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EINLEITUNG 

A Is ein im Westen lebender Muslim e. der sich ausfreiem Willen dafor entschieden hat, europiiischer Burger zu werden, beanspruche 

ich ouch unmissverstdndlich zug/eich politisch ein .. Citoyen"' zu sein und meine islamische kulturel/e ldentitdt beizubehalten. Dies 

rue iclt nach dem Vorbild von Heinrich Heine, der seinerzeit Deutscher werden wollte, ohne aujzuhoren, ein Jude zu sein, und 

de.1wegen von seinen dewschen Zeitgenossen vie/ gescltolten wurde. 

felt verstehe mich als Vennittler wul zugleich als Kultur-DolmetJCher und will dazu beitrag en, Zusammenhdnge verstdndlich zu 

machen. A is Nichr-Europiier will ich die europai.<chen Leser hemu.ifordern, ihre Euro-Arroganz zu iiberwinden und .1·ich uns 

Migranten z:u offnen. ohne dabei jedoch iltre europdisclte /demit at m verleugnen. 

\ 

(Bassam Tibi, ein in Damask us gcborcncr deutscher Professor an der Universitat Gtittingen, in scinem Buch .. Europa ohne ldentiUit? 

Die Krise der multikulturellen Gesellschaft") 

Die islamische Religion ist heute im globalisierten Europa eine viel diskutierte Religion 

geworden. In vielen europaischen Uindem sind Muslime mittlerweile die zweitgroBte 

Glaubengemeinschaft nach den Christen geworden. Die meisten der westeuropaischen 

Muslime sind eingewandert, oft aus der Armutsperipherie der Welt.2 Das stellt die 

Muslime und die Lander, in denen sie Ieben, vor neuen Herausforderungen. In Europa 

werden Muslime als die Angehorige einer anderen Kultur gesehen. 

In Deutschland lebten 2002 rund 3,2 Millionen Muslime in Deutschland.3 Die Muslime, 

die in Deutschland Ieben, kommen aus 41 Nationen, darunter die meisten aus der Ttirkei, 

gefolgt von Muslimen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus den arabischen Staaten und 

aus Slid -und Stidostasien. (Siehe Tabelle 1 ). Tatsachlich fangt die Geschichte des Islam 

in Deutschland jedoch erst mit den ,Gastarbeitem" an, die seit den sechziger J ahren in 

1 Citoyen ist ein Begriff der franzosischen Autklarung und der Gro13en Franzosischen Revolution; er 
bczieht sich auf den abstrakten, im Gegensatz zum BUrger der dcutschen Tradition. Ein Mensch gilt also 
ohne BerUcksichtigung der Religion, ethnischer Herkunft oder Hautfarbe als Citoyen, der Citoyen ist 
Mitglicd eines politischen Gemeinwesens. V gl. Bassam Tibi (1998): Europa ohne IdentiUit? Die Krise der 
multikulturellen Gesellschaft. S. 18. 
2 V gl. Bass am Tibi (1998): Europa ohne Identitat? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft. Mtinchen. 
S. 18. 
3 Vgl. Ursula Spuler-Stegemann (200Z): Muslime in Deutschland. Freiburg. S. 14 
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die damalige Bundesrepublik geholt worden waren. Bis 1972 waren 89% der damaligen 

Migranten Manner. 

Es gibt viele Angste und Ressentiments gegeniiber der islamischen Religion, auch wenn 

sie im Vergleich zu den zwei groBten Glaubengemeinschaften, d.h. Katholische- und 

Protestantische Konfessionen immer noch eine kleine Glaubengemeinschaft darstellt.4 In 

Deutschland sind Spatestens nach dem 11. September 2001 die Muslime und ihre 

Organisationen zunehmend in den Generalverdacht politischer UnzuverHi.ssigkeit 

geraten.5 Da die islamische Religionsgemeinschaft in Deutschland immer noch eine 

Minderheit ist, besitzt die christliche Mehrheit wenig und oftmals falsche Kenntnisse. 

Dies fiihrt oft zu Missverstandnisse. Yasemin Karakasoglu auBert sich zur allgemeinen 

Situation der islamischen Religion folgenderweise: 

Viele Wissenschaftler vertreten heute sich die Ansicht, dass die Unkenntnis von der Entwicklung 

des Islam in der Moderne, seiner Heterogenitat in kulturell so unterschiedlichen Staaten der 

islamischen Welt wie Malaysia und Saudi-Arabia, sowie nahezu atavistische Angste vor einer 

islamischen Bedrohung des Abendlandes u.a dazu gefiihrt haben, dass der Islam heute an die 

Stelle des Feindbildes ,Kommunismus" getreten ist.6 

Personen mit tiirkischer Staatsangehorigkeit bzw. Angehorige der muslimischen Religion 

bilden zudem die groBte Auslandergruppe in der Bundesrepublik. Auch wenn ca. 89% 

der in Deutschland lebenden Muslime aus der Ti.irkei kommen, unterscheiden sie sich 

sehr im Bezug auf ihre Haltungen zu Religion,7 wie man am Beispiel der tiirkischen 

Sunniten und Alleviten sehen kann. 8 

4 Vgl. Yasemin Karakasoglu ( 1997): Tiirkische Muslime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S.8. 
Es gibt ca. 30 Mio. Katholiken und ca. 35 Mio. Protestanten in Deutschland. 

5 In der Zeit 29.09.2003 bis 29.09.2004 haben insgesamt 65 Parlamentsdebatten in der Bundes Republik 
stattgefunden, von denen in 44 Debatten die Themen wie ,Islam", ,,Muslime", ,Kopftuch", ,Leitkultur", 
,Migration" diskutiert werden. Vgl. Dirk Halm: Zur Wahrnehmung des Islams und zur sozio-kulturellen 
Teilhabe der Muslime in Deutschland, http://www.zft-online.de/UserFiles/File/Endbericht.pdt: (letzte 
Abfrage am 14.Juni 2007). Vgl. auch Werner Schiffauer: Im Zweifel gegen den Muslim. Die Zeit am 
04.04.2007. Auch im Internet unter: http://www.zeit.de/200711 5/Integration, (letzte Abfrage am 14. Juni 
2007). 
6 Yasemin Karakasoglu (1997): Tiirkische Muslime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S. 51 
Siehc auch Tezcan, Levent und Monika Wohlrab-Sahr (2007): Konfliktfeld Islam in Europa. S. 9-18. In 
ihrem Essay sprechen Tezcan und Wohlrab- Sahr davon, dass als Folge der Globalisierung anstelle einer 
hegemonialen Moderne nun multiple Visionen von Modernitat aufgetaucht haben. 
7 Vgl. Yasemin Karakasoglu (1997): Tiirkische Muslime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S.8. 
8 V gl. Spuler-Stegemann (2002): Muslime in Deutschland. Freiburg. S. 31-45. 
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' 
Die Ttirken kamen nach Deutschland vor allem in der zweiten Ha1fte des 20. Jahrhundert 

als ,Gastarbeiter". Weit tiber die Halfte der Ttirken lebt schon seit mindestens zehn 

Jahren in der Bunde·srepublik. In der Wahrnehmung der Deutschen unterscheiden sich 

Ttirken sehr deutlich von Deutschen. 9 

1.1 Ziel der vorliegenden Arbeit 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, zunachsteinmal die wichtigen Forschungsaspekten zum 

Thema ,Tiirken und tiirkischen Jugendlichen in Deutschland" anhand von bisherigen 

wissenschaftlichen Arbeiten mit besonderer Berticksichtigung der Integrationsfrage der 

tiirkischen Migranten zu ~eschreiben, und zweitens anhand von einer empirischen 

Untersuchung, die soziale Situationen, ideo1ogische qrientierungen und schlieBlich die 

Haltungen der muslimischen Jugendliche ttirkischer Herkunft, und deren EinfluB auf ihre 

Eingliderungsbereitschaft zu untersuchen. 

Die Zielgruppe fur die empirische Arbeit sind- die ttirkischen Jugendlichen, im Alter von 

15 bis 25, die zur muslimischen Religion gehoren, und die entweder in der 

Bundesrepublik Republik geboren und aufgewachsen sind oder die seit mehr als 10 

Jahren in der Bundesrepublik gelebt haben. 

Das zentrale Interesse dieser Arbeit liegt m der Untersuchung der Einstellungen, 

Befindlichkeiten und Wahmehmungen der muslimischen Jugendliche ttirkischer 

Herkunft, und damit der Untersuchung ihrer Eingliederungsbereitschaft. Hier muss es 

betont werten, dass eine Studie tiber den Eingliederungsprozess von Minoritaten, 

besonders der grossen Gruppe der Arbeitsmigranten, z.B. die Ttirken eme grosse 

Bedeutung hat. Denn die Eingliederungsprozess der grossen Migrantengruppe hat eine 

Wirkung fur die ganze Gesellschaft. 

9 So werden auf Fragen nach U nterschieden im Lebensstil zu den Deutsch en von den B efragten des 
.:\LLBUS 1996 (Ailgemeinen Bevolkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) den in Deutschland 
lebenden Ttirken deutlich groBcre Unterschiede zugesprochen als Italienem, Aussiedlem oder Juden in 
Deutsch land. In: http://www .ges is .org/dauerbeobachtun g1 All bus/documents/pd(~/96 08 .pdf, (letzte 
Abfrage am 6. Mai 07). ' -
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Kapitelaufbau: 

Die vorliegende Arbeit ist in drei Kapiteln aufgeteilt. 

Das erste Kapitel diskutiert die theoretischen Ansatze in der Migrationsforschung. Der 

zwcite Teil des Kapitels beinhaltet die integrationsbezogenen Aspekte auf diesem Gebiet. 

Im Lichte dieser Diskussion wird der Versuch untemommen, die Themen der 

Migrationsforschung im Allgemeinen darzustellen mit besonder Beriicksichtigung der 

deutschen Migrationsfo'rschung. 

Die Probleme der Tiirken und tiirkischen Jugendlichen in Deutschland sind 

mittelereweile in den Mittelpunkt der migrantensoziologischen Uberlegung geriickt. Eine 

standig wachsende Zahl der wissenschaftlichen, padagogischen und joumalistischen 

Publikationen sind ein Zeichen dafur. Deshalb wird im zweiten Kapitel versucht, die 

bisher wichtigsten Migrationforschungseinrichtungen zunachst einmal zum Thema 

,Tiirken in Deutschland" und dann zum Thema ,tiirkischen Jugendlichen" in 

Deutschland darzustellen. 

Im dritten Kapitel haben wir zunachst die Methode unserer empirischen Untersuchung 

tiber muslimische Jugendlichen tiirkischer Herkunft beschrieben, und der zweite Teil 

dieses Kapitels stellt die Ergebnisse dieser Untersuchung analytisch dar. 

4 



Tabelle 0.1: Die Auslander in Deutschland aus Nationen mit hauptsachlich 
muslimischer Bevo~erung im Jahre 2002. 

