisse (Infrastruktur usw.); So-

zial- und Rechtsberatung zur wirtschaftlichen Absicherung. 

| Künftige Massnahmenvorschläge 

Die kantonalen Dienststellen und verwaltungsnahen Organisationen so-

wie die Leistungserbringenden wiesen schliesslich auf eine Reihe von 

Massnahmen hin, die der Kanton Graubünden respektive die Leistungs-

erbringenden künftig umsetzen könnten, um die Anliegen von MmB noch 

besser zu berücksichtigen. 
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Massnahmen die der Kanton Graubünden umsetzen könnte 

Die offenen Antworten der befragten kantonalen Dienststellen und ver-

waltungsnahen Organisationen auf die Frage nach künftig zu ergreifen-

den Massnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

– Zugänglichkeit zu Informationen der Verwaltung: Einfachere und ver-

ständlichere Bereitstellung der Informationen auf den Webseiten der 

kantonalen Verwaltung zu verschiedenen Lebensbereichen (leichte 

Sprache, Audiotexte, Vorlesen der Webseite); spezifische Schulung 

des Personals im Bereich der IT-Beschaffung und IT-Steuerung für 

die Bedürfnisse von MmB (insb. Sehbehinderung) sowie Aufnahme 

entsprechender Anforderungen/Kriterien in Projektvorgehen, Stan-

dardformularen und Checklisten. 

– Sensibilisierung: Sensibilisierungsmassnahmen, sowohl verwaltungs-

intern (jährliche Workshops und Austauschsitzungen mit Vertretern/-

innen jeder Dienststelle, um die Sensibilität und den Wissenstransfer 

innerhalb des Kantons zu verbessern) als auch verwaltungsextern 

(Sensibilisierung politischer Akteure und Meinungsträger/-innen; Sen-

sibilisierung der Öffentlichkeit). 

– Verwaltung als Arbeitgeber: Arbeitsplätze und Arbeitsprozesse konse-

quent so gestalten, dass MmB, wenn immer möglich, nicht einge-

schränkt werden; Konzept des Personalamts «Integration von Men-

schen mit Behinderung» aktiver fördern und umsetzen und Dienststel-

len vermehrt diesbezüglich sensibilisieren (Fachstelle für Integration 

beim Personalamt schaffen, mit genügend personellen Ressourcen 

für Sensibilisierungsarbeit im Bereich HR, Bereitstellen von Informati-

onen, Koordinationsarbeit).  

– Koordination: Koordination der verschiedenen Aktivitäten in der kanto-

nalen Verwaltung beziehungsweise darüber hinaus sowie Bereitstel-

lung ausreichender personeller Ressourcen und Kompetenzen für 

diese zusätzlichen Aufgaben (Vernetzung, Koordination bzw. An-

sprechperson für Selbstvertreter/-innen, Kommunikation, Schulung 

und Sensibilisierung). 

– Partizipation: Noch stärkerer Einbezug von Selbstvertretern/-innen 

beim Erarbeiten von rechtlichen Bestimmungen, Planungsgrundlagen, 

Richtlinien usw.  

– Bau/Mobilität: Allenfalls Anpassung der Bestimmungen gemäss Art. 

80 KRG; Vertiefte Schulung der Projektleiter/-innen im Bereich BehiG, 

öffentlicher Verkehr, Langsamverkehr. 

– Bildung: Wissen über rechtliche Vorgaben aufbereiten und mit einfa-

chen Checklisten verfügbar machen; Zuständigkeiten klären für den 

Erlass von besonderen Massnahmen (z.B. Teildispensationen in be-

stimmten Fächern) und für die Übernahme von entstehenden zusätzli-

chen Kosten (z.B. für Inventar, Mobiliar, Übersetzungen); Inklusion im 

Bereich Kita und bei der offenen Jugendarbeit; Schulung der Lei-

ter/-innen der Bündner Mittelschulen über eine sinnvolle Inklusion von 

MmB im Mittelschulbereich (Grundlagen, notwendige Massnahmen 

zur Umsetzung, Anlaufstelle für die Beantwortung von Fragen in Ein-

zelfällen, Klärung von Fragen finanzieller Natur). 

– Kultur: Ausbau und Erweiterung der kulturellen Angebote, zum Bei-

spiel Angebote in leichter Sprache, zielgruppenspezifische Medien in 
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der Bibliothek und Zusammenarbeit mit speziell geschulten Vermitt-

lungspersonen. 

– Spezifische Angebote: Assistenzsysteme für MmB prüfen beziehungs-

weise finanzieren; technologische Entwicklungen aktiv verfolgen be-

ziehungsweise entsprechende Pilotprojekte unterstützen (z.B. selbst-

fahrende Fahrzeuge); Beratungsleistungen für Personen mit leichten 

Einschränkungen; Einsatz von Peers im Rahmen der Arbeitsintegra-

tion systematisch überprüfen und gegebenenfalls vorantreiben.  

Massnahmen, welche die Leistungserbringenden umsetzen könnten37 

Die befragten Leistungserbringenden nennen folgende Massnahmen, die 

ihre Institution künftig noch stärker ergreifen könnten: 

– Sensibilisierung und Selbstreflexion: Öffentlichkeit noch stärker für 

das Thema sensibilisieren; Sensibilisierung von Arbeitgebern im Ein-

zelfall und auf kantonaler Verbandsebene («Inclusive Job Design» für 

Arbeitgeber); Begegnungsmöglichkeiten mit Aussenstehenden erwei-

tern; mehr Sensibilisierung und Selbstreflektion zu diesem Thema in-

nerhalb der eigenen Institution; Inklusion als Querschnittsthema um-

setzen; regelmässige Themenabende zu UN BRK anbieten; die 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der MmB weiter fördern; 

Mitarbeitende laufend über Spannungsfeld Autonomie versus Für-

sorge sensibilisieren; Nachsorge grenzverletzender Vorfälle erweitern 

und auf Peer-Ebene absichern. 

– Partizipation: Mitarbeiterrat einrichten, damit die Geschäftsleitung nä-

her am Puls der MmB ist; Werkstatt-Räte oder Bewohner/-innen-Räte 

installieren; stärkerer Einbezug der Institution in Entscheidungsgre-

mien, zum Beispiel in Organisationskomitees für Veranstaltungen o-

der Bauprojekte. 

– Bau/Mobilität: konsequente Prüfung aller Bauten (Hoch- und Tiefbau 

sowie öffentlicher Verkehr) nach UN BRK der Fachstelle Hindernis-

freies Bauen; bauliche Massnahmen zur besseren Zugänglichkeit um-

setzen; Digitalisierung des Coupon-Systems und Förderung der An-

schaffung von Behindertentaxis. 

– Wohnen/Arbeitsintegration: Arbeitsbedingungen in der Institution der 

Realität in der Wirtschaft anpassen (Arbeitszeit, Präsenzregeln usw.); 

partielle Einsätze der MmB im ersten Arbeitsmarkt noch stärker er-

möglichen; noch engere Vernetzung mit der Arbeitswelt; Wohn- und 

Arbeitsbegleitung weiter ausbauen; betreute Wohnangebote für MmB 

ausbauen; neue Wohnformen realisieren; Einsatz von Peers in der 

Sozialberatung. 

– Kinder- und Jugendförderung, Bildung: Konkrete Adressierung von 

MmB in der Kinder- und Jugendförderung vor Ort (Zusammenarbeit 

mit Gemeinden); niederschwelligeres Angebot in der Berufsintegration 

                                                                                                                    
37  An dieser Stelle ist auch auf die Bestandsaufnahme zur Umsetzung der UN-BRK der Konferenz 

Wohnen Arbeiten (KWA) des Bünder Spital- und Heimverbands hinzuweisen. Darin wird auf ver-

schiedene Themenfelder eingegangen und diese einem Fazit unterzogen. Zudem werden zu 

treffende Massnahmen vorgeschlagen. Themen, bei denen aus Sicht der Leistungserbringenden 

besonders Handlungsbedarf in den Institutionen besteht, sind: Bewusstseinsbildung, Haltung 

und Kultur; Vielfalt an Aus- und Weiterbildungen (z.B. Einbezug von Selbstvertretern/-innen als 

Experten/-innen und Selbstvertretern/-innen in eigener Sache); punktuelles Ausbaupotenzial be-

züglich echter Wahlfreiheit (für Personen mit unterschiedlichem Schweregrad der Behinderung) 

und Angebotsvielfalt; Entlastungsangebote. 
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für Jugendliche und junge Erwachsene; attraktives Angebot zur bes-

seren Selbsteinschätzung von Wunsch und Realität; Zusammenarbeit 

mit der öffentlichen Schule und Anlaufstelle für die Eltern anbieten, im 

Sinne einer Prävention bei Themen wie Konflikte mit der öffentlichen 

Schule. 

5.1.2 Sicht der Organisationen und Verbände für MmB 

In diesem Abschnitt wird die Einschätzung des Umsetzungsstands und 

des Handlungsbedarfs aus der Perspektive der befragten Organisationen 

und Verbände für MmB dargelegt. 

| Einschätzung des Umsetzungsstands und des Handlungsbedarfs 

Die Organisationen und Verbände für MmB wurden im Rahmen der On-

line-Befragung gebeten, den Umsetzungsstand der UN BRK im Kanton 

Graubünden einzuschätzen. Die Sensibilisierung für die Anliegen von 

MmB wird von mehr als der Hälfte als eher unzureichend oder sehr un-

zureichend eingeschätzt (vgl. Darstellung D 5.2). Ebenfalls die Hälfte der 

Befragten erachten die Unterstützungsangebote und Dienstleistungen für 

MmB als eher unzureichend oder sehr unzureichend. Bezogen auf den 

rechtlichen und konzeptionellen Rahmen respektive den Einbezug von 

MmB und ihre Interessenvertretungen betragen diese Anteile 43 respek-

tive 42 Prozent.  

 D 5.2: Einschätzung Umsetzungsstand UN BRK 

| Quelle: Interface, Online-Befragung Organisationen und Verbände für MmB 2022 (N = 14).  

Ferner geben 63 Prozent der befragten Organisationen und Verbände für 

MmB an, dass die Barrierefreiheit für MmB teilweise eingeschränkt oder 

stark eingeschränkt ist (vgl. Darstellung D 5.3). 
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 D 5.3: Einschätzung Barrierefreiheit 

| Quelle: Interface, Online-Befragung Organisationen und Verbände für MmB 2022, N = 14. 

Die befragten Organisationen und Verbände, die den Umsetzungsstand 

auf den verschiedenen Interventionsachsen als eher unzureichend oder 

sehr unzureichend eingeschätzt haben, hatten die Möglichkeit, ihre Ant-

wort zu begründen. Diese Begründungen werden nachfolgend in zusam-

mengefasster Form aufgeführt: 

– Rechtlicher und konzeptioneller Rahmen: Bemängelt wird die feh-

lende Behindertengleichstellungs-Gesetzgebung auf kantonaler Ebene. Es gebe nur 

das BIG und die bestehende Gesetzgebung sei zu wenig differenziert 

(z.B. bezüglich einer hindernisfreien Architektur).  

– Unterstützungsangebote: Hingewiesen wird in diesem Bereich auf fehlende Inklusi-

onsmassnahmen für gehörlose und hörbehinderte Menschen. Für Menschen mit 

Sehbehinderung gebe es keine Institutionen im Kanton (Blindenheim, 

Blindenschule usw.) Weiter fehle es an aufsuchender Hilfe zu Hause 

sowie einer ambulanten Krisenintervention für psychisch beeinträch-

tigte Personen im ganzen Kanton. Insgesamt brauche es mehr ge-

schützte Arbeitsplätze und begleitetes Wohnen für psychisch beein-

trächtigte Personen. Die MmB und deren Angehörige sollten zudem 

stärker bei der Arbeitsintegration unterstützt werden. 

– Partizipation: Gewünscht werden mehr direkte Mitsprachemöglichkeiten für MmB 

und deren Angehörige (z.B. bezüglich der Nutzung öffentlicher Turnhallen). Einbe-

zogen in Entscheide würden einzelne Institutionen mit Leistungsaufträgen. Oft 

sei es so, dass Gebäude und öffentlicher Raum gestaltet und erst danach im Idealfall 

MmB respektive deren Interessenvertretungen einbezogen würden. Eine frühe 

Mitbestimmung würde helfen, Fehler zu vermeiden und Kosten einzu-

sparen. Menschen mit Behinderungen seien zudem viel zu wenig in 

der Politik vertreten. 

– Zugänglichkeit: Verschiedene bestehende Mängel werden aufgezählt, 

die das Leben von MmB im Alltag erschweren: Enge Türen, Absätze, 

Bordsteinkanten, Schneeräumung, zu wenig Parkplätze sowie er-

schwerte Zugänge zu Geschäften, Toiletten und Restaurants. Insbe-

sondere aus Sicht der blinden und sehbehinderten Menschen sei ein 

barrierefreier Zugang und die Mobilität im öffentlichen Raum noch 

sehr eingeschränkt (z.B. aufgrund fehlender Leitlinien in neuen öffent-

lichen Gebäuden und fehlender barrierefreier Ticketsysteme). Explizit 

erwähnt werden aber auch die gehörlosen Menschen. Hier fehle es an 
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Kommunikation in Gebärdensprache auf den offiziellen Kommunikati-

onskanälen des Kantons. Bemängelt wird die fehlende Unterstützung 

von gehörlosen Menschen durch Gebärdensprachdolmetscher/-innen 

durch den Kanton (z.B. keine klaren Regelungen bezüglich Kosten-

übernahme). Explizit erwähnt wird dabei der Bildungsbereich: Hier 

fehle die Barrierefreiheit bezüglich der Nutzung technischer Hilfsmittel 

sowie die bilinguale Bildung von gehörlosen Schülern/-innen. Insge-

samt würden zudem bei allen Massnahmen zur Förderung der Barrie-

refreiheit die Randregionen des Kantons zu wenig berücksichtigt. 

– Sensibilisierung: Im Vergleich mit anderen Ländern werde die Bevöl-

kerung in der Schweiz zu wenig auf MmB vorbereitet (z.B. Schule o-

der Arbeitswelt) und es fehle sehr oft an Toleranz. Die Institutionen 

wie auch der Kanton könnte hierfür mehr leisten. Einzelne Tage (z.B. 

Tag der Behinderten, Alzheimer-Tag) würden nicht ausreichen. Auch 

die Politiker/-innen seien mehr für die Bedürfnisse von MmB zu sensi-

bilisieren. Explizit erwähnt werden Sensibilisierung im Hinblick auf 

Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung und in Bezug auf 

gehörlose Menschen. Letztere seien im Alltag nicht sichtbar.  

| Einschätzung der Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse  

Die Organisationen und Verbände für MmB wurden auch dazu befragt, 

ob aus ihrer Sicht die Bedürfnisse von MmB je nach Behinderungsart 

(Personen mit körperlicher Beeinträchtigung, psychischer Beeinträchti-

gung, Sinnesbeeinträchtigung oder mehrfacher Behinderung) im Kanton 

Graubünden unterschiedlich gut berücksichtigt seien. 57 Prozent sind 

der Meinung, dass die Bedürfnisse je nach Behinderungsart unterschied-

lich gut berücksichtigt werden, für 14 Prozent sind die Bedürfnisse egali-

tär berücksichtigt, während 29 Prozent unsicher sind. Auf die Frage, in-

wiefern die Bedürfnisse nach Behinderungsart unterschiedlich berück-

sichtigt werden, werden in den Begründungen alle Behinderungsarten er-

wähnt, ausser die körperliche Behinderung. Mehrfach erwähnt werden 

Menschen mit einer psychischen Behinderung sowie Menschen mit einer 

Sinnesbehinderung. 

| Besonders gute bisherige Umsetzungsbeispiele 

Auch die Organisationen und Verbände für MmB wurden gebeten, aus 

ihrer Sicht gute bisher umgesetzte Aktivitäten für MmB zu benennen. 

Diese sind: 

– Aktionstage psychische Gesundheit 

– Auszeichnung Kristall Pro Infirmis 

– Aktionen zum Tag des weissen Stocks des SBV 

– Bei öffentlichen Anlässen: Toiletten stehen zur Verfügung (Toi Toi) 

– Integrative Sonderschulung 

– Umbau Bushaltestellen 

– Erschliessung von Mehrfamilienhäusern  

– Arbeit von Procap und Pro Infirmis  

– Projekte für selbstständige Wohnformen 

– Abstimmungsunterlagen in leichter Sprache 

| Künftige Massnahmenvorschläge 

Schliesslich nannten die Organisationen und Verbände für MmB eine 

Reihe von künftigen Massnahmen, die der Kanton umsetzen sollte: 
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– Rechtlicher und konzeptioneller Rahmen: Schaffung einer rechtlichen 

Grundlage mit Rechten zugunsten von MmB nach dem Vorbild von 

Basel-Stadt; Schaffung einer unbürokratischen Anlaufstelle, welche 

die Anliegen sammelt und weiter delegiert (Behindertenbeauftragte/-

r); eigene Beratungsstelle für Gehörlose und Schwerhörige. 

– Unterstützungsangebote: ambulante Krisenintervention flächende-

ckend im ganzen Kanton ohne Zeiteinschränkung; Ausbau der Ar-

beitsmöglichkeiten und alternativer Wohnformen; Aufbau nieder-

schwelliger Freizeitangebote für Alleinstehende. 

– Partizipation: mehr Einbezug von Direktbetroffenen (z.B. bei Neubau-

ten); volle Wahlfähigkeit; Abstimmen und Wählen via E-Voting oder E-

Collecting. 

– Zugänglichkeit: Erhöhung der Zugänglichkeit zu Webseiten und Apps; 

zur Verfügung stellen von Gebärdensprachdolmetscher/-innen; Infor-

mationen in Gebärdensprachen nach den Vorgaben des E-Accessibi-

lity-Standards des Vereins eCH. 

– Sensibilisierung: Information über Krankheiten und Förderung des of-

fenen Umgangs mit Einschränkungen; Entstigmatisierung und Abbau 

der Vorurteile gegenüber psychisch Kranken durch Öffentlichkeitsar-

beit; Schulungsangebote für Angehörige, Nachbarn/-innen usw.; Sen-

sibilisierungsangebote von Professionellen aus dem Sehbehinderten-

bereich für Fachpersonen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, öf-

fentlicher Verkehr, geschützte Tagesstruktur/Wohnen. 

5.1.3 Sicht der Menschen mit Behinderung 

Die World Cafés wurden in allen drei Kantonssprachen durchgeführt. Es 

nahmen MmB teil, die Unterstützungsangebote im stationären und im 

teilstationären Bereich in Anspruch nehmen wie auch MmB, die kein Un-

terstützungsangebot in Anspruch nehmen. Die rund 50 Teilnehmenden 

diskutierten, was im Kanton Graubünden gut funktioniert und wo aus ih-

rer Sicht Handlungsbedarf besteht.  

Darstellung D 5.4 zeigt beispielhaft ein Foto aus dem World Café in Chur 

zum Handlungsbedarf im Themenfeld Arbeit/Ausbildung.  

 D 5.4: Dringlichster Handlungsbedarf im Themenfeld Arbeit/Ausbildung aus Sicht der Teilnehmenden der Gruppendiskussion 
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| Quelle: World Café von 25.06.2022 in Chur. 

Es gilt, darauf hinzuweisen, dass der Fokus der Diskussion in den World 

Cafés in erster Linie auf den Herausforderungen, denen MmB in ihrem 

Alltag begegnen und den diesbezüglich möglichen Lösungsansätzen lag. 

Mehrere Teilnehmende äusserten sich aber auch explizit sehr zufrieden 

mit ihrer Situation und den bestehenden Angeboten im Kanton Graubün-

den. 

Nachfolgend werden, basierend auf den Rückmeldungen der MmB aus 

allen drei World Cafés, die bestehenden Probleme und Herausforderun-

gen sowie die genannten Lösungsansätze in zusammengefasster Form 

aufgeführt. 

| Privatleben (Wohnen, Mobilität, Freizeit, Existenzsicherung) 

Die Teilnehmenden nennen im Bereich Privatleben folgende Probleme 

und Herausforderungen:  

– Wohnen: zu wenig bezahlbarer Wohnraum; zu wenig behindertenge-

rechte Wohnungen; Diskriminierung bei Wohnungssuche (keine Hau-

stiere); IV abschreckend für Vermieter/-innen. 

– Mobilität: zu hohe Bahnsteige am Bahnhof; Busfahrer/-innen senken 

die Rampe nicht ab; Digitalisierung des ÖV-Bereichs schwierig zu 

handhaben, Postautofahren für Sehbehinderte schwierig, da Halte-

stellen nur angeschrieben sind; Führungsstreifen für Sehbehinderte 

fehlen gänzlich in einigen Regionen. 

– Läden/Restaurants: Eingänge wenig behindertengerecht; zu enge 

Fahrstühle; zu enge Bestuhlung für Rollstühle; WC oft nur über Trep-

pen erreichbar; fehlende Hilfeleistung; Informationen zu klein ange-

schrieben. 
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– Diskriminierung: Leute weichen aus; persönliche Beziehungen kaum 

möglich; Ärzte/-innen sprechen mit Begleitperson, statt direkt mit 

MmB, Stigmatisierung in abgelegenen ländlichen Regionen. 

– Behörden: administrative Prozesse zu aufwändig und langwierig, Be-

hörden sorgen für Missstände und Unwohlsein. 

– Soziale Teilnahme: Teilnahme am sozialen Leben oft zu teuer, Treff-

punkte für MmB fehlen. 

– Unterschiede nach Regionen: je nach Behinderungsart fehlt in be-

stimmten Regionen ein adäquates Angebot. 

Handlungsansätze und Massnahmen, die im Rahmen der drei World Ca-

fés bezogen auf Aspekte des Privatlebens diskutiert worden sind:  

– Sensibilisierung: Ein zentraler Aspekt, der über alle Themen hinweg 

zur Sprache kam, ist der Wunsch nach mehr Aufklärung und Sensibili-

sierung der Gesellschaft hinsichtlich der Bedürfnisse von MmB.  

– Unterstützungsangebote: Die Teilnehmenden an den World Cafés ha-

ben das Anliegen nach mehr angepassten Angeboten geäussert, ins-

besondere inklusive Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt sowie Frei-

zeitangebote für Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchti-

gungen. Zudem sollen mehr Peer-Angebote gefördert werden. 

– Behindertengerechtes Wohnen: In diesem Themenbereich wurde 

Handlungsansätze bezüglich des geschützten Wohnens und dem 

selbstständigen Wohnen genannt: 

– Geschütztes Wohnen: Möglichkeiten zum Schnuppern/Probewoh-

nen; gemeinsame Regel aufstellen; gute Betreuungspersonen. 

– Selbstständiges Wohnen: Zur Verfügungstellung von bezahlbarem 

Wohnraum durch Gemeinden und Kanton; Schaffen von Such-

Plattform, Unterstützung bei Wohnungssuche durch Institution/Bei-

stand; Sensibilisierung von Vermietern/-innen und Verwaltungen; 

grösseres Angebot an barrierefreiem Wohnraum und verschiede-

nen Wohnformen schaffen. 

– Zugänglichkeit: Vereinfachung der Unterstützungsangebote und Un-

terstützungsprozesse; barrierefreie Bereitstellung von Informationen 

(z.B. auf Webseiten). 

| Bildung und Arbeitsleben 

Im Bereich Bildung und Arbeitsleben wurden folgende Probleme und 

Herausforderungen von MmB diskutiert:  

– Sensibilisierung: fehlende Sensibilisierung und Feinfühligkeit seitens 

Arbeitgeber; fehlende Offenheit für nicht ersichtliche Behinderungen 

(z.B. Depressionen). 