Land Anzahl Manner Frauen % 

Die Ttirkei 1,912,169 1,032,296 879,873 26,10 

Bosnien 163,807 85,122 781.685 2 

Herzegowina 

Iran 88,711 44,751 43,928 1,2 

Marokko . 79,838 48,206. 31,632 1,1 

Afghanistan 69,016 38,193 30,823 0.9 

Lib anon 47,827 28,245 19.582 0,7 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2003 
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Zentrale Fragestellungen: 

Jugend als ein soziologischer Begriff hat kaum eine einheitliche Definition. Man kann 

nur pauschal von Jug end als eine Lebensphase sprechen, die sich einerseits von Kindheit, 

und andererseits von Erwachsenheit unterscheidet. Berufseintritt und Heirat sind 

wichtige Ereignisse, die den sozialen Ubergang zwischen Jugend und Erwachsenheit 

markieren. 

·Neidhardt (1970) auBert sich folgendermaBen zum Begriff: ,in Abgrenzung gegeniiber 

Kindem und Erwachsenen lassen sich Jugendliche als diejenigen definieren, welche mit 

der Pubertiit die biologische Geschlechtsreife erreicht haben, ohne mit Heirat und 

Berufsfindung in den Besitz der allgemeinen Rechte und Pfiichten gekommen zu sein" .10 

Jugend stellt eine gesellschaftlich arrangierte Ubergangsphase, indem einerseits die 

Merkmale der Gesarntheit der Gesellschaftsmitglieder gibt, aber andererseits ist sie 

aufgrund der noch nicht vollzogenen Berufswahl und Heirat noch nicht ein vollstandiges 

Gesellschaftsmitglied. Damit stellt sie ein Phanomen des ,Seins" sowie einen Prozess des 

,Werdens" dar. 

Im Kontext von tiirkischen Jugendlichen ist die Frage der Integrationsbereitschaft eine 

wichtige · Untersuchungsfrage. Die Mehrheit der ttirkischen Jugendlichen ist in 

Deutschland geboren und aufgewachsen. Diese Jugendlichen haben auch wie die 

Deutschen deutsche Schulen besucht. Wie ist ihre schulische Leistung? Welche 

Einstellungen haben sie? Welche Schwierigkeiten haben sie in ihrem Leben in 

Deutschland? Sind sie zufrieden mit ihrem Leben in Deutschland? Sehen sie ihre Zukunft 

in Deutschland oder haben sie auch den Wunsch irgendwann in die Ttirkei 

zurtickzukehren? Diese sind die Fragen, die in der vorliegenden Untersuchung einmal 

anhand von Literatur und dann mit der Befragung naher betrachtet werden. Wir gehen 

davon aus, dass durch diese Fragen wir ein Bild von Integrationsbereitschaft der 

tlirkischen Jugendlichen bekommen konnen. 

1° Friedheim Neidhardt e.a. (Hrsg.)(l970): Jugend im Spektrum der Wissenschaften. Beitrage zur Theorie 
der Wissenschaften. Miinchen. S.l3. 
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Zur Methodik der empirischen Arbeit 

Die vorliegende Untersuchung versucht auf dem Hintergrund einer schriftlichen 

Befragung mit Jugendlichen tiirkischer Herkunft wichtige Instanzen ihrer soziale Lage, 

ihrcr ideologischen Orientierungen und Sichtweise sowie ihre Beziehung zu anderen 

Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen und so einen Beitrag zur 

. empirischen Forschung der Integrationsbreitschaft unter tiirkischen Migranten im 

allgemeinen und tiirkischen Jugendlichen im besonderen zu leisten. Aber gleichzeitig ist 

es zuzugeben, dass aufgrund der kleinen Stichprobe diese Arbeit keinen Anspruch auf 

Repriisentati vWit im statistischen Sinne erhebt. 1 1 

Das Erhebungsverfahren basiert auf strukturiert~ Interview mit Hilfe von schriftlichen 

Fragebogen. Von allen Interviews wurden solche aus. der Stichprobe aussortiert, die 

Jugendliche tiirkischer Herkunft mit einer anderen Religionszugehorigkeit als Islam 

ausweisen. Damit ist sichergestellt, dass nur muslimische Jugendliche der tiirkischen 

Herkunft Gegenstand der Studie sind. Alle Befragungen wurden face-to.face (keine 

telefonische Befragung) durchgefiihrt. 

11 Es wurden insgesamt I 50 Fragebogen verteilt und lediglich 5 1-ausgefullten Fragebogen zur 
Datenerhebung benutzt. Wegen der knappen Zeit und der finanziellen Beschrankung wares eine 
reprasentative Stichprobe nicht moglich. 
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Zur Relevanz der Thematik 

Die Entscheidung muslimische Jugendliche tiirkischer Jugend zu erforschen ist erstens 

auf die Oberlegung zuriickzufuhren, dass sie die groBte Gruppe von AusUindem in der 

Bundesrepublik Deutschland ist. Zweitens tiberwiegen in Medien und Offentlichkeit 

Negativbilder von Migranten-Ghettos oder Berichte tiber die schlechten schulischen · 

Leistungen tiirkischer Kinder. Daher ist es wichtig zu untersuchen, ob diese Berichte 

auch einen sozial-wissenschaftlichen Anspruch haben .. 

Drittens wird behauptet, dass die Muslime eine homogene Gruppe seien, infolgedessen 

werden sie im weiten Kontext der Negativbilder und der Perspektive des Terrorismus und 

mit tibemationaler Verbundenheit gesehen. Daher ist es interessant, die Selbstbilder der 

ttirkischen Jugend zu untersuchen. Viertens wird sehr oft tiber die sogenannten 

Parallelgesellschaften der Migranten berichtet. Die Frage, ob und wenn iiberhaupt, dann 

in wieweit solche Berichte eine faktische Grunlage haben, ist eine wichtige Frage. 

In der Bundesrepublik Deutschland lebten 1997 ca. I ,4 Millionen Kinder und 

Jugendliche mit ausHindischer Herkunft. Ca. 80% dieser Kinder sind in Deutschland 

geboren oder aufgewachsen. 12 Die tiirkische Wohnbevolkerung in der Bundesrepublik 

Deutschland zeichnet sich durch.relativ junge Alterstruktur aus. 13 

Es ist wichtig hier zu erwahnen, dass das neue seit dem 1. Januar 2000 giiltige 

Einbtirgerungsgesetz i1eben dem Recht der Abstammung Gus sanguini) auch das Recht 

des Bodens Gus soli) anerkennt. Danach hat jeder in Deutschland geborene Mensch, 

unabhangig von der Staatsangehorigkeit der Eltem, einen Anspruch auf die deutsche 

Staatsbiirgerschaft, wenn ein Eltemteil seit mindestens acht J ahren in Deutschland lebt. 14 

12 V gl. Tarek Badawia(2002): . .Der Dritte Stuhl". Eine Grounded Theory-Studie zum kreativen Umgang 
bildungserfolgreicher Immigrantenjugendlicher mit kultureller Differenz. Frankfurt a.M. 
13 V gl. Faruk Sen ( 1994 ): Ttirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Mtinchen. S. 27 
Nach der Ergebnisse von Mikrozensus 2005 vom Statistischen Bundesamt ist die Bevolkerung mit 
Migrationshintergrund jlinger als die Bevolkerung ohne Migrationshintergrund. In der Altersgruppe der 
unter 5-jahrigen Kinder gehort Jeder dritte Einwohner zu Bevolkerung mit Migrationshintergrund. 
1
'
1 Falls die Kinder zugleich auch die aiJsHindische Staatsangehorigkeit der Eltern erwerben, mUssen sie sich 

nach Erreichen der Volljahrigkcit bis zum 23. Lebensjahr fUr cine Staatsangehorigkeit entscheiden. 
Wenn sic die ausliindische Staatsangehorigkeit behalten wollen, verlieren sic dann die deutsche 
Staatsangehorigkeit. Die Einbtirgerung wurde auch erleichtert. Auslander haben unter bestimmten 
Voraussetzungen nach acht (frliher nach 15) Jahren einen Anspruch aufEinbtirgerung. 
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1, 
. ! 

Das neue Gestz eroffnete fiir die zweite- und dritte Generation der Einwanderungsgruppe 

einen Weg zum deutschen Pass. Im Jahre 2000 erwarben zwischen 80 000 und 100 000 

Tiirken die deutsche Staatsangehorigkeit.15 

Die Beriicksichtigung der Wertevorstellungen und Einstellungen der tiirkischen 

Jugendlichen spielt eine wichtige Rolle fiir ein zukiinftig tolerantes Zusammenleben in 

Deutschland, denn diese Jugendlichen von heute werden die Dialogpartner von morgen 

sein. Wichtig ist zu bedenken, dass sich ein groBer Teil der in Deutschland geborenen 

Tiirken fiir die deutsche Staatsangehorigkeit interessiert. Dass heiBt, es wird damit zu 

rechnen sein, dass die Gruppe der deutschen Muslime tiirkischer Herkunft in Zukunft 

ansteigen wird. In diesem Zusammenhang wird die Frage der Integration zunehmend 

wichtiger. 

15 Bcauftragte der Bundesregierung fur Auslanderfragen: Daten und Fakten zur Auslandersituation. 20. 
Auflage, Februar 2002. 
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KAPITEL I 

,MIGRATION" UND THEORETISCHE ANSATZE ZUR 

MIGRATIONSFORSCHUNG 

Jeder Forrschrirr in der Kultur begi11111 sozusagen mit einer neuen Peri ode der Wandenmg. 

(Karl BUcher in seinem Werk ,Industrial Evolution") 

Die Enrdeckung, doss die Dinge in einer neuen Umgebung ganz ander.1· au.uehen, aL1· man dies sich noch zu Hause vorgestellr harre, 

isr hiiuJig die erste Erschiitterung des Vertrauens des Fremden in die Giiltigkeit seines habituellen .. Denken.l'-wie-iiblich". Nicht nur 

das Bild, das der Fremde von den Kultur- und Zil•i/i.mtionsmu.ftem der Gruppe. welcher er sich niihert, mitbrachte. sondem ouch das 

ganze bisher unbe,jrag1e Auslegungsschema, das ilun in seiner Heimatgruppe geliii!/it: war. wird durchgestrichen. 

(Alfred Schiltz in seinem bertihmten Essay ,Dcr Fremde") 

1.1 Migration: Eine historische Gegebenheit 

1.1.1 Definition der Migration 

1.1.2 Migrationsforschung: Ein geschichtlicher Ri.ickblick 

1.2 Theoretische Ansatze zur Migrationsforschung 

1.2.1 Allgemeine Ansatze zur Migrationsforschung 

1.2.2 Uberlegungen zur Integrationsfrage der Migranten 

1.1 Migration: Eine historische Gegebenheit 

Menschen bleiben selten lebenslang an einem Ort, wo s1e geboren sind. Sie sind m 

Bewegung und stl:indig auf der Suche nach neuen und besseren Lebensbedingungen und 

Lebensoptionen. 1 Die menschliche Zivilisation ist dabei das Ergebnis von Kontakt und 

1 
Nach der Angabe von IOM (International Organization for Migration) Ieben weltweit mehr als 150 

Millionen Menschen in einem Land, das nicht ihr urspri.ingliches Heimatland ist. Allein in der 
Bundesrepublik Deutschland Ieben nach dem statistischen Bundesamt 7,3 Millionen Auslander und 8 
Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund. 
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Kommunikation der Menschen, die llll Zuge der historischen Migrationsbewegungen 

zusammenkamen. 