– Arbeitsmarkt: erster Arbeitsmarkt überfordernd und zu wenig flexibel, 

Arbeitgeber sind mit Situation überfordert oder erwarten zu viel; 

schwierig oder kaum möglich, vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt 

zu wechseln; Arbeit in der Arbeitsstätte monoton/unterfordernd; Be-

rufseinstieg nach Ausbildung ist besonders herausfordernd. 

Folgende Handlungsansätze und Massnahmen wurden von den Teilneh-

menden im Bereich Bildung und Arbeitsleben genannt:  
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– Ausbildung: integrative Klassen fördern und weiterführen; Unterstüt-

zung nicht nur für Schüler/-innen mit Behinderung, sondern auch für 

die anderen Schüler/-innen, z.B. bzgl. Umgang mit integrierten Schü-

lern/-innen; offene Haltung der Bezugspersonen (Eltern, Lehrperso-

nen, Mitschüler/-innen) fördern; aktives Eingreifen von Lehrpersonen 

bei Mobbing, Aufklärung durch Lehrpersonen über unterschiedliche 

Persönlichkeiten und Beeinträchtigungen; Recht auf Weiterbildungen 

nach Möglichkeiten; Ausbau von Ausbildungsmöglichkeiten; Über-

gang von der Ausbildung in die Arbeitswelt stärker unterstützen. 

– Arbeitsmarkt: flexiblerer Übergang vom ersten zum zweiten Arbeits-

markt; mehr Jobmöglichkeiten oder -auswahl im ersten Arbeitsmarkt; 

mehr Integrationsarbeitsplätze; mehr Inserate, auf denen vermerkt ist, 

dass MmB erwünscht sind; Quotenregelungen für Anstellungen im 

ersten Arbeitsmarkt; mehr Unterstützung, auch finanziell, bei Über-

gang von Ausbildung in den ersten Arbeitsmarkt; mehr Betreuung und 

Begleitung am Arbeitsplatz; flexible Arbeitszeiten. 

– Finanzen: Aufstockung der IV-Löhne von Arbeitgebern; Erhalt des vol-

len Lohns; Einführung eines Mindestlohns. 

– Sensibilisierung: Arbeitgeber sensibilisieren (auch durch Kanton, 

RAV, IV); RAV sensibilisieren; vermitteln, dass Einschränkung auch 

als Ressource genutzt werden kann; Anzahl MmB in kantonaler Ver-

waltung erhöhen, um Sichtbarkeit von MmB zu erhöhen; ausgebildete 

Personen in Firmen, die für MmB zuständig sind und als Anlaufstelle 

für die übrigen Mitarbeitenden funktionieren. 

| Öffentliches Leben 

Im Bereich des öffentlichen Lebens wurden folgende Probleme und Her-

ausforderungen von MmB diskutiert:  

– Diskriminierung: Diskriminierungserfahrungen im Alltag; wenig Geduld 

und Respekt gegenüber MmB; Stereotypen; Tabuisierung von Behin-

derungen. 

Folgende Handlungsansätze und Massnahmen wurden von den Teilneh-

menden im Bereich öffentliches Leben genannt:  

– Sensibilisierung: Sensibilität in der Gesellschaft erhöhen; organisati-

onsunabhängige Kampagne vom Kanton (aber MmB nicht zur Schau 

stellen); selbstverständliche Hilfestellung; Selbstverständnis («ich bin 

ok, mit oder ohne Behinderung»). 

– Zugang: Alle offiziellen Informationen in leichter Sprache zugänglich 

machen; Inhalte der Webseite vereinfachen. 

– Drehschreibe: kantonale/-r Behindertenbeauftrage/-r schaffen; zent-

rale Anlaufstelle für Unterstützungsfragen und/oder Anliegen schaffen. 

– Informationen: Auflistung von Unterstützungsangeboten; regelmäs-

sige «Sprechstunden» vor Ort in den sozialen Einrichtungen für er-

wachsene MmB durch Organisationen (z.B. Pro Infirmis). 

– Einbezug von MmB: stärkerer Einbezug von MmB in die verschiede-

nen Ausschüsse und Gremien zur Verbesserung der Zusammenarbeit 

mit der Verwaltung. 

– Berücksichtigung der Regionen: mehr Dienstleistungen in italienischer 

Sprache anbieten und die Präsenz der Verwaltung in der Peripherie 
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verstärken; gleichberechtigter Zugang zu den Angeboten im ganzen 

Kanton stärken. 

5.1.4 Sicht der Wirtschaft 

In den Interviews mit den Wirtschaftsakteuren wurde das Thema Arbeits-

integration von MmB thematisiert. Die Rückmeldungen sind nachfolgend 

zusammenfassend aufgeführt. 

| Vertrautheit mit der UN BRK 

Die Wirtschaftsakteure sind gemäss den Aussagen in den Gesprächen 

mit Ausnahme der Gewerkschaftsvertretung wenig vertraut mit der UN 

BRK respektive dem Art. 27, wonach MmB das gleiche Recht wie andere 

Menschen auf Arbeit haben und entsprechend für die gelingende berufli-

che Integration sowohl individuelle Massnahmen zur Behebung von ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen als auch Massnahmen zur Schaffung 

eines barrierefreien Arbeitsumfeldes notwendig sind. Eine Person gibt 

an, dass sie erst im Rahmen der vorliegenden Bestandsaufnahme erst-

mals von der UN BRK gehört habe. Eine weitere Person wusste zwar, 

dass es die UN BRK gibt, für sie sind jedoch die nationalen Gesetze aus-

schlaggebend, in denen ihrer Meinung nach alle Themen der UN BRK 

abgedeckt sind. Alle Akteure erachten das Thema der Arbeitsintegration 

von MmB (unabhängig von der UN BRK) als ein gesellschaftlich sehr re-

levantes Anliegen. Allerdings weisen mehrere Befragte darauf hin, das 

Thema insgesamt zu wenig im Fokus zu haben, wozu unter anderem die 

Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren auch beigetragen habe. 

| Einschätzung Umsetzungsstand UN BRK bezüglich Arbeitsintegration 

Die Befragten wurden gebeten, den Umsetzungsstand der UN BRK im Bereich Arbeit 

im Kanton Graubünden einzuschätzen. Die genannten positiven Aspekte wie auch die 

Probleme und Herausforderungen sind nachfolgend aufgeführt. 

Die Befragten sind grundsätzlich der Ansicht, dass im Kanton Graubünden vieles hin-

sichtlich der Integration von MmB in die Arbeitswelt gut läuft. Erwähnt wird explizit das 

Behindertenintegrationsgesetz BIG, das einen gewissen «Ruck» ausgelöst habe. Auch die 

Weiterentwicklung der nationalen IV-Gesetzgebung in den letzten Jahren habe dazu ge-

führt, dass die IV über verbesserte Instrumente zur (Re-)Integration verfüge. Die Mög-

lichkeiten der IV im Bereich der Arbeitsintegration (Umschulung, berufliche Massnah-

men, Hilfsmittel) seien jedoch noch immer eingeschränkt. Positiv hervorgehoben wird, 

dass neu Arbeitgeber nach einer Umschulung von MmB bis zu drei Jahre Anspruch auf 

Unterstützung mittels eines externen Coachings haben. Im Bereich der regionalen Arbeits-

vermittlung RAV stehen die vorhandenen Instrumente wie etwa Arbeitsversuche und Ein-

arbeitungszuschüsse, Praktika allen Personen offen, die vermittlungsfähig sind. Es gibt 

keine behindertenspezifischen Massnahmen. Die berufliche Eingliederung funktioniere 

dort gut, wo bereits Kontakte zwischen den Sozialversicherungen und den Arbeitgebern 

bestünden. Dies sei insbesondere in eher abgelegenen ländlichen Regionen mit kleinen 

Betrieben der Fall. Bei neuen Arbeitgebern brauche es immer wieder Anstrengungen, um 

zu schauen, wie man sie ins Boot holen könne.  

Als positiver Ansatz auf der Ebene der Vernetzung relevanter Akteure, wird auf die inte-

rinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ zwischen RAV, IV und Sozialdienst sowie auf das 

Netzwerk reWork verwiesen. reWork ist eine Zusammenarbeit der Bündner Arbeitgeber-

verbände, Sozialversicherungen, Vertreter/-innen des Gesundheitssystems und der Ge-

werkschaften mit dem Ziel, gemeinsam zum erfolgreichen Wiedereinstieg nach längerer 

Arbeitsunfähigkeit am Arbeitsplatz beizutragen.38 Allerdings wird darauf hingewiesen, 

                                                                                                                    
38  Vgl. https://rework-gr.ch/, Zugriff 05.09.2022. 

https://rework-gr.ch/
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dass das Netzwerk reWork noch sehr klassisch auf Unfälle und Krankheiten fokussiert ist 

und weniger auf die unterschiedlichen Arten von Behinderungen. Dahingehend könnte 

das Netzwerk noch ausgebaut werden. 

Die grösste Herausforderung sehen die Befragten grundsätzlich darin, dass Arbeitgeber 

und Vorgesetzte meist zu wenig über die bestehenden Möglichkeiten und Unterstützungs-

angebote im Hinblick auf die Anstellung einer Person mit Behinderungen informiert sind. 

Nicht alle Befragten führen dies auf eine zu geringe Sensibilität für das Thema zurück. 

Eine Person ist der Ansicht, dass die Arbeitgeber heute nicht zuletzt dank des Behinder-

tenintegrationsgesetzes stärker zum Thema Arbeitsintegration von MmB sensibilisiert 

sind. Das Hauptproblem wird mehrheitlich nicht bei der fehlenden Sensibilisierung, son-

dern beim Übergang zur konkreten Umsetzung gesehen. Die Arbeitgeber wüssten zwar, 

dass es eine gute Sache sei, schreckten aber davor zurück, weil sie nicht wüssten, wie 

vorzugehen sei. Die IV habe schon verschiedentlich versucht, die Arbeitgeber zu errei-

chen, es sei schwierig, an die Leute ranzukommen. An Informationsveranstaltungen näh-

men immer nur jene Arbeitgeber teil, die sowieso schon informiert seien. Die beste Erfah-

rung macht man nach Aussagen in den Gesprächen dann, wenn die Leute unmittelbar dann 

informiert werden können, wenn sie konkret mit der Problematik beschäftigt sind. 

| Lösungsvorschläge 

Die Befragten sind sich einig, dass es noch diverse Optimierungsmöglichkeiten hinsicht-

lich der Integration von MmB in die Arbeitswelt gibt. Gefordert seien dabei alle Ebenen: 

politische und staatliche Akteure, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft wie auch die MmB 

selbst. Daher sei auch eine gute Vernetzung dieser Akteure wichtig. Diese gelte es konti-

nuierlich zu pflegen und auszubauen (z.B. Netzwerk reWork). 

Nachfolgend ist eine Reihe von Massnahmenansätzen aufgeführt, zu denen sich die Be-

fragten in den Gesprächen äusserten. 

Mehr Informationen zuhanden der Arbeitgeber bezüglich bestehender Möglichkeiten zur 

Arbeitsintegration sowie zur Sensibilisierung der Arbeitgeber 

Die Sensibilisierung von Arbeitgebern und insbesondere die Information 

von Arbeitgebern bezüglich bestehender Möglichkeiten zur Arbeitsin-

tegration wird als prioritärer Massnahmenansatz eingestuft. Ein Aufhä-

nger hierfür könnte gemäss Rückmeldung in mehreren Gesprächen auch 

der Fachkräftemangel sein. Erwähnt wird die Möglichkeit gemeinsamer 

Informationskampagnen (Kanton, SVA, Wirtschaftsverbände, Sozialpart-

ner). Dabei müssten den Arbeitgebern konkrete Handlungsmöglichkeiten 

aufgezeigt und gute Beispiele präsentiert werden, wo und wie die In-

tegration gut funktioniert hat. Auch müsste klar vermittelt werden, wo sich 

interessierte Arbeitgeber weitere Unterstützung holen können. 