Migrationsbewegungen von Menschen sind in allen Zeiten zu beobachten. Sie sind die 

festen Bestandteile der Kulturgeschichte der Menschheit. Thre Formen haben sich im 

Laufe der Zeit kontinuierlich verandert mit den Veranderungen der soziokulturellen und 

materiellen Lebensbedingungen der Menschen (Han 2000). Der haufigste Grund der 

Wanderung ist Verbesserung der Lebenschancen. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es 

transatlantische Massenauswanderung der Europaer nach Nordamerika. Zum Beispiel 

wanderten zwischen 1820 und 1930 etwa 5,9 Mio. Deutsche in die USA aus 2 

Aber nicht jede Wanderung ist eine freiwilige Wanderung. Die unfreiwillige 

Massenwanderung der Aibeitskrafte aus Afrika (z.B. Skla~enhandel im 17. und 18. 

Jahrhundert) nach Nordamerika, aus dem indischen Subkontinent (die Migration der 

,indentured worker") in die Kolonialgebiete sind einige der viel besprochenen Beispiele 

der unfreiwiligen Migrationbewegung. 

Urn unsere Diskussion gut einordnen zu konnen, sind erne klare Definitionen von 

Begriffen Migration, Migrant etc. Sehr wichtig. 

1.1.1 Definition der Migration 

Der Begriff der Migration stammt von dem lateinischen Wort ,migrare bzw. Migratio 

(wandem, wegziehen)" ab3
. Das lateinische Wort emigro bedeutet auswandem 

(Auswanderer), und immigro bedeutet einwandem (Einwanderer). In den 
I 

Sozialwissenschaften werden unter dem Begriff der Migration allgemein solche 

Bewegungen von Personen und Personengruppen im Raum verstanden, die einen 

dauerhaften Wohnortwechsel bedingen. Im ,Dictionary of Sociology" definiert William 

P. Scott die Begriffe Migration und Migrant folgendermaBen: 

, 
~ Dicsc Massenauswanderung von Deutschen hatte ihrc Ursachen u.a in dcr bedri.ickenden Armut und Not 
im gesamten biiurlich-handwerklichen Bereich, die durch die Oberbevolkerung verursacht wurde. Vgl. 
Petrus Han (2000): Soziologie der Migration. Stuttgart. S. 18 
3 Vgl. Duden Deutsches Universalworterbuch. 6. Autlage. Mannheim. 2007. S. 1142 
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Migration is a relatively pennanent movement of a person or population across a political boundary to a 

new residential area or community. Migrant is a person who changes his place of residence and in so doing 

crosses a political boundary and settles in a new political area such as a state or a nation. 4 

Nach Scotts Definition ist der Wechsel der politeschen Grenze zusammen mit 

Wohnortwechsel eine wichtige Bedingung fiir Migrantenstatus. Umztige innerhalb 

derselben Gemeinde werden nicht als Wanderung angesehen, auch nicht das Reisen, denn 

der Reisende hat die Absicht an seinen alten Wohnort zurtickzukehren, wogegen ein 

Migrant einen neuen Wohnort hat.5 

Nach der deutschen Soziologin Ursula MehrHinder, wenn Menschen freiwillig, d.h. ohne 

ZwangsmaBnahmen ihrer I-Ierkunftsgesellschaft verlassen und in eine andere Gesellschaft 
\ 

zum Zweck der Arbeitsaufnahme wandem, werden dafiir vor allem okonomische Grtinde 

ausschlaggebend sein.6 

1.1.2 Migrationsforschung: Ein geschichtlichcr Riickblick 

Im Gegensatz zu der Iangen Geschichte der Migrationsbewegungen beginnt die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phanomen der Migration erst seit den 

20er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA.7 Die Disziplin, Migrationsoziologie, hat 

meistens in dem groBten Einwanderungsland, den USA. und in den anglophonen 

Einwanderungslandern ihre theoretische und empirische Akzentuierung und 

Fortentwicklung erfahren. In der Bundesrepublik beginnt erst in den 80er Jahren durch 

Soziologen die Rezeption der Migrationforschung aus den USA und anderen 

"klassischen" Einwanderungslandem (Esser 1980, Heckmann 1981, Han 2000). 

Aucrenheimer kommentiert diese Situation der Migrationsforschung bzw. 

Auslanderpadagogik folgendermaBen: 

·' William P. Scott ( 1999): Dictionary of Sociology. New Delhi. S. 257. 
' V gl. Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny ( 1970): ,Migration- Ein Beitrag zu einer soziologischen 
Erklarung·'. Stuttgart. S. 51. 
6 Ursula Mehrlander( 1987): AusHinderforschung 1965 bis 1980. Fragestellungen, theoretiche Ansiitze, 
empirische Ergebnisse. Bonn. S. 30 
7 

Die Migrationsoziologie bildete in den 20er Jahren einen Schwerpunkt der Soziologie in den lJSAmit 
den ersten systematischen soziologischen Migrationforschung an der Universillit Chicago. V gl. Petrus Han 
(2000): Soziologic der Migration. Stuttgart. S. 6 
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Die 80er Jahre sind gesellschaftlich durch die beginnende Marginalisierung der in dem Lande 
. ' 

geholten Arbeiter und ihrer Familien gekennzeichnet. Sie wurden die ersten Opfer der Krise der 

fordistichen Produktionsweise, d.h. sie und vor allem ihre Kinder waren verstiirkt von 

Arbeitslosigkeit betroffen. Sie konzentrierten sich teils freiwillig, teils durch den 
l 

Wohnungsmarkt gezwungen, oft auch in betriebseigenen Siedlungen angesiedelt- in eigenen 

Wohnviertel. "AusHinderfeindlichkeit" wurde registriert, gefOrdert durch politische MaBnahmen 

wie die Rtickkehrfdrderung und durch PolitikeriiuBerungen. Gegen Ende der 80er Jahre wurde 

der Rechtextremismus unter Jugendlichen zum Gegenstand wissenschaftlicher 

Untersuchungen. 8 

Die Migrationsforschung lieferte Kategorien und Paradigmen nicht nur fur die 

soziologische Forschung. Spater kam die Rezeption der angelsachsischen 

Rassismusforschung hinzu, die jedoc~ erst in den 90er Jahren breitere Resonanz fand. 

Die erziehungswissenschaftliche Forschung konzentrierte sich auf die Bewertung 

schulischer Integrationmassnahmen und daneben auf die Untersuchung der 

Orienterungsmuster von Migrantenjugendlichen. 

Die 90er Jahre bringen nicht nur mit den uniibersehb~r verstarkten Rechtsextremismus

Te zen ndender Aussiedler- und Fliichtlingsproblematik neue Themen mit sich. 

Bemerkenswerter ist der Perspektivenwechsel auf die Institutionen und ihr 

lntegrationspotential. Institutionenanalysen wurden vor allem in Bereich Schule und 

Sozialarbeit durchgefiihrt. 

Eine bemerkenswerte Wende vollzog sich m den 90er J ahren noch insofem, als nun 

Migantenfamilien, Migrationskinder und -jugendliche sowie deren 

Bildungsbe(nach)teiligung zum Gegenstand der allgemeinen Familien-, Jugend-, und 

Schulforschung wurden. 

Die Leitmotive und zentrale Kategorien Interkultureller Padagogik sind die Gleichheit 

dcr -Sozialchancen und Partizipationsmoglichkeiten und die Anerkennung von 

Yerschicdenheit. (Auernheimer 2003). 

8 Auerenheimer, Georg (2004): Drei Jahrzehnte Interkulturelle Piidagogik - eine Bilanz. In: Karkassoglu, 
Yasemin; Lueddecke, Julian (Hrsg.): Migrationforschung und interkulturelle Piidagogik. S.l9 
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THEORETISCHE ANSATZE DER MIGRATIONSFORSCHUNG 

1.2.1 Uberblick tiber Theorien der Migrationsforschung 

Es gibt viele Theorien der Migration, die die Griinde der menschlichet;J. W ande~ngen zu 

erklaren versuchen. Zum Beispiel Distanz- und Gravitationsmodelle von W. J. Reilly, 

Push- und- Pull Modell etc. Diese Theorien mit vielen anderen Theorien sind ein 

Bestandteil der Huinangeographie.9 Aber wir konzentrieren uns auf Theorien, die 

versuchen, die Wirkung der Wanderung auf die Migranten zu erkUiren. 
I / 

Das Generationen-Sequenzmodell von H.G. Duncan gliedert sich m drei 

Generationensequenzen der Assimilation: 10 

1 . Generation-

Die Mehrheit der ersten Generation der Einwanderer passt sich nur im 

wirtschaftlichen und sozialen Bereich des Aufnahmelandes an und versucht durch 

Kontakte mit seinen ethnischen Gruppen- und Institutionsbildungen ihre 

Herkunftskultur zu bewahren, urn dadurch ihre psychische Sicherheit und 

Geborgenheit zu erhalten. Diese partielle Eingliederung ist auch dadurch verursacht, 
' ' 

dass zum Zeitpunkt der Migration die Sozialisation bereits abgeschlossen ist. 

2. Generation 

Die zweite Generation versucht in der Familie die Herkunftskultur ihrer Eltern zu 

bewahren, wahrend sic sich in Schule und Beruf die Kultur des Aufnahmelandes 

aneignet, so dass sie in zwei Kulturen mit gemischten Wertstandards lebt. 

3. Generation 

9 For eine ausfuhrliche Einleitung in solche Theorien siehe- H. R. Jones (1981 ): A Geography of 
Population. London. 
10 Zitiert nach Petrus Han (2000): Soziologie der Migration. Stuttgart. S. 22-23 
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Die dritte Generation gibt die Herkunftskultur ihrer Eltem auf und assimiliert sich 

ganzlich in die ,core culture" des Aufnahmelandes, so dass interethnische Mischehen 

normal werden. 

' 

Dieses Sequenzmodell erklart jedoch nicht, wie, wann und unter welchen Bedingungen 

sich der Ubergang von einer Phase zur nachsten vollzieht. 

Im Gegensatz zu dem Sequenzmodell von Duncan vertreten Robert Park und Ernest 

W. Burgess in ihrem urn 1920 entwickelten Modell des ,race-relation cycle" die These, 

dass jedes Mal, wenn zwei oder mehrere ethnische Gruppen durch Migration in einem 

Gebiet zusammenkommen, urn dort zusammenzuleben, sie folgende fiinf zyklische 

Phasen durchlaufen. 11 

1. ,Contact" Phase: Ethnische Gruppen, die durch Migration in einem Gebiet 

zusammenkommen, versuchen im Regelfall friedliche Kontakte untereinander 

aufzunehmen. 

2. ,Competition" Phase: Sie treten in Wettbewerb urn die knappen Ressourcen, wie 

ArbeitspUitze, Wohnungen, KindergartenpHitze usw. 

3. ,Conflict" Phase: Als Folge des Wettbewerbs treten Diskriminierungen, 

Auseinandersetzungen und AufsUinde auf. 

4. ,Accomodation" Phase: die ethnischen Gruppen arrangieren sich zu emem 

,modus vivendi", indem sie jeweils fiir ihre Gruppe berufliche Nischen suchen, 

sich in gesonderte Gebiete zuriickzuziehen und sich mit ihrem jeweiligen sozialen 

Status begni.igen. 

5. ,Assimilation" Phase: Durch die interethnischen Vermischungen verschwinden 

die ethnischen Unterschiede. An deren Stelle entsteht eine vollig neue 

Gesamtgruppe, in der ethnische Unterschiede nicht mehr erkennbar sind. 

11 Zitiert nach Petrus Han (2000): Sozio Iogie der Migration. Stuttgart. S. 25-26 
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Laut den Kritikem ist das Zyklenmodell der Assimilation von Park und Burgess 

empirisch nicht haltbar, weil sich interethnischen Beziehungen keineswegs immer 

progressiv in Richtung auf Assimilation entwickeln mtissen. Sie konnen auch in 

dauerhafte Konflikte, Unterordnung oder sogar in die Eliminierung ethnischer Gruppen 

einmtinden. Zweitens, dass die ethnischen Unterschiede mit der Erreichung der 

Assimilationsphase vollig aufgehoben werden, ist besonders Seiten des kulturellen 

Pluralismus unakzeptabel. 

In den 60er J ahren gab es weitere Migrationforschung, indem man zunehmend neue 

fragen der Gruppenzugehorigkeit, Sozialisation, Rollenerwartung, psychischen 

Anpassung und ,community relations" der Migranten stellte. 

Nach dem bisherigen Uberblick tiber Anfangen und Entwicklungen der 

Migrationsforschung werden die soziologischen Migrationstheorien von Hans-joachim 

Hoffmann-Nowotny und Hartmut Esser aus dem deutschsprachigen Raum gewahlt, denn 

sie gehen am ausfiihrlichsten auf die migrationsoziologischen Fragen ein, und versuchen, 

eine a~lgemeine soziologische Theorie der Integration von Migranten zu entwickeln. 

1.2.1.1 Migrationstheoric von Hoffmann-Nowotny 

Der Ausgangspunkt der Theorie von Hoffmann-Nowotny ist die Existenz ,struktureller 

und anomischer Spannungen" im Rahmen sozietaler System. Diese Theorie geht u.a. von 

den Postulaten aus, dass Macht und Prestige als zentrale Dimensionen sozietaler Systeme 

sind, und dass in sozietalen Systemen ein Konsens tiber die zentralen Werte sowi,e eine 

Tendenz der Angleichung von Macht an Prestige besteht. 12 

La~1t ihm ist Migration eine Form Mobilitat, die der Migrant als Instrument zur 

Veranderung seiner Position auf Statuslinien einsetze, urn die strukturellen Spannungen, 

denen er in einem sozietalen System ausgesetzt ist, auszugleichen. Die Migration ist 

damit cine Form der geographischen Mobilitat, die der Migrant als geeignete Moglichkeit 

1 ~ Hoffmann-Nowotny ( 1970): Ein Beitrag zu einer soziologischen Erklaerung. Stuttgart. S. 26-29 
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fiir die Losung seiner strukturellen Spannungen in Betracht zieht. Der einzelne strebt 

dabei nach einer positiven Veranderung seiner Position auf der Statuslinie. 

Im Kontext von Eingliederungsproblemen der Migranten unterscheidet Hoffmann
' Nowotny zwischen einem strukturellen und einem kulturellen Aspekt. Damit 

unterscheidet er seine Theorie von der Milton M. Gordons, der zwischen ,structural 

·assimilation" und ,behavioral assimilation" differenziert. Aber Hoffmann-Nowotny 

benutzt den Begriff ,Integration" fur den strukturellen und den Begriff ,Assimilation" fur 

den kulturellen Bereich. Seine Theorie ist besonders wichtig im Kontext der Eingliderung 

der Arbeitsmigranten, in seiner Theorie geht er davon aus, dass die Arbeitsmigranten 

wegen ihrer gesellschaftlichen Marginalitat nicht einfach cine bestimmte Position in der 

Aufnahmegesellschaft erreichen konnen. Damit stellen sich zwei Fragen, einmal, ob die 

aufnehmende Gesellschaft iiberhaupt die zentralen S.tatuslinien fiir Migranten offnet, und 

zweitens, wie die aufnehmende Gesellschaft auf die kulturetle Andersartigkeit der 

Migranten reagiert. Das stellt zwei grundligende Postulate von Hoffmann-Nowotny dar, 

Assimilation soll als Partizipation der Migranten in kulturellen Bereichen, und 

Integration als Partizipation der Migranten in gesellschaftlichen Bereichen verstanden 
\ 

werden. · 

1.2.1.2. Migrationstheorie von Hartmut Esser 

Hm1mut Esser versucht ,,handlungstheoretisch-individualistische" Ansatze und 

empirische Ergebnisse der Migrationsforschungen zu interpretieren, zu ordnen und zu 

integrieren. 13 Er geht davon aus, dass Migration die Desozialisierung der Migranten 

beinhaltet, die zur Marginalitat und zum Zusammenbruch der ,relativ natiirlichen 

Weltanschauung" fiihrt. 14 Die Migranten miissen daher ihre Beziehungen zum kulturellen 

und sozialen System ihrer Aufnahmegesellschaft insgesamt neu strukturieren und 

aufbauen, urn dort individuelle Ziele erreichen zu konnen. 

13 Hartmut Esser (1980): Aspekte der Wanderungssoziologie. Darmstadt. S. 16 
11 Ebcnda. S .I 07 
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Esser analysiert die Gesamtheit der Beziehung der hnmigranten zum System der 

Aufnahmegesellschaft unter drei zentralen Teilaspekten der Eingliederung: 

Akkulturation, Integration und Assimilation. 

1. Akkulturation 

Akkulturation ist ein Prozess der Angleichung, der im kognitiven Bereich als 

Lemprozess stattfindet, in dessen Verlauf Personen oder Gruppen von Personen 

kulturelle Orienterungsmuster, Eigenschaften und Verhaltenweisen in den 

institutionalisierten Teilbereicht}n derAufnahmegesellschaft iibemehmen. 

2. Assimilation 

Assimilation ist ein ,Zustand der Ahnlichkeit" in Handlungsweisen, Orientierungen 

und interaktiven Verflechtungen zum Aufnahmesystem. Assimilation ist dabei der 

Zustand der Ahnlichkeit · einer Person relativ zu den Teilbereichen . der 

Aufnahmegesellschaft. 15 

Esser unterscheidet zwischen den absoluten (z.B. Fertigkeiten, Werte, Brauche, 

Gewohnheiten) und den relationellen Eigenschaften (z.B. Interaktionen, Statuseinnahme, 

Rollenausiibung), die die Individuen assimilativ erwerben. 16 

15 Hartmut Esser ( 1980): Aspekte der Wanderungssoziologie. Darmstadt. S. I 08 
16 Ebenda . 
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1.2.2 Uberlegungen zur Integrationsfrage der Migranten 

Es ist oft zu sehen, dass nicht alle Migranten im Aufnahmeland bleiben oder in ihr 

Herkunftsland zuriickkehren'. Zwischen diesen heiden Altemativen entwickelt sich eine 

andere Lebensform. So gibt es Migranten, die ihr Leben zwischen verschiedenen Rliume~ 

organisieren. Der Wechsel in Rliumen hat seine Wirkung auf alle Bereichen des Lebens 

des Migranten. Sehr oft haben diese Wirkungung(m kompl1zierte Folgen sowohl fiir die 

die Mitglieder der Aufuahmegesellschaft als auch fiir die Migranten. 17 

Der Begriff Integration ist innerhalb der deutschen Einwanderungs- und 

Integrationsdebatte nicht -genauer bestimmt. Aber es gibt ein Konsens, dass die 

Integration der Migranten bzw. Zuwanderer. gut und notwendig ist. In welchem 

Verhaltnis steht der Begriff Integration zu einerseits Assimilation und andererseits dem 

Be griff von. ,multikultureller" Gesellschaft? Dariiber hinaus besteht noch keine Klarheit 

dari:iber, welche Bereiche der Gesellschaft die Integration von Zuwanderer umfasst. 

Allerdings zeigen die politischen Diskussionen, dass die Bereiche Arbeit, Bildung und 

Sprache wichtige Dimensionen der Integrationsfrage haben. Inwieweit andere Bereiche 

wie etwa politische Partizipation, Partizipation in der gesellschaftlichen und kulturellen 

Ebenen eine Rolle spielen, ist noch nicht klar. 

Allerd!ngs muss Integration aJs einen gesamtgesellschaftlichen Prozess verstanden 

werden·. Die Integrationsbereitschaft der Migranten kann ohne ihren Zusammenhang mit 

der Integrationsbereitschaft einer Gesellschaft nicht erklart werden. Dabei spielen die 

Faktoren wie z.B. Chancengleichheit, soziale,Gerechtigkeit etc. eine wichtige Rolle. Die 

Aufuahmegesellschaft soll auch fiir die Migranten eine gleichberechtigte Teilhabe an 

allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ermoglichen. Diese Teilhabe ist besonders 

wichtig in Bereichen, z.B. Arbeit, Bildung und Ausbildung, Wohnung. Darunter sollen 

die Migranten auch die Moglichkeit haben, in politischen, sozialen und kulturelh::!n 

Bereichen teilzunehmen. 

17 Norbert Elias ( 1990) benutzt die Be griffe von ,,Etablierte" und ,Aussenseiter" fur die Mitgl ieder der 
Aufnahmegesellschaft und Migranten. 
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Sozialintegrationstheorie von Hartmut Esser: 

Unter Integration wird- ganz allgemein- der Zusammenhalt von Teilen in einem 

,systematischen" Ganzen verstanden. 18 Nach Esser sollen die Teile ,integraler" 

Bestandteil des ganz~n sein. Wenn die Teile Beziehungslos nebeneinander bleiben, dann 

ist es keine Integration. Deshalb fordert der Begriff von Integration ,eine Existenz von 

bestimmten Relationen der wechselseitigen Abhiingigkeit zwischen den Einheiten ". Bei 

Integration haben ,das Verhalten und die Zustiinde der Teile Auswirkungen auf das 

System insgesamt und auf die es tragenden Teile". 19 

Laut Esser ist im Kontext der multiethnischen Gesellschaft wichtig, zwischen zwe1 

Begriffen Systemintegration und Sozialintegration zu unterscheiden. Er macht den 

Unterschied folgendermaBen klar: 

Systemintegration ist jene Form des Zusammenhalt der Teile eines sozialen Systems, die sich unabhangig 

von den speziellen Motiven und Beziehungen der individuellen Akteure und oft genug sogar auch gegen 

ihre Absichten und Interessen ergibt und durchsetzt, wahrend die soziale Integration unmittelbar mit den 

Motiven, Orientierungen, Absichten und- insbesondere- den Beziehungen der Akteure zu tun hat. 20 

Hier finden wir Essers Theori.e der Sozialintegration relevanter im Kontext der 

interethnischen Beziehung. Esser untershiedet zwischen vier Forrnen der 

S . 1' . ?] oZia mtegratwn:-

1
g V gl. Esser (200 I): Integration und das Problem der ,multikulturellen Gesellschaft". Bonn. S. 65 

19 Ebenda. S. 65 
~0 Ebenda. 66. Esser meint, dass Systemintegration und Sozialintegration auch unabhangig von einander 
bleiben. 
).I V gl. hierzu nach Esser (200 I): Integration und das Problem der ,multikulturellen Gesellschaft". Bonn. S. 
69-70 
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Tabelle 1.1 : Typen der Sozialintegration von Migranten22 

Sozialintegration in 
' 

Aufnahmegesellschaft 

Ja Nein 

Sozialintegration in Ja Mehrfachinteg ration Segmentation 

Herkunftsgesellschaftl 

ethnische Gemeinde 

Nein Assimilation Marginalitiit 

Mehrfachintegration: 

Diese ist eine Form der Integration in beiden Gesellschaften, d.h. sowohl in der 

"-...Q Aufnahmegesellschaft als auch in der Herkunftgesellschaft bzw. in der ethnischen 

.oo::l- Gemeinde. 
00 
"{- Segmentation: 

--1 Eine Form der Integration in der ethnischen Gemeinde aber Exklusion aus den Spharen 

i~ der Aufnahmegesellschaft. 