Mehr Anreize und Unterstützung für Arbeitgeber 

Ebenfalls als sehr wichtig erachten die Befragten ein Ausbau an Anrei-

zen und Unterstützung von Arbeitgebern. Die bestehenden Möglichkei-

ten (Lohnzuschüsse, Coaching) sind zum einen wenig bekannt oder wer-

den tendenziell als zu bürokratisch und zu wenig flexibel eingestuft, um 

genügend Anreize zu bieten und den Aufwand für die Arbeitgeber ange-

messen zu entschädigen. Neben adäquaten Lohnzuschüssen wird ein 

Coaching gewünscht, das man unbürokratisch als Arbeitgeber wie auch 

als MmB in Anspruch nehmen kann. Bei den vorhandenen Massnahmen 

werde insbesondere die Situation von MmB ohne Rentenanspruch zu 

wenig berücksichtigt, um die notwendige Assistenz und Unterstützung 

von MmB am Arbeitsplatz sicherzustellen.  
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Mehr Durchlässigkeit zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt 

Die Befragten sind der Ansicht, dass die Durchlässigkeit zwischen der 

Arbeit im ersten und zweiten Arbeitsmarkt verbessert werden sollte. Viele 

MmB würden dieselbe Arbeit leisten können, jedoch häufig nicht in der-

selben Zeit. Hier würden die Arbeitgeber mehr Sicherheit brauchen, dass 

sie die notwendige Unterstützung erhalten. Auch brauche es die Möglich-

keit, unbürokratischer zwischen einer Anstellung im ersten und zweiten 

Arbeitsmarkt zu wechseln. MmB müssten ohne Druck die Möglichkeit ha-

ben, Arbeitsversuche zu absolvieren, ohne dass sie befürchten müssten, 

dass ihnen die Leistungen sofort gekürzt oder gestrichen werden. Der 

Übergang in den ersten Arbeitsmarkt müsse auch finanziell für die MmB 

attraktiv sein. Zudem gelte es, darauf zu achten, dass auch im zweiten 

Arbeitsmarkt sinnvolle Tätigkeiten ausgeführt werden könnten. 

Vorgaben für Arbeitgeber bezüglich Anstellung von MmB (Zielvorgaben, Quoten) 

Zwingende Vorgaben für Arbeitgeber bezüglich der Anstellung von MmB 

werden von allen Befragten abgelehnt. Solche Vorgaben seien in der 

Tendenz eher kontraproduktiv, weil es bei den Arbeitgebern zu Abwehr-

reaktionen führen könne. Integration von MmB im ersten Arbeitsmarkt 

kann nach Ansicht der Befragten nur gelingen, wenn eine Kulturverände-

rung vor Ort stattfindet. 

Sensibilisierungsmassnahmen innerhalb Unternehmen durch die Arbeitgeber 

Dass die Arbeitgeber selbst für ein Arbeitsklima und entsprechende Ar-

beitsbedingungen sorgen, welche die Anstellung von MmB begünstigen, 

ist für die Befragten von zentraler Bedeutung. Der Kanton kann diesen 

Kulturwandel fördern, indem er die Arbeitgeber sensibilisiert und an ihre 

soziale Verantwortung appelliert und ihnen die notwendige Unterstützung 

zukommen lässt. 

5.2 Einschätzungen zum Bedarf aus kantonaler und nationaler Perspektive 

Mit der Ratifizierung der Konvention hat sich die Schweiz dazu verpflich-

tet, über deren Umsetzung zu berichten. Der erste Bericht der Schweiz, 

der Initialbericht, wurde 2016 eingereicht.39 Der Bericht zog eine weitge-

hend positive Bilanz der bisherigen Umsetzung der Konvention. Es 

wurde hervorgehoben, dass die Schweizer Rechtslage den Rechten von 

MmB weitgehend Rechnung trägt. Handlungsbedarf wurde vor allem im 

Zusammenspiel der Massnahmen des Bundes und der Kantone festge-

stellt. In einem 2017 veröffentlichten Schattenbericht der Zivilgesellschaft 

unter der Federführung von Inclusion Handicap wurde die bisherige Um-

setzung der Konvention stark kritisiert.40 Laut dem Schattenbericht wur-

den sowohl auf Gesetzesstufe als auch bei der Umsetzung auf Bundes-, 

Kantons- und Gemeindeebene gravierende Mängel festgestellt. Der Aus-

schuss der UNO hat basierend auf der Berichterstattung der Schweiz im 

Jahr 2022 eine Beurteilung zur Umsetzung vorgenommen. Die bisherige 

Umsetzung in der Schweiz wird auch vom Ausschuss stark kritisiert. Er 

bemängelt insbesondere das Fehlen einer national koordinierten Umset-

zungsstrategie, den ungenügenden Schutz vor Diskriminierung und die 

immer noch starke Segregation von MmB in Bereichen wie Wohnen und 

                                                                                                                    
39  Bundesrat 2016.  

40  Inclusion Handicap 2017. 
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Arbeiten. Der Ausschuss empfiehlt der Schweiz unter anderem, die Um-

setzung auf allen föderalen Ebenen zu harmonisieren, den Schutz vor 

Diskriminierung zu gewährleisten sowie ein selbstbestimmtes Leben und 

inklusive Angebote zu ermöglichen.41 Der Bund überarbeitet den Bericht 

zur Behindertenpolitik zurzeit und geht dabei stark auf die Empfehlungen 

des UN-Ausschusses ein. Bis Ende 2022 ist mit dem neuen Bericht zu 

rechnen. Es sei anzunehmen, dass der neue Bericht verbindlichere und 

konkretere Ziele enthalten werde.42 

In den Interviews mit nationalen Akteuren43 werden hinsichtlich der Um-

setzung der UN BRK sowohl positive Entwicklungen als auch Hand-

lungsbedarf identifiziert. Den Aussagen in den Interviews zufolge hat sich 

der Austausch zwischen den föderalen Ebenen verbessert, was eine 

gute strukturelle Voraussetzung für eine umfassendere Umsetzung der 

UN BRK ist. Gemäss mehreren Interviewpartnern ist in den interkantona-

len Arbeitsgruppen eine Verschiebung des Schwerpunkts zu beobach-

ten, von einer überwiegenden Fokussierung auf Einrichtungen für MmB 

hin zu einer breiteren Fokussierung auf die verschiedenen Themenfelder 

der UN BRK. Auf kantonaler Ebene lassen sich laut den Interviewpart-

nern mehrere positive Entwicklungen feststellen. Zum einen setzen sich 

die Kantone stärker mit dem Thema auseinander, und es werden perso-

nelle und finanzielle Ressourcen für die Umsetzung der Konvention zur 

Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang wird auch eine vermehrte 

Einbindung der verschiedenen kantonalen Direktionen und Departe-

mente in behindertenpolitische Fragen festgestellt. Zum anderen sind 

Verbesserungen im rechtlichen Bereich festzustellen, unter anderem bei 

der Ausarbeitung kantonaler Behindertengesetzgebungen und beim 

Übergang zur Subjektfinanzierung anstelle der Objektfinanzierung.  

Die fehlende Harmonisierung der Umsetzung der UN BRK unter den 

Kantonen wurde in einigen Interviews stark kritisiert. Die kantonalen Un-

terschiede führten dazu, dass die Rechte von MmB von ihrem Wohnort 

abhängig seien. Die politische Teilhabe von Menschen mit einer geisti-

gen Behinderung wird mehrfach als Beispiel genannt. Der Kanton Genf 

hat in seiner Kantonsverfassung die politischen Rechte von Menschen 

mit einer geistigen Behinderung gestärkt. Gemäss Aussagen in den In-

terviews würden viele Kantone jedoch nur selten über die nationale Ge-

setzgebung hinausgehen und weitere Rechte gewähren.44 In den Inter-

views wird betont, dass eine Gesetzesänderung in der Bundesverfas-

sung die volle politische Teilhabe von Menschen mit einer geistigen Be-

hinderung in allen Kantonen garantieren würde. Einige Interviewpartner 

halten es für notwendig, sowohl nationale als auch kantonale Gesetze 

auf ihre Konformität mit der UN BRK zu überprüfen.  

                                                                                                                    
41  UN-Ausschuss zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung 2022. 

42  Schmuki et al. 2022. 
43  Auf Bundesebene wurden Vertreter/-innen des eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen (EBGB) und des Generalsekretariats der SODK interviewt. 
44  Vgl. hierzu auch Anfrage Ruckstuhl betreffende Erteilung politischer Rechte für Menschen mit 

einer umfassenden Beistandschaft https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Sei-

ten/20201209Ruckstuhl06.aspx, Zugriff am 30.01.2023. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20201209Ruckstuhl06.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20201209Ruckstuhl06.aspx
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Der Hauptbedarf im Bereich der UN BRK wird von den interviewten Per-

sonen jedoch nicht primär auf der Ebene der Gesetzgebung, sondern auf 

der Umsetzungsebene gesehen. Die UN BRK definiert eine breite the-

matische Palette von Anforderungen, die verschiedene Zuständigkeits-

bereiche betreffen. Die grösste Herausforderung – auf nationaler und 

kantonaler Ebene – besteht nach Ansicht der Interviewpartner darin, die 

verschiedenen Departemente und Ämter für ihre Zuständigkeiten bei der 

Umsetzung der programmatischen Bestimmungen der Konvention zu 

sensibilisieren. Nach den Aussagen in den Interviews ist die Umsetzung 

der Konvention noch stark vom Engagement von Einzelpersonen abhän-

gig. Es wird betont, dass der Bund hier eine gewisse übergeordnete Füh-

rung und Koordination einnehmen sollte. Da die von der UN BRK be-

troffenen Bereiche jedoch hauptsächlich in die Zuständigkeit der Kantone 

fallen, sehen die Interviewpartner in erster Linie die Kantone in der Ver-

antwortung. Dazu brauche es vor allem einen politischen Willen auf kan-

tonaler Ebene. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie, die im Auf-

trag des Vereins «World Winter Games Switzerland» und finanziert vom 

Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rungen durchgeführt wurde. Demnach sei es sehr wichtig, «dass es in 

den Kantonen direkte Ansprechpartner/-innen an Behindertengleichstel-

lungsstellen gebe, die sich ganzheitlich mit den Konklusionen des UN-

Ausschusses auseinandersetzen könnten. Während die traditionelle Be-

hindertenhilfe dabei klar auf den Bereichen Wohnen und geschütztes Ar-

beiten beschränkt bleibe, könnten Gleichstellungsstellen auch Quer-

schnittsthemen direkt adressieren und so den geforderten ganzheitlichen 

Ansatz umsetzen».45  

Auf übergeordneter Ebene besteht aus Sicht der befragten Akteure zu-

dem ein grosser Handlungsbedarf beim Einbezug von MmB in die Um-

setzung der Konvention. In den Interviews wird betont, dass die Kantone 

die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Interessenvertretungen und MmB 

stärken müssen. Hinsichtlich der Themenfelder sehen die Inter-

viewpartner einen besonderen Handlungsbedarf in Bezug auf selbstbe-

stimmtes Leben, Zugang zu (digitalen) Informationen und politische Teil-

habe. Zu diesem Schluss kommt auch eine Umfrage des Eidgenössi-

schen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

aus dem Jahr 2020. Die befragten Mitglieder des Netzwerks Behinder-

tenkonferenzen äussern sich demnach dezidiert kritisch zu den Mitwir-

kungsmöglichkeiten in der Planungsphase, während der Umsetzung be-

ziehungsweise bei der Evaluation von Gesetzen, Projekten und weiteren 

Massnahmen. Für eine verlässliche Zusammenarbeit im Rahmen der 

Behindertenpolitik brauche es professionelle Strukturen (inkl. Unterstüt-

zung und finanzielle Ressourcen) und professionelle Akteure (Wissen, 

Verständnis).46  

In mehreren Interviews wird geäussert, dass die Erfahrungen einzelner 

Kantone nicht eins zu eins von anderen Kantonen übernommen werden 

können. Die Umsetzungsmöglichkeiten hängen unter anderem von der 

Grösse, den Ressourcen und dem politischen Willen der Kantone ab. Die 

                                                                                                                    
45  Schmuki et al. 2022. 

46  EBGB 2021. 
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innovative Arbeit der grösseren Kantone könnte sich jedoch positiv auf 

andere Kantone auswirken. Dies zeigt nach Ansicht der Interviewten, wie 

wichtig es ist, den Austausch zwischen den Kantonen zur Behinderten-

politik und zur Umsetzung der UN BRK zu gewährleisten. 
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6. Fazit und Massnahmen-

empfehlungen 
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Nachfolgend ist entlang der sechs Interventionsachsen für eine kanto-

nale Behindertenpolitik unser Fazit zum Umsetzungsstand und Hand-

lungsbedarf basierend auf der Bestands- und Bedarfsanalyse aufgeführt. 