Assimilation: 

Eine Form der Sozialintegration in die Aufnahmegesellschaft und Aufgabe der 

Sozialintegration in der ethnischen Gemeinde. 

Marginalitiit: 

Eine Form des sozialintegrativen Ausschlusses aus beiden Gesellschaften. 

Yom Diagramm ist es klar, dass im Kontext der ,Integration" der Migranten in die 

Aufnahmegesellschaft es eigentlich nur zwei V arianten gibt: die Mehrfachintegration 

und die Assimilation. 

72 Esser (2001): Integration und.da.s Problem der ,,multikulturellen Gesellschaft". Bonn. S. 69 
~--~ .... , ~eute:1~ 
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Soziale Desintegrationstheorie von Wilhelm Heitmeyer: 

Laut Heitmeyer _befindet sich die gesellschaftliche Entwicklung in einer wechselseitigen 

Integ~ations- Desintegrationsdynamik. Damit ist er mit einfacher Gegentiberstellung von 

positiver Integration und negativer Desintegration nicht einverstanden. Im folgendem 

Diagramm zeigt er die 

Integration und 

Heitmeyer beschreibt 

Modeme als Negativ-

des to wemger 

Gleichheit, desto mehr 

Konkurrenz, des to 

weniger 

mehr 

SolidariHit, 

Vereinzelung, 

Einbindung; je weniger 

Integration 

(Vorteile) 

z.B Stabilitiit, 

Sicherheit der 

· dazugehorigen 

Integration. 

(Vorteile) 

z.B Zwang, 

Kontrolle 

h .. k . h I D h "24 me r rue s1c ts ose urc setzung. 

Desintegration 

(Vorteile) 

z.B Wandel, 

Abweic~ung 

Desintegration . 

(Vorteile) 

z.B Ausgrnzung, 

Gewalt 

Vor- und Nachteile der 

D 
. . 23 esmtegrat10n : 

die Entwicklung der 

Spirale: "Je mehr Freiheit, 

Gleichheit; 

Konkurrenz;. 

je 

Je 

mehr 

mehr 

weniger SolidariHit; Je 

des to mehr V ereinzelung; je 

des to weniger soziale 

soziale Einbindung, desto 

Heitmeyer nennt drei Faktoren die fur die soziale Zusammenhalt jeder Gesellschaft 

wichtig sind: okonomische Teilhabe, politische Partizipation und soziale Zugehorigkeit. 

Wenn einer oder mehrere diese Faktoren ausfallen, dann gerat die Gesellschaft in 

Turbulenzen. Heitmeyer (2007) spricht von einer ,Kompensationsthese" im Hintergrund 

von sozialem Desintegrationsprozess im Bezug auf Mehrheitsgesellschaft. Laut seiner 

These gibt es ,einen Zusammenhang zwischen zunehmender Desintegration und 

Identitiitsbeschworungen, Leitkulturdebatten, Integrationseinforderungen sowie 

Patriotismusinszenierungen ".25 

23 V gl. hierzu Wilhelm Heitmeyer ( 1997): Gibt es eine Radikalisierung des Integrationsproblems. Frankfurt 
a.M. S. 26-27 
24 V gl. hierzu Wilhelm Heitmeyer (2007): Was halt die Gesellschaft zusammen? Problematische Antworten 
auf soziale Desintegration. Frankfurt a.M. S 37-50 
25 Ebenda. 
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In heutigen Zeiten hat das Phanomen Migration auch neue Herausforderungen erlebt. 

Tezcan und Wohlrab-Sahr machen diese Problematik folgendermassen klar: 

Die weltweite, zunehmend gleichzeitige Verbreitung von Ideen und Bildern, die globale Verkniipfung tiber 

Wirtschaftskooperationen und Finanzmiirkte, sowie die Verbindung entfernter Regionen durch Migration 

haben Menschen unterschiedlichster Herkunft und Religion bis in die Mikrobereiche ihres Lebens ~inein 

zusammengewtirfelt. Diese globalen Strome werden zugleich von einer Reihe von Umstelh.ingen begleitet, 

die eine tendenzielle Abkoppelung kollektiver ldentitiiten vom Nationalstaat einerseits und die Autlosung 

der a! ten Identitiit von Westen, Autkliirung und Moderne zur Folge haben. ( ... ) Anstelle einer hegemonialen 

Moderne tauchten nun multiple Versionen von Modernitat auf.26 

Die Migranten haben ihre e1gene Vorstellung der Integration m der 

Aufnahmegesellschaft. Sie wollen · sich strukturell in der Aufnahmegesellschaft . 

integrieren aber gleichzeitig wollen sie auch eine Verbindung mit ihrer EthniziUit 

beibehalten. Daraus resultiert eine neue · Form der Auseinandersetzung mit der 

Integrationsfrage in der Aufnahmegesellschaft. 

1.2.3 AusHinderpolitik in Deutschland: Deutschland: .(K)ein 

,Ein wanderungsland"? 

Im Kontext der Auslanderpolitik in der Bundesrepublik unterscheidet man zwischen den 

Auslandern aus EU Mitgliedslandern und AusH:indern aus Nicht-EU Mitgliedslandern. 

Sonderstatus dcr Migrantcn aus EU-MitgliedsUindern: 

Nach dem EU-Vertrag von Maastricht vom 07.02.1992 hat jede Person aus EU 

Mitgliedslandern den Status eines Burgers der Union. Burger der Europaischen Union 

bzw. des Europaischen Wirtschaftraums (EWR, d.h. EU, sowie Island, Lichtenstein und 

Norwegen) benotigen fUr die Einreise nach Deutschland keine Aufenthalterlaubnis. Wie 

Deutsche mussen sie sich beim Einwohnermeldeamt ihres Aufenthaltsorts anmelden. Die 

Burger der Europaischen Union sind auch berechtigt eine Erwerbstatigkeit in 

· Deutschland aufzunehmen, allerdings haben die neuen Mitgliedlander der EU, wie z.B. 

26 Tezkan und Wahlrab-Sahr (2007): Konfliktfeld Islam in Europa. S. I 0. 
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Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Republik Ungaro und 

Slowenien eine beschrankte Berechtigung zur Erwerbstatigkeit in Deutschland.27 

Tabelle 1.2: AusHindische Bevolkerung in Deutschland 200628 

Staatsangehorigkeiten Zuziige/ Fortziige/ Aus1andische Bevo1kerung 
' 

Geburten Sterbefiille am Jahresende 

Europa insgesamt 263.477 197.715 5.375.126 

davon: Europiiische Union 169.097 120.978 2.183.365 

insgesamt 

darunter: 

Ita lien 11.971 16.477 534.657 

Polen 79.797 42.378 361.696 

Griechenland 5.186 9.455 303.761 

Sonstiges Europa insgesamt 94.380 76.737 3.191.761 

darunter: 
' 

Tiirkei 23.752 20 907 1.738.831 

Serbien, Montenegro, Serbien und Montenegro lJ 11.440 7.655 316.823 

Asien insgesamt 66.533 42.526 819.623 

27 V gl. ,Information zum Aufenthaltsrecht". BAMF. In: 
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566312/DE/Mi!!rationllnformationen/intormationen-node.htn11 nnn=true 
(letzte Abfrage am 5. Juli 2007) 

~8 Quelle: Ausliinderzentra1register, zitiert nach: Statistisches Bundesamt. In: 
http :1 /www .destatis .de/jetspeed/porta1/cms/S ites/destatis/Internet/0 E/Presse/pm/2007 /03/PD07 094 125 
.templateld=renderPrint.psml (letzte Abfrage am I 0. Ju1i 2007) 
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Afrika insgesamt 20.210 12.182 272.376 

' 
Amerika insgesamt 28.460 17.780 213.069 

Australien und Ozeanien insgesamt 1.946 1.126 10.832 

Staatenlos und ohne Angabe 2.146 1.609 59.976 

Insgesamt 382.772 272.938 6.751.002 

Deutschland: Kein Einwanderungsland? 

In Deutschland lebten 2006 6.7 Millionen Auslander (Siehe die Tabelle 1.1 ). In 

Deutschland wurde Zuwanderung lange Zeit als ein provisorisches Phanomen betrachtet. 

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Zuwanderer nach einem kurzen Aufenthalt in ihr 

Heimatland zuriickkehren werden. Deshalb hatte Deutschland immer wieder die Position 

vertreten, dass es kein Einwanderungsland sei. 

Nach dem deutschen Aufenthaltsgesetz diirfen die Auslander nach Deutschland reisen 

und hier aufhalten, wenn sie einen giiltigen Pass besitzen. Die Auslander aus Nicht-EU 

Mitgliedlander miissen vor der Einreise ein Visum bekommen, das zur Einreise 

berechtigt. Nach der Einreise bekommt man erst eine befristete Aufenthaltserlaubnis oder 

eine unbefristete Niederlassungserlaubnis.29 

Karl-Heinz Meier-Braun analysiert die Geschichte der Zuwanderung in Deutschland und 

nennt sechs Phasen der Auslanderpolitik der Bundesrepublik Deutschland.30 

Erstc Phase (1952-1973): 

Die erste Phase war gekennzeichnet durch die voriibergehende Auslanderbeschaftigung. 