Davon ausgehend werden Vorschläge für Massnahmenansätze abgelei-

tet. Dabei wurden auch Hinweise aus bestehenden Dokumenten, die 

Handlungsanleitungen für die Umsetzung der UN BRK liefern, berück-

sichtigt.47 Die Massnahmenvorschläge konzentrieren sich auf den Akti-

onsradius des Kantons.  

6.1 Schaffung eines rechtlichen und konzeptionellen Rahmens 

Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die Gleichstellung von MmB 

auf nationaler Ebene sind in der Schweiz die Bundesverfassung und das 

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG). Das BehiG legt Mindeststan-

dards fest, die von den Behörden nicht unterschritten werden dürfen. Seit 

der Ratifizierung der UN BRK im Jahr 2014 bildet die Konvention eine 

weitere zentrale Grundlage der Behindertenpolitik. Diese legt in verschie-

denen Handlungsbereichen Mindeststandards fest, die die Schweiz ein-

halten muss. In der stark föderalistisch geprägten Schweiz liegen viele 

Bereiche zur Gleichstellung von MmB in der Verantwortung der Kantone 

und Gemeinden. Für die Umsetzung der UN BRK braucht es daher ent-

sprechende kantonale Vorgaben sowie eine fachkundige Verwaltung, die 

für die Anliegen von MmB sensibilisiert ist. 

Im Kanton Graubünden sind die Themenfelder der UN BRK in verschie-

denen Gesetzgebungen verankert. Neben der kantonalen Verfassung, in 

der explizit auf die Förderung der Eingliederung beziehungsweise In-

tegration von MmB hingewiesen wird, bildet das seit 2012 in Kraft getre-

tene Behindertenintegrationsgesetz einen wichtigen Meilenstein hinsicht-

lich der Integration von MmB. Dieses Gesetz bezweckt die soziale und 

berufliche Integration von MmB im Kanton Graubünden. Neben der Fi-

nanzierung von stationären Angeboten regelt es ausserdem die Finan-

zierung von teilstationären sowie von ambulanten Angeboten. Themen 

der Behindertenpolitik finden sich im Kanton Graubünden weiter in spezi-

fischen kantonalen Gesetzen und Verordnungen in den Bereichen 

Raumplanung und Bau, Strassenverkehr, Bildung, Gesundheitswesen, 

Sozialhilfe, Sportförderung und politische Rechte. 

                                                                                                                    
47  Es handelt sich dabei um folgende Dokumente: UN-Ausschuss zum Schutz der Rechte von 

Menschen mit Behinderung 2022; Scheffler et al. 2020; Bertels 2022b; Kanton Zürich 2022; 

Schmuki et al. 2022. 
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Im Vergleich zum Umsetzungsstand bezüglich des gesetzlichen Rah-

mens in anderen Kantonen kann für den Kanton Graubünden positiv ge-

wertet werden, dass neben dem Behindertenintegrationsgesetz in der 

Verfassung des Kantons Graubünden die Integration von MmB explizit 

erwähnt wird. Zudem ist positiv hervorzuheben, dass das Bündner 

Raumplanungsgesetz über die nationalen Vorgaben des BehiG hinaus-

geht, indem bereits bei kleineren Wohneinheiten hindernisfreie Zugäng-

lichkeit gefordert wird. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist, dass im Kanton 

Graubünden, wie etwa auch in den Kantonen der SODK+ und Zürich, in 

gesetzlichen Grundlagen die Voraussetzungen für das selbstständige 

Wohnen ausserhalb von Einrichtungen mit ambulanten Dienstleistungen 

gegeben sind. Nachteilig zu werten ist insbesondere die fehlende Veran-

kerung der Gleichstellung von MmB in der kantonalen Verfassung des 

Kantons Graubünden sowie der Umstand, dass der Kanton Graubünden 

über kein Rahmengesetz zur Gleichstellung von MmB verfügt. Die Schaf-

fung eines Rahmengesetztes zur Gleichstellung von MmB könnte folgen-

des leisten:48 

– Konkretisierung des Diskriminierungsverbots: Auf nationaler Ebene 

konkretisiert das BehiG den verfassungsrechtlichen Auftrag von Art. 8 

Abs. 4 BV, Massnahmen zu ergreifen, die behinderungsbedingte 

Nachteile verringern sollen. Die materiell‐ rechtlichen Pflichten des 

BehiG gelten jedoch grundsätzlich nur für Behörden, die Bundesrecht 

umsetzen bzw. Organisationen, welche bundesrechtliche Aufgaben 

wahrnehmen. Viele wichtige Bereiche im Leben von Menschen mit ei-

ner Behinderung sind darin nicht geregelt, so etwa das Schulwesen, 

das Gesundheitswesen, die regionale Infrastruktur und zahlreiche 

weitere Lebens‐  und Sachbereiche, welche in den Kompetenzbe-

reich der Kantone oder Gemeinden fallen. Mit einem kantonalen Be-

hindertengleichstellungsgesetz würde auch in den Bereichen, für wel-

che der Kanton zuständig ist, das Diskriminierungsverbot konkret ge-

regelt werden.  

– Schaffung eines verbindlichen Rahmens: Als Rahmengesetz würde 

ein kantonales Behindertengleichstellungsgesetz allgemeine Bestim-

mungen und materielle Grundsätze enthalten, die für das Handeln des 

Kantons massgebend sind. Dies gäbe zum einen der Handhabung 

von konkreten Einzelanliegen einen gemeinsamen, verbindlichen 

Rahmen und würde eine einheitliche Anwendung sichern. Zudem 

würde das Gesetz zu einer koordinierten und kontinuierlichen Umset-

zung der Anliegen gemäss UN BRK beitragen. 

– Regelung der Rechtsansprüche von MmB: Eine Grundsatzfrage, die 

beim Erlass einer Umsetzungsgesetzgebung für die UNO‐ BRK und 

nach Art. 8 Abs. 4 BV zu beantworten wäre, betrifft die Einräumung 

von Rechtsansprüchen an Individuen. Liegt kein Gesetz vor oder ver-

zichtet ein Gesetz auf die Verankerung von Rechtsansprüchen, sind 

die betroffenen Menschen mit Behinderungen weiterhin direkt auf die 

Ansprüche aus Art. 8 Abs. 2 BV und aus der UNO‐ BRK angewiesen. 

Diese Ansprüche kann ein kantonales Gesetz nicht ausschliessen o-

der sonst relativieren. Sie stehen den Einzelnen auch dann zu, wenn 

                                                                                                                    
48  Die folgenden Ausführungen basieren auf: Scheffler et al. 2020. 
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sie im kantonalen Recht nicht verankert werden. Ein kantonales Ge-

setz, welches Rechtsansprüche aufnimmt, würden den Betroffenen 

und den Behörden eine gewisse Rechtssicherheit gewährleisten. Auf 

der Ebene eines Gesetzes liesse sich mit grösserer Präzision festhal-

ten, welche Rechtsansprüche bestehen und wem sie zukommen, als 

es die Bundesverfassung mit ihrer sehr weiten Formulierung in Art. 8, 

Abs. 2 BV tut. In der Praxis wird ein Rechtsanspruch oft erst dann für 

die Betroffenen handhabbar, wenn er mit der nötigen Detailtreue ge-

setzesrechtlich umschrieben wird. In diesem Zusammenhang liesse 

sich auch der Grundsatz der Verhältnismässigkeit konkret verankern. 

Im Gesetz könnte dargelegt werden, welche Interessen bei einer Gü-

terabwägung im konkreten Einzelfall zu berücksichtigen sind. 

Bei einer allfälligen Gesetzesausarbeitung könnte der Kanton Graubün-

den auf die Expertise aus anderen Kantonen zählen. Die Juristische Fa-

kultät der Universität Basel hat einen Leitfaden zuhanden aller Kantone 

erarbeitet, der, am Beispiel des Kantons Basel-Stadt, das Behinderten-

gleichstellungsrecht in seinen Zuständigkeitsbereichen stärken will.49 

Aufgrund der Rückmeldungen im Rahmen der Bedarfsanalyse besteht 

auf dieser Interventionsachse aber insbesondere ein Bedarf, den Wis-

senstransfers und die Sensibilisierung innerhalb der Verwaltung und dar-

über hinaus zu verbessern. Die Abteilung Behindertenintegration im kan-

tonalen Sozialamt verfügt nicht über diesen Auftrag, sondern ist zustän-

dig für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben gemäss Behinderten-

integrationsgesetz (BIG). Eine künftig explizit zu bezeichnende Stelle 

sollte daher als Ansprechperson und Interessenvertretung gegen innen 

für die Durchsetzung der Anforderungen gemäss UN BRK fungieren und 

entsprechende Impulse in die Verwaltung aussenden. Der Kanton schafft 

so die Voraussetzung, dass das Thema Behinderung als tatsächliche 

Querschnittaufgabe umgesetzt wird, an der verschiedene Direktionen 

und Ämter mitwirken. Sämtliche Themenfelder in den verschiedenen De-

partementen könnten so noch besser durchdrungen und dortige Vorha-

ben im Sinne der Anliegen von MmB unterstützt werden. Zusätzlich be-

darf es einer besseren Koordination der Beratungsleistungen, die gegen-

über von MmB erbracht werden. Hier sind viele (sich zum Teil konkurren-

zierende) Institutionen involviert und es scheinen gewisse Doppelspurig-

keiten zu existieren.  

 D 6.1: Massnahmenansätze zur Schaffung eines rechtlichen und konzeptionellen Rahmens zum Schutz vor Diskriminierung 
und zur Förderung der Gleichberechtigung 

Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand (ge-

ring, mittel, 

hoch) 

Massnahmen aus den 

Kantonen SODK Ost+ZH 

und ausgewählte weitere 

Beispiele 

Priorisierung 

M1.1 Prüfung rechtlicher Grundlagen für die 

Gleichstellung von MmB: Der Kanton prüft 

die Erarbeitung eines Behindertenrechtege-

setzes. Zudem sind Richtlinien zur Überprü-

fung bestehender Gesetze, Verordnungen 

und Reglemente auf ihre Vereinbarkeit mit 

Verwaltung (sämtli-

che Departemente) 

im Auftrag der Re-

gierung 

Mittel bis hoch 

(Erarbeitung 

neue Gesetz-

gebung 5–10 

Jahre; Über-

prüfung beste-

– BS: Behinderten-

rechtegesetz, 2021 

– BL: Behinderten-

rechtegesetz in Pla-

nung 

Keine hohe Pri-

orität gemäss 

Rückmeldungen 

der Befragten 

                                                                                                                    
49  Scheffler et al. 2020. 
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Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand (ge-

ring, mittel, 

hoch) 

Massnahmen aus den 

Kantonen SODK Ost+ZH 

und ausgewählte weitere 

Beispiele 

Priorisierung 

der UN BRK, bei Revisionen und Neuerlas-

sen zu erstellen (z.B. auch Prüfung einer 

Anpassung der kant. Gesetzgebung, damit 

Menschen, die heute vom Stimmrechtsaus-

schluss betroffen sind, bei Wahlen und Ab-

stimmungen teilnehmen können). 

hender ge-

setzlicher 

Grundlagen 

2 Jahre)* 

M1.2 Auftrag für Sensibilisierung und Interessen-

vertretung für die Anliegen von MmB verwal-

tungsintern verankern: Der Kanton soll künf-

tig ausreichende personelle Ressourcen zur 

Verfügung stellen und explizit eine Stelle be-

zeichnen, die folgende Aufgaben übernimmt: 

Ansprechstelle für kantonale Verwaltungs-

stellen und Gemeinden im Zusammenhang 

mit der Berücksichtigung von Anliegen von 

MmB; Sensibilisierung für die Anliegen von 

MmB verwaltungsintern und -extern; Binde-

glied zwischen dem Kanton, den verschiede-

nen Regionen, den Gemeinden sowie den 

Interessenorganisationen für MmB bei der 

Umsetzung der UN BRK (vgl. auch M5.1). 

Eine Stelle mit diesem Auftrag gibt es bisher 

im Kanton GR nicht. Hinsichtlich einer Ver-

besserung der Koordination von Beratungs-

leistungen für MmB wirkt der Kanton zudem 

darauf hin, dass die Leistungserbringenden 

koordinierter zusammenarbeiten und Dop-

pelspurigkeiten vermieden werden (z.B. be-

züglich Zielgruppe und Angebot).  

Verwaltung (DVS)  Mittel (bis 

2 Jahre) 

– ZH: Koordinations-

stelle Behinderten-

rechte, im Sozialamt, 

2019 

– BS: Fachstelle für die 

Rechte von MmB, im 

Präsidialdeparte-

ment, 2021  

– BL: Fach- und Koor-

dinationsstelle in Pla-

nung 

Hohe Priorität 

gemäss Rück-

meldungen der 

Befragten 

| Legende: * Im Kanton Zürich dauerte der Prozess von der Einreichung der Motion «Selbstbestimmung ermöglichen durch Subjektfi-

nanzierung» bis hin zur Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes im Jahr 2022 fünf Jahre. 

6.2 Bereitstellung spezifischer Unterstützungsangebote und Dienstleitungen für 

MmB 

Die Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung von MmB soll bei Be-

darf mittels spezifischer Unterstützungsangebote für MmB erfolgen. Im 

Kanton Graubünden bestehen insbesondere in den Bereichen Wohnen, 

Arbeit und Beschäftigung, Bildung, Freizeit, Mobilität sowie im Bereich 

der Sozialberatung spezifische Unterstützungsangebote und Dienstleis-

tungen für MmB, die mittels Leistungsaufträgen mit Organisationen um-

gesetzt werden.  

In den Rückmeldungen von Organisationen für MmB oder von den MmB 

selbst, wird verschiedentlich auf eine noch zu verbessernde (sprach-)re-

gionale und auf die verschiedenen Behinderungsarten spezialisierte Ab-

deckung mit Unterstützungsangeboten für MmB hingewiesen. In diesem 

Zusammenhang gilt es anzumerken, dass der Kanton Graubünden auf-

grund seiner Topografie und seiner drei Sprachregionen bei der Bereit-

stellung spezifischer Unterstützungsangebote im besonderen Masse ge-

fordert ist. Wie auch in andern Politikfeldern, wie etwa dem Bildungsbe-

reich, kann eine dreisprachige, regionale und behindertenartspezifische 

Abdeckung wohl kaum gewährleistet werden. Es gilt hier aber einen an-

gemessenen Weg zu finden und gezielt Angebote zu erweitern. 

Das Wohnangebot für MmB ist im Kanton Graubünden wie in vielen Kan-

tonen in den letzten Jahren flexibler und vielfältiger geworden. Im Kanton 
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Graubünden bestehen Leistungsaufträge mit Leistungserbringenden im 

stationären Bereich des geschützten Wohnens in allen Regionen des 

Kantons. Im teilstationären Bereich der Wohnbegleitung bestehen für die 

meisten Regionen Leistungsaufträge. Im ambulanten Bereich des beglei-

teten Wohnens bestehen zudem Leistungsaufträge mit Pro Infirmis und 

dem Bündner Hilfsverein für psychisch kranke Menschen. Der Weg zu 

einer selbstbestimmteren Wohnform bedarf aber auch künftig noch wei-

terer Anstrengungen. Teilstationäre und ambulante Angebote müssen 

weiter ausgebaut und Pilotprojekte für neue Wohnformen unterstützt 

werden. Dabei gilt es, insbesondere auch die abgelegenen Regionen zu 

beachten. Letztlich muss aber auch eine Finanzierung sichergestellt wer-

den, die eine echte Wahlfreiheit zwischen stationärem, teilstationärem 

und privatem Wohnen zulässt und sich noch stärker an den Bedürfnissen 

von MmB orientiert.  

Hinsichtlich Arbeit und Beschäftigung stellt der Kanton Graubünden spe-

zifische Angebote im stationären (geschütztes Arbeiten), teilstationären 

(Arbeitsbegleitung) und ambulanten Bereich (Integrationsarbeitsplätze in 

der freien Wirtschaft) bereit.50 Für Menschen, die aufgrund ihrer Behinde-

rungen, keiner Arbeit nachgehen können, gibt es im Kanton Graubünden 

Tagesstrukturen (stationäres Angebot).  

Sowohl bezüglich der Wohn- als auch hinsichtlich der Arbeitsangebote 

wird im Rahmen der Bedarfsanalyse verschiedentlich darauf hingewie-

sen, dass bei der Angebotsentwicklung konsequent die Bedürfnisse der 

MmB mitgedacht werden und diese bei der Entwicklung stärker miteinbe-

zogen werden müssten. 

 D 6.2: Massnahmenansätze zur Bereitstellung spezifischer Unterstützungsangebote und Dienstleitungen für MmB 

Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand 

(gering, 

mittel, 

hoch) 

Massnahmen aus den Kan-

tonen SODK Ost+ZH und 

ausgewählte weitere Bei-

spiele 

Priorisierung 

M2.1 Förderung der tatsächlichen Wahlfreiheit be-

züglich selbstbestimmten Wohnens: Der Kan-

ton sorgt für die Unterstützung des Ausbaus 

eines diversifizierten teilstationären Wohnan-

gebots sowie ambulanter Angebote für das 

private Wohnen – insbesondere auch in den 

abgelegenen Regionen. Er unterstützt diesbe-

züglich sprachregional unabhängige Bera-

tungs-, Informations- und Bedarfsabklärungs-

angebote für MmB. 

Verwaltung (DVS) 

Leistungserbrin-

gende 

Mittel – ZH: Gesetz über den 

selbstbestimmten Leis-

tungsbezug durch Men-

schen mit Behinderung, 

2022 

– SG: Schritte in Richtung 

einer verstärkten Sub-

jektfinanzierung (Geset-

zesrevision im Gang) 

– BS/BL: Behindertenhil-

fegesetz, 2017 

Mittlere Priorität 

gemäss Rück-

meldungen der 

Befragten 

M2.2 Ausbau von Autonomie, Teilhabe und Mit-

sprache als Kriterien für Auftragsvergaben 

definieren:  

Der Kanton ergänzt seine Leistungsaufträge 

mit Leistungserbringenden in den Bereichen 

Wohnen und Beschäftigung um verbindliche, 

überprüfbare Standards zum sukzessiven 

Verwaltung, 

(DVS) Leistungs-

erbringende 

Gering – ZH: In jährlichen Audits 

und Kontrollen überprüft 

der Kanton das Mitspra-

cherecht von MmB bei 

den Leistungserbringen-

den 

Mittlere Priorität 

gemäss Rück-

meldungen der 

Befragten 

                                                                                                                    
50  Der Kanton Graubünden unterstützt Arbeitgeber finanziell, die einen Integrationsarbeitsplatz für 

MmB schaffen. Bei Bedarf werden die Arbeitgeber auch mit einem Coaching unterstützt. Aktuell 

arbeiten rund 60 MmB an einem Integrationsarbeitsplatz, der durch den Kanton Graubünden ge-

fördert wird. 
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Ausbau von Autonomie und Teilhabe. Die Mit-

sprache von MmB bei der Angebotsentwick-

lung in den Institutionen wird als Bewilligungs-

kriterium aufgenommen. 

|  

6.3 Förderung der Zugänglichkeit für MmB zu Regelangeboten  

Für eine selbstständige und eigenverantwortliche Lebensführung ist eine 

möglichst barrierefreie Umwelt eine Voraussetzung. Im Kanton Graubün-

den umfasst die Förderung der Zugänglichkeit für MmB zu Regelangebo-

ten (Dienstleistungen, Einrichtungen, Informationen) ein breites Spekt-

rum an Aktivitäten.  

Im Bereich der barrierefreien Bau- und Mobilitätsinfrastruktur bestehen 

mit dem BehiG klare nationale gesetzliche Vorgaben. Bestehende Bau-

ten und Anlagen sowie Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr (öV) müs-

sen bis spätestens Ende 2023 behindertengerecht sein (Art. 22 BehiG). 

Auftrag des Staates ist es, den Zugang zur Bau- und Mobilitätsinfrastruk-

tur sicherzustellen. Wie weit die Umsetzung dieser Vorgaben in den ver-

schiedenen Bereichen tatsächlich fortgeschritten ist, kann im Rahmen 

dieser Analyse im Einzelnen nicht beantwortet werden. Im Kanton Grau-

bünden scheint die Fachstelle für hindernisfreies Bauen in einem grösse-

ren Ausmass die Baugesuche zu prüfen und es scheint grundsätzlich 

eine gute Interessenvertretung vorhanden zu sein. Hierzu besteht ein 

Leistungsauftrag zwischen dem Kanton und Pro Infirmis. Wie unter Ab-

schnitt 6.1 bereits erwähnt, geht das kantonale Raumplanungsgesetz 

des Kantons Graubünden beim Bau von Mehrfamilienhäusern über die 

Bestimmungen des BehiG hinaus. Damit werden im Kanton Graubünden 

mehr Mehrfamilienhäuser hindernisfrei gebaut, als wenn sie gemäss Be-

hiG gebaut worden wären. Der Bereich barrierefreie Mobilität ist schweiz-

weit weit fortgeschritten und es sind viele Bemühungen im Gang. Jedoch 

steht hier der Kanton Graubünden aufgrund seiner Topografie vor beson-

deren Herausforderungen. 

Im Bereich des barrierefreien Zugangs zu Regelangeboten präsentiert 

sich die Situation wie folgt: 

– Kinderbetreuung/frühe Förderung: Im Kanton Graubünden bestand 

bis vor kurzem eine Lücke bezüglich der gesetzlichen Bestimmungen 

für Kitas/Spielgruppen für die Integration von Kindern mit Behinderun-

gen. Das Problem wurde jedoch erkannt. Ende 2022 wurde die Total-

revision des Gesetzes über die Förderung der familienergänzenden 

Kinderbetreuung im Kanton Graubünden beraten und angenommen. 

Der Kanton wird neu verpflichtet, ergänzende Fördermittel für die fa-

milienergänzende Betreuung von Kindern mit Behinderungen zu spre-

chen. 

– Zugang zur Bildung: Die Schweiz hat in den letzten Jahrzehnten einen 

Wandel hin zur integrativen Schule vollzogen. So hat auch der Kanton 

Graubünden viele wichtige Schritte zur Gewährleistung von Strukturen 

und Angeboten für eine inklusive Schule/frühe Förderung unternom-

men: Tagesstrukturen, Aufnahme zum Erlernen der Gebärdensprache 

in den Leistungskatalog des Heilpädagogischen Dienstes, unbürokra-
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tischer Zugang zu niederschwelligen sonderpädagogischen Massnah-

men, Nachteilsausgleich, Bestands- und Bedarfserhebung sowie Stra-

tegie Frühe Förderung mit Hinweis auf spezifischen Förderbedarf für 

Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Jedoch wird im Rahmen der 

Bedarfsanalyse noch verschiedentlich der infrastrukturelle Zugang zu 

den Schulen (gerade bei alten Schulanlagen) bemängelt und auf un-

zureichende Massnahmen für Menschen mit einer Hör- oder Sehbe-

hinderung hingewiesen. 