Sie war in crster Linie deutschc Arbeitsmarktpolitik. Schon damals ,wurde der wichtigste 

~9 Bei Vorliegen dcr Voraussetzungen, darunter Sicherung des Unterhalts und ausreichende Kenntnisse der 
deutschcn $prache kann nach einem funfjlihrigen befriesteten Aufenthalt die Niederlassungserlaubnis 
erteilt werden. Die Niederlassungserlaubnis ist zeitlich und raumlich unbeschrankt. Die Erteilung dieser 
Erlaubnis bercchtigt zur Anwebetatigkeit. (vgl. ,,Information zum Aufenthaltsrecht". BAMF. In: 
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566312/DE/Migration/lnformationen/informationen-Iiode.html nnn=true 
(lctzte J\bfrage am 5. Juli 2007) 
30 J\lle Phasen werden hier nach seinem Aufsatz ,J)er lange Weg ins Einwanderungsland Deutschland" 
zitiert. Quelle: In: www.buen.?.erimstaat.de/4 06/weg.htm (letzte Abfrage am 05. Juni 2007) 
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Eckpunkt der Auslanderpolitik definiert", c;ler laut ihm his. vor kurzem. galt: ,,Die 

Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland". Deshalb existierten lange Zeit keine 

infrastrukturelle, sozial- und bildungspolitischer MaBnahmen in der Auslanderpolitik. 

Zweitc,Phasc (1973-1979) 

Diese Phase nennt Meier-Braun die Phase der ,Konsolidierung der 

Auslanderbeschiiftigung". Diese Beschaftigung mit der AusHinderfrage wurde durch 

Familiennachziige der Arbeitsmigranten bedingt. 31 Zum ersten Mal wurde es erkennbar, 
' . 

dass ,die Ausliinderbeschaftigung eben doch kein vorubergehendes Phanomen sein 

konnte". In diese Zeit wurde erste Eingliederungspolitik fur die ausHindiscqen Familie 

angekiindigt, die langfristig in der Bundesrepublik bleiben wollten. 

Drittc Phase (1973-1980) 

Diese kurze Phase brachte Integrationskonzepte in den Mittelpunkt der AusHinderpolitik. 
'· 

1979 legte der erste Auslanderbeauftiagte der B undesregierung ein Memorandum vor, 

das die Anerkennung der ,fakti~chen Einwanderung" und ein Kommunalwahlrecht fur 

Auslander forderte. Der AusUinderbeauftragte Heinz Kuhn wies damals schon auf den 

Geburtenriickgang, und auch darauf, dass es keine ,Gastarbeiter" mehr gibt, sondem 

Ein wanderer. 

Vicrtc Phase (1981-1990) 

Diese Phase wird auch im Allgemeinen als ,Wende in der Auslanderpolitik" bezeichnet. 

In den, Worten von Meier-Braun gab es 1981 ,aus einem kurzen Wettlauf um 

Integrationskonzepte ein Rennen um eme Begrehzungspolitik". yerringerung der 

Auslanderzahlen und Verstarkung der Riickkehrbereitschaft waren sozusagen Mottos 

dieser Zeit. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte am 11. November 1981 

31 1973 trat der Anwerbestopp in der Bundesrepublik in Kraft. Damit hatten die Arbeitsmigranten die 
Wahl, fur immer in das Heimatland zurUckzukehn!n, oder ihren Aufenthalt bis zum spateren Zeitpunkt zu 
verzogem. Viele Arbeitsmigranten holten ihre Famil.ie nach Deutschland. 
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bei einer Pressekonferenz: ,,Die Bundesrepublik soli und will kein Einwanderungsland 

werden"32 Unter dem neuem Bundeskanzler Helmut Kohl beschloss die Regierung einen 

,Gesetzentwurf zur befristeten Forderungbereitschaft von AusHindem". 

Ftinfte Phase (1990-1998): 

Diese Phase ist besonders dadurch zu kennzeichnen, dass hier die 

Eingliederungsversuche der Arbeitsmigranten in Vergessenheit geriet, und die 

Asylpolitik in den Vordergrund der AusUinderpolitik kam. Nach dem Ende des Kalten 

Krieges wurde die AusHindersituation mit der neuen Einwanderungsgruppe der 

Aussiedlers noch komplizierter. In dieser Phase wiederholte sich die Diskussion urn die 

Zuwanderer, aber im Fokus waren dieses Mal nicht die Arbeitsmigranten sondem die 

Asylbewerber. 

Sechste Phase (1998-2004): 

Meier-Braun bezeichnet diese Phase·als ,das Ringen um ein Zuwanderungsgesetz" . Die 

neue SPD und Biindnis 90 Regierung kiindigte eiene klare Bekenntnis zum 

Einwanderungsland in ihrem Koaiitiohsvertrag an. Die Folge davon war das neue 

Einbiirgerungsgesetz, das am 1. Januar 2000 in Kraft trat. Mit diesem neuen Gesetz 

erleichterte sich die Einbiirgerung der Migrantenkinder. Das stellt laut Meier-Brawn 

emen gew1ssen Wendepunkt und Kurswechsel m der AusHinderpolitik der 

Bundesrepublik dar. 33 

32 Zitiert nach Meier-Brawn (2006): Der Lange Weg ins Einwanderungsland Deutschland. Quelle: 
www.buergerimstaat.de/4 06/weg.htm (letzte Abfrage am 05. Juni 2006) 
33 Bisheriges Einbi.irgerunsgesetz der Bundesrepublik hatte ,,Recht des Bodens" (Jus soli), d.h. die 
Einbi.irgerung durch das Geburtsrecht nicht anerkannt. Deutschland hatte bisher nur ,,Recht der 
Abstammung" (Jus sanguini) anerkannt. Mit Inkrafttreten des neuen Einbi.irgerungsgestz veranderte die 
Bundesrepublik ein uraltes Gesetz, das ab 1913 in der Verfassung existiert hat. V gl. Meier-Braun (2006): 
Der Lange Weg jns Einwanderungsland Deutschland. Quelle: www.buergerimstaat.de/4 06/weg.htm 
(letzte Abfrage am 05. Juni 2006) 
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In ihrer 1999 veroffentlichen Broschiire hat die Burtdesregierung zum ersten Mal offiziell 

anerkannt: ,Deutschland ist schon Hingst,zum Einwanderungsland geworden"34 

Die groBe Koalition von CDU/CSU und SPD erklfute 2005 das Thema Integration zu 

einer Schwerpunktaufgabe. Deutschland ist schon seit langem ein Einwnderungsland, 

aber immemoch gilt der Anwerbestopp, der 1973 in Kraft trat. 

34 Ebenda. 
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KAPITELII 

TURKEN UND TURKISCHE JUGENDLICHE ALS GEGENSTANDE 

DER MIGRATIONSFORSCHUNG 

Wir riefen Arbeitskrdfte und es kamen Menschen. 

(Dcr berilhmte Satz von Max Frisch tiber die italicnischen Gastarbeiter in der Schweiz) 

Deutschland 

Wcnn Deutschland gcsagt wird in meiner Ttirkci. 

Deilkt man an cine vollkommcn andere Welt. 

Es ist ja auch wahr, es ist ein riesiges Land, 

das die Mutter von ihren Kindem. 

Vater von ihren Weinbergen trennt. 

Dort verliert sich der Mensch sich pltitzlich. 

Sic wisscn nicht, wohin-

Manner wie Kater auf der Jagd. 

Frauen still wic Mausc. 

<Ein Gcdicht gcschrieben von eincr tilrkischen Migrantin) 

Tiirken als Gegenstand der Migrationsforschung 

2.1.1 Tiirkische Migranten in Deutschland: Ein geschichtlicher Riickblick 

2.1.2 Berufliche Situation der tiirkischen Migranten 

2.1.3 Soziale Lebenssituation der tiirkischen Migranten 

2.1.4 Die Bedeutung des !slams im Leben der Tiirken 

2.1.5 Yom ,Gastarbeiter" zum ,Einwanderer" 
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2.1.1 Tiirkische Migranten in Deutschland: Ein geschichtlicher 

Riickblick 

Die Geschichte der Tiirken in Deutschland beginnt 1961 mit dem Anwerbeabkommen 

der Bundesrepublik Deutschland mit der Tiirkei. Damals brauchte die Bundesrepublik 

dringend Arbeitskrafte, urn ihren wirtschaftlichen Boom einzuhalten. Der Anteil der 

produktiven Bevolkerung war durch den 2. Weltkrieg und durch die Teilung Deutschland 

stark geschwacht worden. Das Wirtschaftwunder hatte viele Arbeitsplatze geschaffen, fur 

die es zu wenig Arbeitssuchende gab. 

1961 war die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen urn 500 000. aber die Zahl der 

gemeldeten Arbeitslose in Deutschland war nur ca. 180 000 Deutsche. 1 Als man 

feststellte, dass der Arbeitskraftebedarf mit Zuwanderem aus dem nahen europaischen 

Ausland, wie Spanien, Portugal und ltalien, nicht erfullt werden konnte, schloss die 

Bundesrepublik 1961 das Anwerbeabkommen mit derTiirkei ab.2 

Fiir ti.irkische Arbeitnehmer war. diese Gelegenheit sehr reizvoll. Im Vergleich zu dem 

Arbeitsangebot in der Tiirkei, war das in Deutschland sicherer und dauerhaft. 1m 

Vergleich zu der Ti.irkei wurden die Arbeiter in der Bundesrepublik besser bezahlt. 

Tiirken in Deutschland konnten wegen der starkeren D-Mark ein Vielfaches des 

ti.irkischen Lohnsverdienen. Die Zahl der Ti.irken wuchs bis 1965 auf 132800, 1970 auf 

470 000.3 

Nach Vorstellung der Bundesrepublik sollten die Gastarbeiter, wie der Name es sagt, nur 

so lange in Deutschland arbeiten, wie sie auch gebraucht wurden. Der GroBteil der 

immigrierten Tiirkeri wollte auch urspriinglich nur fur kurze Zeit in Deutschland bleiben, 

1 
Faruk Sen (1994): Ttirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Mtinchen. S. 9 

2 Die Bundesrepublik schloss in Folge Anwerbeabkommen mit ltalien ( 1955), Griechenland ( 1960), 
Spanicn (1960), der Ttirkei (1961 ), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien 
( 1968) ab. V gl. Faruk Sen ( 1994 ): Ttirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. MUnchen. S. 7 
3 Ebcnda. S.15 
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lieB daher die Familien in der Tiirkei zuriick, und wollte mit dem Geld in die Heimat 

zuriickke~ren. 

Im November 1973 setzte Bundesrepublik einen Anwerbestopp fiir Auslander, die nicht 

aus Mitgliedstaaten cier damaligen Europaischen Gemeinschaft kamen. Der Grund war 

die Olpreisexplosion im Herbst 1973 und daraus sich entwickelnde Rezession. Damals 

lebten 910 500 Tiirken in der Bundesrepublik Deutschland. Das Ziel des Anwerbestopps 

war die Verringerung der Zahl der Auslander in Deutschland. Di~s konnte jedoch keinen 

Erfolg haben. Vor dem Anwerbestopp hatten die Tiirken die Wahl, nach einer Riickkehr 

in die Tiirkei wieder nach Deutschland zuriickzukommen. 

Nach dem Anwerbestopp hatten die Tiirken nur zwei Moglichkeiten: entweder fiir immer 

zuriickzukehren oder auf langere Sicht in der Bundesrepublik zu bleiben. Die 

Arbeitsmigranten richteten sich darauf ein, langere Zeit· in der Bundesrepublik zu 

verbringen. Dies verstarkte den Wunsch, die Familien nachzuholen.4 So . wurden zwar 

keine Arbeitskrafte mehr angeworben, aber trotzdem nahm die Zahl der tiirkischen 

Wohnbevolkerung zu. Im Jahre 1980 naherte sich die Zahl der Zuziige mit 212 200 der 

Rekordzahl des Jahres 1973.5
. 