– Zugang zum ersten Arbeitsmarkt: Der Zugang zum ersten Arbeits-

markt gestaltet sich für MmB schwierig. Der Kanton Graubünden ver-

fügt zwar über integrative Arbeitsplätze und unterstützt Arbeitgeber 

bei der Integration von MmB, das Angebot scheint jedoch noch nicht 

auszureichen. In diesem Themenfeld gibt es nach Ansicht vieler Be-

fragter einen Handlungsbedarf. Neben einer grundsätzlichen Stärkung 

der Sensibilisierung für das Thema, braucht es, insbesondere auch 

nach Ansicht der Wirtschaft, Informationen (Handlungsanleitungen, 

Best Practice) und Unterstützung der Arbeitgeber in der konkreten 

Umsetzung (Ansprechperson in der Verwaltung; Beratung; Anreize; 

vereinfachte, flexiblere Eingliederungsverfahren; mehr Durchlässigkeit 

zwischen dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt). Was den Kanton als 

Arbeitgeber betrifft, so befindet sich das Konzept «Integration von 

Menschen mit Behinderungen» momentan in Überarbeitung. Es soll 

dazu dienen, die Dienststellen künftig noch besser zu sensibilisieren, 

damit diese Arbeitsplätze für MmB bereitstellen. 

– Zugang zu Freizeitangeboten/Kultur: Im Kanton Graubünden werden 

basierend auf den gesetzlichen und konzeptionellen Grundlagen der 

Sport- und Kulturförderung Aktivitäten zur Stärkung der Teilhabe von 

MmB unterstützt. 

Ein zentrales Themenfeld ist auch der barrierefreie Zugang zu Informati-

onen der Verwaltung. Der Kanton Graubünden ist hier aufgrund der Drei-

sprachigkeit mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Zwar ver-

fügt der Kanton Graubünden über Standards zur barrierefreien Gestal-

tung der kantonalen Webseiten, jedoch scheint die entsprechende Um-

setzung noch nicht zufriedenstellend. Bemängelt wird verschiedentlich, 

dass die Informationen für MmB online nicht beziehungsweise nicht adä-

quat aufbereitet würden. Die Angebote in leichter Sprache und Audioda-

teien (z.B. zu kantonalen Wahlen und Abstimmungen) sind in allen drei 

Sprachen zu verbessern und auszubauen. Zu prüfen ist auch die Situa-

tion bezüglich der Unterstützung durch die Gebärdensprachdolmet-

scher/-innen oder Schriftdolmetscher/-innen bei Tagungen, Parlaments-

sitzungen oder öffentlichen Veranstaltungen. Zwar werden diese punktu-

ell eingesetzt, es gibt hierzu aber im Kanton Graubünden keine gesetzli-

che Verankerung (wie etwa im Kanton Zürich). 

 D 6.3: Massnahmenansätze zur Förderung der Zugänglichkeit für MmB zu Regelangeboten 

Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand 

(gering, mit-

tel, hoch) 

Massnahmen aus den Kan-

tonen SODK Ost+ZH und 

ausgewählte weitere Bei-

spiele 

Priorisierung 

 Bau- und Mobilitätsinfrastruktur     
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Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand 

(gering, mit-

tel, hoch) 

Massnahmen aus den Kan-

tonen SODK Ost+ZH und 

ausgewählte weitere Bei-

spiele 

Priorisierung 

M3.1 Prüfung der Umsetzung der Vorgaben UN BRK/ 

BehiG: Der Kanton nimmt eine Standortbestim-

mung bezüglich der Umsetzung der geltenden 

Vorschriften im Bereich hindernisfreies Bauen 

und Zugang zum öffentlichen Verkehr vor. 

Handlungsbedarf und Prioritäten der Umset-

zung für die kommenden Jahre werden aufge-

zeigt. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Zu-

gang zu Schul-, Freizeit und Sportanlagen. 

Verwaltung  

(DIEM) 

Gering  Mittlere Prio-

rität gemäss 

Rückmeldun-

gen der Be-

fragten 

 Zugang zu Regelangeboten     

M3.2 Optimierung inklusiver Bildungsangebote: Der 

Kanton entwickelt geeignete Massnahmen, um 

alle Bildungsangebote in seinem Zuständig-

keitsbereich zugänglich und inklusiv zu gestal-

ten. Dabei stärkt er insbesondere die Fachkom-

petenz von Lehrpersonen und Schulen (inkl. 

Weiterbildungsinstitutionen) bezüglich inklusiver 

Schule und ermöglicht verstärkt spezifische 

Massnahmen für Menschen mit einer Seh- oder 

Hörbehinderung (technische Unterstützung be-

züglich Lehrmittel, Prüfungen usw.). Gute Bei-

spiele aus der Praxis werden gesammelt und 

über die Webseite zugänglich gemacht. 

Verwaltung  

(EKUD) 

Mittel – ZH: Die kantonale 

Fachstelle für Schulbe-

urteilung stellt vorbildli-

che Beispiele aus ver-

schiedenen Bereichen 

des Schulalltags über 

ihre Webseite vor. 

Mittlere Prio-

rität gemäss 

Rückmeldun-

gen der Be-

fragten 

M3.3 Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt fördern: 

Der Kanton verstärkt seine Sensibilisierungs-, 

Informations- und Beratungstätigkeit, um die 

Beschäftigung von MmB im ersten Arbeitsmarkt 

zu fördern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf 

dem Berufseinstieg (vgl. auch M5.2). Zusätzlich 

setzt sich der Kanton dafür ein, dass die Integ-

rationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt be-

kannter werden. 

Verwaltung (IV, 

DVS),  

in Zusammenar-

beit mit der Wirt-

schaft  

Mittel – FR: Einrichtung Fonds 

für Inklusion mit Beiträ-

gen der Freiburger Un-

ternehmen. Dieser fi-

nanziert Hilfsmittel, die 

nicht von der IV über-

nommen werden, 

Coaching für das Unter-

nehmenspersonal  

Hohe Priorität 

gemäss 

Rückmeldun-

gen der Be-

fragten 

M3.4 Arbeitsplätze für MmB in der öffentlichen Ver-

waltung ausbauen: Der Kanton trifft Massnah-

men zur kontinuierlichen Erhöhung des Anteils 

von Angestellten mit Behinderungen in der kan-

tonalen Verwaltung. Er sorgt dafür, dass beim 

Personalamt genügend personellen Ressour-

cen zur Verfügung stehen, so dass das Konzept 

"Integration von Menschen mit Behinderung" 

(momentan in Überarbeitung) aktiver gefördert 

und umgesetzt werden kann. 

Verwaltung (DFG) Mittel – AG, BE, Zusammenar-

beit mit Sensability, 

www.sensability.ch 

– AR, SG, TG, ZH: Zu-

sammenarbeit im Be-

reich «Integration in die 

öffentliche Verwaltung» 

mit der Stiftung Profil, 

www.profil.ch  

Mittlere bis 

hohe Priorität 

gemäss 

Rückmeldun-

gen der Be-

fragten 

M3.5 Förderung der Inklusion im Kulturbereich mittels 

«Label Kultur inklusiv» und durch Anerken-

nungsbeiträge: Der Kanton fördert den Einbe-

zug der Fachstelle «Kultur inklusiv» von Pro In-

firmis bei der Ausgestaltung seiner Aktivitäten 

und strebt an, dass öffentlich finanzierte Kultur-

institutionen das Label «Kultur inklusiv» erwer-

ben. Zudem prüft der Kanton die Vergabe von 

Anerkennungsbeiträgen/Preisen für Aktivitäten, 

die die Teilhabe von MmB am kulturellen Le-

ben gezielt fördern. 

Verwaltung  

(EKUD)  

 

Mittel – AR, AI, BE, SG, TG, 

ZH: Berücksichtigung 

des Labels «Kultur in-

klusiv» 

– ZH: Die Fachstelle Kul-

tur vergibt in enger Zu-

sammenarbeit mit der 

kantonalen Kulturförde-

rungskommission Aner-

kennungsbeiträge in 

verschiedenen Berei-

chen. 

Geringe Prio-

rität gemäss 

Rückmeldun-

gen der Be-

fragten 

 Zugang zu Informationen     

http://www.sensability.ch/
http://www.profil.ch/
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Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand 

(gering, mit-

tel, hoch) 

Massnahmen aus den Kan-

tonen SODK Ost+ZH und 

ausgewählte weitere Bei-

spiele 

Priorisierung 

M3.6 Barrierefreier Zugang zu relevanten staatlichen 

Informationen: Der Kanton legt verbindliche 

Standards für eine hindernis- bzw. barrierefreie 

Kommunikation fest und fördert deren Umset-

zung in allen drei Sprachen. Die Informationen 

zu zentralen Lebensbereichen (z.B. auch Ab-

stimmungsunterlagen) werden barrierefrei auf 

der Webseite zur Verfügung gestellt (Vorlesen, 

Visualisierung, leichte Sprache). Die (passive) 

Partizipation von Menschen mit einer Hörbehin-

derung an öffentlichen Anlässen/ 

Veranstaltungen wird in geeigneter Weise si-

chergestellt. 

Verwaltung 

(STAKA) 

Mittel – ZH: Der Kanton Zürich 

anerkennt die Gebär-

densprache als eigen-

ständige geschützte 

Sprache in seiner Kan-

tonsverfassung. Bei 

kantonalen Volksab-

stimmungen werden Er-

klärvideos in Gebärden-

sprache zur Verfügung 

gestellt. 

Hohe Priorität 

gemäss 

Rückmeldun-

gen der Be-

fragten 

|  

6.4 Förderung der Partizipation (Mitsprache und Mitbestimmung) 

Der Einbezug von MmB bei politischen und administrativen Entschei-

dungsprozessen, die sie betreffen, ist wichtig, um bedürfnisgerechte, 

wirksame und nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. Die Mitwirkung von 

MmB respektive deren Interessenvertretungen läuft im Kanton Graubün-

den bisher primär über das übliche Vernehmlassungsverfahren. Dem 

Einbezug von MmB bei wichtigen Entscheidungsprozessen und Projek-

ten mittels anderweitiger Form der Beteiligung wird im Kanton Graubün-

den noch wenig berücksichtigt. So besteht zwar ein enger Kontakt zu Or-

ganisationen von MmB aus den verschiedenen Behinderungsarten je-

doch handelt es sich dabei um keinen institutionalisierten Austausch.  

 D 6.4: Massnahmenansätze zur Förderung von Partizipation (Mitsprache und Mitbestimmung) 

Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand 

(gering, mit-

tel, hoch) 

Massnahmen aus den 

Kantonen SODK Ost+ZH 

und ausgewählte weitere 

Beispiele 

Priorisierung 

M4.1 Einrichtung eines Austauschgefässes: Um auf re-

gelmässiger Basis einen Austausch aller relevanter 

Akteure zu ermöglichen, schafft der Kanton ein 

Austauschgefäss (Fachkommission). In dessen 

Rahmen können Vertreter/-innen der Verwaltung, 

Leistungserbringende und Betroffene (aktuelle) 

Probleme, innovative Konzepte und Lösungsan-

sätze diskutieren. Dabei gilt es, darauf zu achten, 

dass die Interessen der verschiedenen Behinde-

rungsarten, aber auch der verschiedenen geografi-

schen Regionen und Sprachregionen angemessen 

vertreten sind. 

Verwaltung; die 

mit Sensibilisie-

rungs- und Koor-

dinationsaufga-

ben beauftragte 

Stelle (siehe 

M1.2), Leistungs-

erbringende, Or-

ganisationen, 

MmB 

Mittel – ZH: Das Kantonale 

Sozialamt hat mit der 

Behindertenkonfe-

renz die Zusammen-

arbeit verbindlich in 

einer Vereinbarung 

geregelt und finan-

ziert die Entwicklung 

des neuen Zürcher 

Mitwirkungsmodells 

«Partizipation Kanton 

Zürich» 

Mittlere Pri-

orität ge-

mäss Rück-

meldungen 

der Befrag-

ten 

|  

6.5 Förderung der Wissensvermittlung und Sensibilisierung 

Die UN BRK verpflichtet die Vertragsstaaten zu sofortigen, wirksamen 

und geeigneten Massnahmen der Bewusstseinsbildung. Ziel ist es, in der 

Gesellschaft das Bewusstsein für MmB zu schärfen und die Achtung ih-

rer Rechte und ihrer Würde zu fördern. Sämtliche Erhebungen, die im 

Rahmen der Bestands- und Bedarfsanalyse durchgeführt wurden, wei-

sen darauf hin, dass die Gesellschaft noch immer zu wenig für die kon-

kreten Anliegen von MmB sensibilisiert ist. Die Vorstellung, dass MmB 
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ein selbstbestimmtes, autonomes Leben führen können und das Wissen 

darüber, was es hierfür braucht, scheint bisher noch wenig präsent. Dies 

äussern nicht nur die MmB, sondern auch die befragten kantonalen 

Dienststellen, die Leistungserbringenden, die Organisationen und Ver-

bände der MmB sowie die befragten Vertreter/-innen der Wirtschaft. Sie 

alle nehmen im Bereich der Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung ei-

nen zentralen Handlungsbedarf wahr. Die Behindertenorganisationen 

übernehmen hier eine wichtige Rolle. Für die Akzeptanz der Gleichstel-

lung ist es aber massgeblich, dass neben den Behindertenorganisatio-

nen auch der Kanton eine aktive Rolle zur Schärfung des Bewusstseins 

und zum Abbau von Vorurteilen gegenüber MmB einnimmt und entspre-

chende Vorhaben der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft unterstützt. 

Weiter ist der Kanton selbst auf verschiedenen Ebenen in der Pflicht: 

Erstens als potentieller Arbeitgeber für MmB (siehe M3.5), zweitens se-

hen insbesondere die Betroffenen einen Handlungsbedarf bei den kanto-

nalen Angestellten im Kundenkontakt und der Kommunikation mit MmB 

und drittens sollten die Fachkräfte sowohl der kantonalen Verwaltung 

und verwaltungsnahen Organisationen als auch der Gemeinden hinsicht-

lich der Umsetzung der kantonalen Vorgaben kontinuierlich begleitet und 

unterstützt werden. Verschiedene Anstrengungen sind in der kantonalen 

Verwaltung bereits im Gang, diese erfolgen jedoch nicht im Rahmen ei-

nes Gesamtkonzepts.  

 D 6.5: Massnahmenansätze zur Wissensvermittlung und Sensibilisierung 

Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand (ge-

ring, mittel, 

hoch) 

Massnahmen aus den Kanto-

nen SODK Ost+ZH und ausge-

wählte weitere Beispiele 

Priorisierung 

M5.1 Sensibilisierung der kantonalen Verwal-

tung und Unterstützung der Gemeinden 

bei der Umsetzung der UN BRK: Die di-

versen Verwaltungszweige werden 

über ihre Rolle bei der Umsetzung der 

UN BRK informiert und sensibilisiert, 

damit die Zugänglichkeit für MmB in ih-

ren Politikfeldern verbessert wird (z.B. 

in allen Ämtern jährliche Impulstage, 

Schulungen, Weiterbildungen). Weiter 

braucht es eine Unterstützung der Ge-

meinden bei der Umsetzung der kanto-

nalen Regelungen (z.B. Unterstützung 

Aufbau eines Gemeindenetzwerks UN 

BRK), siehe auch M1.2. 

Verwaltung; die 

mit Sensibilisie-

rungs- und Ko-

ordinationsauf-

gaben beauf-

tragte Stelle 

(siehe M1.2) 

Mittel – ZH: Der Kanton organisiert 

diverse Fachtagungen und 

Sensibilisierungsveranstal-

tungen  

– ZH: Die kantonale Koordi-

nationsstelle unterstützt die 

Gemeinden des Kantons 

bei der Umsetzung der UN-

BRK, unter anderem mit 

Veranstaltungen wie Im-

pulstagen, Aktionsforen und 

Vertiefungsworkshops 

– AG, BE, Zusammenarbeit 

mit Sensability, www.sensa-

bility.ch 

Hohe Priorität 

gemäss Rück-

meldungen der 

Befragten 

M5.2 Unterstützung von MmB, Interessenor-

ganisationen und Wirtschaft bei der 

Sensibilisierungsarbeit und Bewusst-

seinsbildung in der Öffentlichkeit: Unter 

Einbezug der Interessenorganisationen 

und der Wirtschaft erstellt der Kanton 

eine Sensibilisierungsstrategie. Die 

Massnahmen sind gezielt für verschie-

dene Zielgruppen zu definieren (Akti-

onstage/Kampagnen/Aufzeigen von 

Good Practice bei Arbeitgeberverbän-

den; bei Leistungserbringenden, in Spi-

tälern, in Schulen usw.). 

Verwaltung; die 

mit Sensibilisie-

rungs- und Ko-

ordinationsauf-

gaben beauf-

tragte Stelle 

(siehe M1.2), 

unter Einbezug 

von Organisatio-

nen der Zivilge-

sellschaft, Wirt-

schaft 

Mittel, einzelne 

Massnahmen 

wie Aktionstage 

jedoch bereits 

schnell umsetz-

bar 

– ZH: Der Kanton erarbeitet 

eine Sensibilisierungsstrate-

gie 

– ZH: Das kantonale Sozial-

amt führt für die Städte und 

Gemeinden im Kanton Zü-

rich einen Impulstag zur 

Umsetzung der Behinder-

tenrechtskonvention durch  

– SG: Der Kanton plant eine 

Good-Practice-Webseite im 

Bereich MmB  

Hohe Priorität 

gemäss Rück-

meldungen der 

Befragten 

|  
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6.6 Aufbereitung von Daten und Statistik 

Gemäss UN BRK ist der Kanton verpflichtet, geeignete Informationen 

einschliesslich statistischer Angaben zur Durchführung der UN BRK zu 

sammeln und zu verbreiten. Im Kanton Graubünden werden für die An-

gebotsplanung quantitative Informationen aus den Leistungsaufträgen 

sowie den Daten des Sozialamtes (SOA), der Sozialversicherungsan-

stalt, des Amtes für Volksschule und Sport (AVS), des Amtes für Wirt-

schaft und Tourismus (AWT), des Bundesamtes für Sozialversicherun-

gen (BSV), des Bundesamtes für Statistik (BFS) und aus ergänzenden 

Umfragen beigezogen.  

Systematisch erhobene und frei zugängliche Angaben und Daten über 

die Lebenssituation von MmB sind jedoch nicht verfügbar. Dies betrifft 

nicht nur den Kanton Graubünden. Schweizweit fehlen grösstenteils 

grundlegende statistische Angaben und Daten sowie Informationen über 

die Verteilung und Repräsentation von Menschen mit Behinderung. 

 D 6.6: Massnahmenansätze zur Aufbereitung von Daten und Statistik 

Nr. Massnahmenansatz Akteure Aufwand 

(gering, 

mittel, 

hoch) 

Massnahmen aus den Kan-

tonen SODK Ost+ZH und 

ausgewählte weitere Bei-

spiele 

Priorisierung 

M6.1 Dokumentation bestehender Datenquellen und 

Identifizierung von Lücken: Der Kanton erstellt 

eine Dokumentation der bestehenden Datenquel-

len zur Lebenssituation von Menschen mit Behin-

derung, stellt Lücken bezüglich der Datenerhe-

bung fest und benennt Massnahmen, um diese 

zu schliessen. 

Verwaltung; die 

mit Sensibilisie-

rungs- und Koordi-

nationsaufgaben 

beauftragte Stelle 

(siehe M1.2) 

Gering  Geringe Prio-

rität gemäss 

Rückmeldun-

gen der Be-

fragten 

|  

6.7 Abschliessender Dank und Würdigung 

Bei der Erarbeitung des vorliegenden Berichts wurden unterschiedliche 

Perspektiven zur Beurteilung des Umsetzungsstands der UN BRK sowie 

des künftigen Handlungsbedarfs einbezogen. Verwaltungsmitarbeitende, 

Leistungserbringende, Wirtschaftsvertreter/-innen, Vertreter/-innen von 

Organisationen für MmB sowie die MmB selbst wurden gebeten, ihre 

Meinung einzubringen. Für diese Beteiligung möchte sich das Stu-

dienteam herzlich bedanken.  

Die Ergebnisse zeigen auf, dass im Kanton Graubünden in vielen Berei-

chen bereits vielfältige Aktivitäten für MmB umgesetzt werden. Im Ver-

gleich zu den übrigen Kantonen der SODK Ost+Zürich, positioniert sich 

der Kanton Graubünden mit seinen Rahmenbedingungen und Aktivitäten 

im oberen Mittelfeld. Der Kanton verfügt zum Beispiel über gute Ange-

bote im Bereich Wohnen (stationär, teilstationär, privat mit ambulanter 

Unterstützung), Arbeitsintegration (u.a. Integrationsarbeitsplätze, Job 

Coaches) und soziale/kulturelle Teilhabe, unternimmt seit Jahren wich-

tige Schritte hin zu einer inklusiven Schule/frühen Förderung und setzt 

sich für eine barrierefreie Bau- und Mobilitätsinfrastruktur ein. Diese be-

währten Aktivitäten gilt es, künftig weiterzuführen und dabei sicherzustel-

len, dass zentrale Angebote in allen Regionen des Kantons sprachadä-

quat zur Verfügung stehen.  
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Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse zeigen jedoch auch auf, dass die 

Umsetzung all dieser Aktivitäten nicht im Rahmen eines übergeordneten 

Konzepts und daher noch wenig koordiniert erfolgt. Anders als andere 

Kantone verfügt der Kanton Graubünden über kein Rahmengesetz und 

kein Leitbild zur Gleichstellung von MmB. Es gibt auch keine spezifische 

Stelle in der Verwaltung, die diese übergeordnete Klammerfunktion ein-

nimmt. Zudem fällt auf, dass viele Aktivitäten, die der Kanton Graubün-

den für die MmB erbringt, noch zu wenig sichtbar und zum Teil (inner-

halb und ausserhalb der Verwaltung) noch wenig bekannt sind. Insbe-

sondere im Austausch mit den MmB selbst wurde überdies offensichtlich, 

dass die Gesellschaft noch immer zu wenig für die konkreten Anliegen 

von MmB sensibilisiert ist. Berichtet wird von Diskriminierungserfahrun-

gen im Alltag, fehlender Geduld und fehlendem Respekt, Stereotypisie-

rung und Tabuisierung. 

Das Studienteam sieht daher gerade in der Koordinations- und Sensibili-

sierungsarbeit (innerhalb der Verwaltung und darüber hinaus) das 

grösste Potenzial, wie der Kanton Graubünden die Berücksichtigung der 

Anliegen von MmB und damit die Umsetzung der UN BRK in den nächs-

ten Jahren weiter vorantreiben kann. Hierzu braucht es zum einen eine 

kantonale Politik und Verwaltung, welche die Gleichstellung von MmB als 

Querschnittaufgabe versteht. Einen ersten Schritt in diese Richtung, 

wurde mit dem vorliegenden Projekt getätigt. Jedes Departement, jede 

Dienststelle und jede Abteilung muss sich verpflichtet fühlen, die Aufga-

ben in ihrem Zuständigkeitsbereich unter dem Aspekt der Anforderungen 

gemäss UN BRK zu begutachten und bei Bedarf Lösungen zu erarbei-

ten. Damit dies gelingen kann, braucht es zum andern eine Stelle, die 

verwaltungsintern die Interessen von MmB vertritt, die Durchsetzung der 

Anforderungen gemäss UN BRK ständig im Auge behält und diese vo-

rantreibt. Nur so wird es möglich sein, den im Rahmen dieser Studie fest-

gestellten Handlungsbedarf aufzunehmen, konkrete Massnahmen zu de-

finieren, zeitlich zu priorisieren und die Massnahmen schliesslich erfolg-

reich umzusetzen. 
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