1981 setzte eine ,Wende in d~r Aus1anderpolitik" der Bundesrepublik ein.6 Damals 

wurde versucht, die Au,slanderzahl zu verringem. Urn finanzielle .Anreize fiir die 

Riickkehr zu geben, verabschiedete die bundesdeutsche Regierung am 28. November 

1983 das ,Gesetz zur Forderung der Riickkehrbereitschaft von Auslandem". Die 

Migranten konnten als Riickkehrhilfe von 10500 DM (pro Erwachsene) bis 1500 DM 

(pro Kind) erhalten. 7 

4 V gl. Faruk Sen (I <)94): TUrken in Deutschland: Leben zwischen zwei Kulturen. MUnchen. S. 21. 
5 Ebenda. 
6 Die allgemeine Auslanderpolitik der Bundesrepublik wurde im ersten Kapitel dieser Arbeit dargestellt.. 

Siehe unter ,vierte Phase" fiir die Information tiber ,Wende in der Auslanderpolitik" 
7 Bei der RUckkehr Hilfe fi.ir Arbeitslose Auslander rechnete die Bundesregicrung damals 90 Millionen 
Mark und mit 240 Millionen beim Kindergeld. Vgl. Meier-Braun (2006): Zuwanderung und 
AusHinderpolitik in Deutschland. Der Lange Weg ins Einwanderungsland Deutschland. QueUe: 
www.buergerimstaat.de/4 06/weg.htm (letzte Abfrage am 05.Juni 2007) 
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IUusion der Riickkehr: 

Viele Soziologen bezeichnen die Situation der tiirkischen Migranten der ersten 

Generation als ,doppelte Ambivalenz" (vgl. Esser, 1990). Fiir die Regierung waren die 

auslandischen Arbeitnehmer im Prinzip noch immer ,rotierende" Arbeitskrafte, die 

zuletzt in ihre Heimatlander zuriickkehren sollten. Denn Deutschland ist nach seiner 

offiziellen Position kein Einwanderungsland, aber de facto sind diese Arbeitnehmer 

Einwanderer. Die andere Ambivalenz war, dass vor allem die altere Generation der 

Arbeitnehmer, die trotz der Tatsache, dass sie in Deutschland lebten, Geld fur ein Leben 

im Heimatland sparten. Der deutsche Politiker Cern Ozdemir ausserte sich zu dieser 

Situaton folgendermaBe: 

Die Gastarbeiter hatten immernoch das Ziel mit dem ersparten Geld sich in ihren HeimatHindern eine 

Existenz aufzubauen. Auch wenn dieses Ziel in immer weiter Ferne gertickt war und sich die 

Aufenthaltszeiten verlangerten, hielt der grosste Teil der auslandischen Arbeiter doch an diesen 

Vorstellung fest. 8 

Der Ri.ickkehrwunsch unter den alten Tiirken ist mehr eine Wunschvorstellung als ein 

tatsachliches Verhalten. Die meisten von ihnen konnen keinen Zeitpunkt angeben. Sie 

Ieben bereits sehr lange in der Bundesrepublik. Viele Freunde und Verwandte in der 

Tiirkei, zu denen man jahre lang· Kontakt gehalten hatte, leben nicht me hr. Die Kontakte 

sind geringer geworden.9 Kinder und Enkel sind zum Teil hier in der Bundesrepublik 

geboren und aufgewachsen. Viele Angehorige der zweiten Generation sprechen besser 

deutsch als tiirkisch. Nach einer Statistik Ieben und arbeiten 51,7% der Tiirken in 

Deutschland seit mehr als 15 Jahren, 42% sind Ianger als 20 Jahre, 27% Ianger als 25 

Jahre und ca. 10% Ianger als 30 Jahre in Deutschland. Zudem darf nicht vergessen 

werden, dass mehr als 3 7 % der Tiirken bereits in Deutschland geboren sind .10 

In seiner Studie der tiirkischen Migranten der zweiten Generation spricht Ilhami Atabay 

( 1998) auch davon, dass auch bei vielen tiirkischen Familien heute Riickkehr ein 

Diskussionsthema ist, besonders bei regios-traditonell orientierten Familien. In solchen 

Familien werden die Ehefrauen meistens aus der Tiirkei geholt. Da sie nur seit kurzem in 

8 Ce-m Ozdemir (1999): Curry Wurst und Doner: Integration in Deutschland. Ltibbe. S. 88 
9 Faruk Sen (1994): Ttirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Mtinchen. S. 70 
10 Beauftragte der Bundesregierung fiir Auslanderfragen: Daten und Fakten zur Auslandersituation. 20. 

Autlage, Februar 2002. 
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Deutschland leben, fiihlen s1e sich nicht wohl in einer neuen Kultur, wo sie fast 

ausgeschlossen bleiben. Sie, sind nicht mobil und beheirschen die deutsche Sprache auch 

nicht. Aber Atabay wie auch Faruk Sen ist der gleichen Meinung, dass auch der· 

Riickkehrwunsch der Ehefrauen eine Illusion ist, denn, die schon lange Jahre in 

Deutschland gelebt haben, haben ihre eigenen Bindungen in Deutschland.11 

2.1.2 Berufliche Situation der tiirkischen Migranten 

Die· schulische und berufliche Qualifikation der tiirkischen Arbeitnehmer der ersten 

Generation war haufig nur gering. Daher waren sie iiberwiegend als ungelemte 

Arbeitskrafte tatig. Sie mussten langere Zeit arbeiten. Oft fuhrten sie mit unattraktive, 

schlecht bezahlte, korperlich anstrengende und gefahrliche Arbeiten aus, z.B. als 

Miillmann, StraBenkehter oder al_s FlieBbandarbeiter. 12 

Im Gegensatz zu den Tiirken der ersten Generation, die bei der Einreise in die 

Bundesrepublik bereits einen Arbeitsplatz hatten, leidet die zweite Generation stark unter 

der schwierigen Arbeitsmarktlage. 

Wahrend im Jahre 1972 etwa 83% der Tiirken in der Bundesrepublik eine 

sozialversicherungspflichtige 'Beschaftigung hatten, waren 1994 nur noch ca. 33% der 

Tiirken in- der Bundesrepublik Arbeitnehmer, 65% Familienangehorige, die keine 

Beschaftigung hatten. 13 

Die I\1igranten der zweiten Generation haben Schwierigkeiten, sich, im deutschen 

Bildungs- und Arbeitssystem ,zu etablieren. Aufgrund des Strukturwandels im 

Arbeitsrharkt werden immer weniger unqualifizierte Arbeiter benotigt. Als Folge sind 

immer mehr Migranten vom Arbeitsprozess ausgeschlossen. 

Nach Mehrlander, wenn die Auslander in der Aufnahmegesellschaft _arbeiten, kann eine 

Anpassung im beruflichen Bereich stattfinden, in der Freizeit karin jedoch eine 

Selbstisolisierung von den Einheimischen erstrebt werden. Aber wenn die Auslander 

11 V gL Hierzu Atabay Ilhami( 1998 ): Zwischen Tradition und Assimilation. Die zweite Generation 
tilrkischer Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. S. 71. _ 
12 V gL Ursula Mehrlii.nder ( 1969): Beschaftigung auslandischer Arbeitsnehmer in der Bundesrepublik 
Deutschland unter spezieller Beri.icksichtigung von Nordreihn-Weslfalen. Koln. S. 31. 
13 V gl. hierzu Faruk Sen (1994): Tlirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Mlinchen. S. 23 
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Hingere Zeit im Aufnahmeland verbringen, wird ihre Bereitschaft, sich an Werte und 

Normen der Aufnahmegesellschaft a.nzupassen, wachsen. 14 

2.1.3 Soziale Lebenssituation der tiirkischen Migranten 

Die benachteiligte Wohnsituation ist der wichtigste Aspekt in allen Diskussionen tiber 

Arbeitsmigranten. Am Anfang lebten die Arbeitsmigranten in sehr schlechten 

Wohnverhaltnissen im Vergleich zu den durchschnittlichen Deutschen.15 Auch heute 

Ieben die Ttirken im Vergleich zu den Deutschen in einer schlechten Wohnsituation aber 

diese Situation hat sich im Gegensatz zu friiher sehr verbessert. 

Die erste Generation der ttirkischen Migranten haten kaum Kontakte mit Deutschen 
I 

auBerhalb der Arbeitzeit bzw. in ihrer Freizeit. Sie haben immer noch die 

Anpassunsgsschwierigkeiten in der deutschen Gesellschaft. Wegen ihrer fehlenden 

Deutschkenntnisse sind die alten Ttirken von ihren Kindem abhangig. 

Die Arbeitsmigration der 60er Jahre war gekennzeichnet durch ein ausgepragtes 

Sparverhalten der ttirkischen Arbeitnehmer. Sie lebten in einer Wohnung mit moglichst 

geringsteri Lebenshaltungskosten, damit sie mehr Geld sparen konnten. Das war wichtig, 

wei! sie mit dem gesparten Geld ihre GroBfamilie in der Heimat untersttitzen konnten. 

Aber mit der Anderung der Familienstruturen, gab es auch einen Wandel m der 

Konsumhaltung der Ttirken. Eine reprasentative Untersuchung des Zentrums fur 

Ttirkeistudien aus dem Jahre 1992 zeigt, dass die ttirkischen Haushalte gegentiber den 

deutschen eine hohere Konsumtendenz hatten. 16 Zum Beispiel, im Bereich der Elektronik 

gab es eine HiFi Anlage in 61,52% der ttirkischen Haushalte im vergleich zur deutschen 

(in 47,9% der deutschen Haushalte). Sen erwahnt die Grtinde dieses Phanomens, dass die 

altere Generation das Geld sparte mit der Absicht der Rtickkehr nach der Ttirkei. Aber da 

1
'
1 V gl. Ursula Mchrlander ( 1969): Beschiiftigung ausliindischer Arbeitsnehmer in der Bundesrepublik 

Deutschland unter spezieller Berlicksichtigung von Nordreihn-Westfalen. Koln. S. 31. 
1
:; GUnter Wallraff( 1985) stellt die Situation der tlirkischen Arbeitsmigranten sehr mitfiihlend in seinem 

Bestseller ,Ganz Unten" dar. , 
16 Vgl. hicrzu Faruk Sen (1994): Tlirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Mtinchen. S. 29. 
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die Mehrheit der zweiten Generation der tilrkischen Migranten dafiir entscheiden hat, fur 

immer Deutschland zu bleiben. 17 

Die Situation ftir altere Tiirken in der Bundesrepublik stellt sich relativ problematisch 

dar. llire Situation beschreibt Faruk Sen folgendermaBen: 

Einen groBen Teil ihres Lebens haben diese Menschen in der Bundesrepublik schwer gearbeitet und 

relativ wenig erreicht. Ihr Lebensziel, eine Rtickkehr in die Ttirkei in Wohlstand und Ansehen, lieB 

sich haufig nicht realisieren. Hier in der Bundesrepublik haben sie es unter Umstiinden zu einem 

bescheidenen Wohlstand gebracht, leiden aber unter vielfachen Einschrlinkungen. Dabei haufen sich 

die Probleme im gesundheitlichen, finanziellen und familiaren Bereich. 18 

Familienl~ben der tiirkischen Migranten: 

Die Arbeitsmigranten lebten am Anfang in Deutschland ein einsames Leben. Nach einer 

Statistik waren bis 1972 89% der damaligen Migranten Manner. 19 Aber diese Situation 

veranderte sich schnell nach dem Anwerbestopp und danach durch 

Familienzusammenfiihrung. Im Jahre 1995 waren bereits 45% der Migranten Frauen.20 

Familie als Institution hat in der Tiirkei einen hohen Stellenwert. Sie ist ein wichtiges 

Mittel einerseits ftir die Vermittlung der gesellschaftlichen Norm~n und andererseits ftir 

die Stabilisierung des gesamten Wertesystems. 21 Gehorsamkeit gehort zum Grundprinzip 

der familieren Erziehung, und Vater ist der Autoritar in der Familie. Der Vater hat 

normaleweise die absolute Entscheidungsautoritat in der Familie.22 Nach traditionellen 

Normen sollen die Jugendlichen gehorsam sein, sie sollen auch der Meinung ihrer Eltern 

folgen. Ein zentraler Wert ist die ,Ehre", die durch die Ehrbarkeit der Frau und Tochter 

aufrechterhalten wird. Die Ehre der Frau ist in die Hande des Mannes gelegt. Eine Frau 

17 Ebenda. S. 30 
18 Ebenda. S. 71 
19 V gl. hierzu Ursula Spular-Stegemann (2002): Mus lime in Deutschland. Informationen u. Klarungen. 
Freiburg. S. 23 
20 V gl. hierzu Yasemin Karakasoglu (1997): Ttirkische Muslime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S. 63 
21 V gl. hierzu Yasemin Karakasoglu ( 1997): Ttirkische Mus lime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S. 66 
n Hier ist es interessant zu erwlihnen, dass schon in spaten 70er Jahren Bielefeld (1982, S. 24) e.a in ihrer 
Studie gezeigt haben, dass auch wenn Vater nach traditionellen Muster die absolute Entscheidungsautoritat 
besitzt, fehlt bei ihm die reale Durchsetzungskraft. 

35 



'· . ' 

muss vor der Ehe eine Jungfrau sein. Sie soli sich in einer bestimmten Weise in der 
•• , I , 

Offentlichkeit verhalten. Diese Werte sind auch b~i Tiirken in Deutschland wichtig. 

Die durchschnittliche GroBe eines tiirkischen Haushalts liegt mit 4,1 Personen tiber der 

deutscher Haushalte (2,35 Personen).23 

In der Familie tragen die mfumlichen Familienmitglieder Verantwortung fiir die 

weiblichen, und die alteren fiir die jiingeren. Dies gilt besonders fiir die Auslandertiirken, 

die mit ihrem Einkommen in Deutschland ihre GroBfamilie im Heimatland unterstiitzt 

haben. Aber da in Deutschland die Tiirken unter geanderten Lebensumstande leben, gibt 

es eine Veranderung in der traditionellen Rollenverteilung innerhalb der Familie. Zum 

Beispiel, fungieren die Jugendlichen als Vermittler zwischen dem deutschen und. 

tiirkischen Normsystem. Die hier aufgewachsenen Tiirken beherrschen die deutsche 
( 

Sprache besser als ihre Eltem, und aufgrund ihrer relativ starkeren Verbinduilg mit dem 

· deutschen All tag kennen sie die hiesige Gesellschaft besser.24 

Das Ideal der tiirkischen GroBfamilie, lasst sich nun in der Bundesrepublik nicht 

realisieren. Insbesondere mochten junge Tiirken ein unabhangiges Leben aufbauen. 

Weiterhin ist es fiir viele Auslander und besonders Tiirken sehr schwierig eine groBe , 

Wohnung anzumieten, wo eine GToBfamilie wohnen konnte. 

Ehc, Eheschlicfiung und eheliche Beziehungen: 

In der tiirkischen Gesellschaft hat Heirat eine groBe Bedeutung. Ohne Heirat ist ein 

Zusammenleben in ger tiirkischen Gesellschaft nicht akzeptabel. Deshalb wird Heirat 

nicht als ein individueller Akt sondem im Gegenteil als ein Handel zwischen zwei 

familien bzw. als ein gesellschaftlicher Akt betrachtet (Schiffauer 1987, Atabay 1998).25 

In der traditonellen tiirkischen Familie ist der Vater fiir Brautwerbung zustandig. Er bittet 

bei den Brauteltern urn die Hand und iibernimmt die Kosten der Hochzeit. Das Madchen 

23 V gl. hierzu Faruk Sen ( 1994): Tiirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Miinchen. S.28 
2~ V gl. hierzu Yasemin Karakasoglu ( 1997): Tiirkische Mus lime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S. 68 
75 Diese Form der EheschlieBung, die auch ,Arrangierte Ehe" heiBt, ist auch genauso in der traditionellen 
Gesellschaft Indiens verbreitet. Aber islamische Ehe unterscheidet sich wesentlich von der Ehe in der 
hinduistichen Familie dadurch, dass in Hindufamilie muss der Vater der Braut eine Summe Geld ,Dowry" 
bezahlen. Aber bei muslimiscllen Familien ist es umgekehrt. 

36 



verHisst seine Familie und zieht entweder zur Familie des Mannes oder griindet einen 

neuen Haushalt mit dem Ehemann. Atabay (1998) beschreibt, Frauen sehen in der . ' 

EheschlieBung fast so etwas wie eine ,Erlosung" von den Traditionellen und elterlichen 

Verboten und Zwangen. Sie erwarten vieles von der Ehe. Sie glauben mit dem Ehemann 

Dinge zu erleben, die ihnen im Elternhaus verwehrt blieben, z.B Weggehen, Reisen, in 

die Disco gehen etc. 

Bei der Auswahl der Ehepartner werden Status und Besitzverhaltnisse der heiden 

Familien berticksichtigt. Auch nach tiber 40 Jahren ti.irkischer Migration in der 

Bundesrepublik gibt es eirte Tendenz, den Ehepartner in der Ti.irkei zu suchen und in die 

Bundesrepublik nachzuholen. Die Eltem, die einen Ehepartner aus der Ti.irkei fiir ihre 

Kinder bevorzugen, mochten eine kulturelle und emotionale Verbindung zum Heimatland 

aufrechterhalten (Karakasoglu 1997, Atabay 1998 ). 

Heutige ti.irkische Migrantenfamilien verandem sich teilweise in ihren Erwartungen. Sie 

i.ibemehmen partiell die gesellschaftlichen Normeri der deutschen Gesellschaft. Aber das 

bedeutet nicht, dass die patriarchalische Form der Familie abgeschafft ist. Karakasoglu 

( 1997) spricht vom zunehmenden Streben ji.inger Ti.irken nach einer ehelichen 

Verbindung, die auf partnerschaftliche Ehe Wert legt. Statistisch beschreibt sie die 

EhcschlieBungen zwischen ti.irkischen Mannern und deutschen Frauen und zwischen 

deutschen Mannem und ti.irkischen Frauen. Hier erwahnt sie jedoch, dass die 

EheschlieBungen zwischen ti.irkischen Mannern und deutschen Frauen deutlich 

i.iberwiegen. Als Grund nennt · er, dass nach islamischer Tradition ein Muslim eine 

,Schriftbesitzerin", d.h. eine Christin oder Jiidin heiraten darf, da die islamische Religion 

i.iber mannliche Linie weitergegeben wird. Bei muslimischen Frauen dagegen wird die 

Heirat mit einem Mann einer anderen Religionszugehorigkeit als Abkehr vom Islan1 

bctrachtct.26 

Ubcr das Thema ,Kinderwunsch" spricht Atabay ( 1998), dass das oft als ,Retter" einer 

krisenhaften Beziehung zu sehen ist.27 Wenn Paare seit einigen Jahren verheiratet sind 

und sich ihre Beziehung auf wenige Gemeinsamkeiten reduziert, dann scheint ein Kind 

26 V gl. hierzu Yasemin Karakasoglu ( 1997): Tlirkische Muslime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S. 94· 
27 V gl. Hierzu Ilhami Atabay ( 1998): Zwischen Tradition und Assimilation. Die zweite Generation 
tlirkischer Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. S. 138 
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wie ein Heilmittel zu sein. Fi.ir die Erziehung der Kinder sind i.iberwiegend die Frauen · 

zustiindig. 

MehrHinder (1987) hat in empirischen studien 'festgestellt, Wenn der Nachzug der 
\ 

ausllindlichen Familie jedoch zur Isolierung im Wohnbereich und zu vermindertem 

Interesse an Interaktionen mit Einheimischen fuhrt, ergeben sich aus der Anwesenheit der 

Familie negative Folgen fur den Anpassungsprozess der Ausladems. 28 

2.1.4 Die Bedeutung des Islams im Leben der Tiirken 

In der bundesdeutschen Offentlichkeit wird pauschal davon ausgegangen, dass die 

Integrationsprobleme der Ti.irken auf ihrer Religion beruhen.29 Islam als Religion gehort 
. . 

fiir die Mehrheit der ti.irkischen Bevolkerung zu ihrer IdentiHit. Fast 98 Prozent der 

Ti.irken bekennen sich zum Islam, davon gehort die Mehrheit der sunnitischen 

Glaubensrichtung an. Nahezu ein Drittel zlihlt sich zu den Aleviten, die sich hinsichtlich 

Lebensweise und Religionsausi.ibung betrlichtlich von den Sunniten unterscheiden. 

Insgesamt Ieben m der BundesJ;"epublik Deutschland Angehorige von 47 

unterschiedlichen ethnischen bzw. religiosen oder konfessionellen Gruppen aus der 

Ti.irkei. 

Nach der Ergebnisse der Studie von ZIT (Zentrum fur Tiirkei Studien, Universitiit Essen) 

im Jahre 2000 gehort die Mehrheit (zu 93%) der ti.irkischen Migranten dem Islam an, 

darunter gehoren 88% der sunnitischen - und 11% allevitischer Glaubenrichtung an. Die . 

Mehrheit von ihnen definiert sich als religios. Zwei Drittel von ihnen sehen sich dabei 

eher religios, lediglich 7% sehen sich als sehr religios.30 Weitere Ergebnisse dieser 

Studie zeigen, dass mit dem zunehmenden Alter die religiose Bindung steigt. Aber 

interessanterweise auch, dass je Hinger die Befragten in Deutschland lebten, urn so eher 

ftihlten sie sich religios. 

28 Y gl. Ursula Mehrlander ( 1987 ): Auslanderforschung 1965 bis 1980. Fragestellungen, theoretiche 
Ansatze, empirische Ergebnisse. Bonn. S. 47 
29 Y gl. hierzu Faruk Sen (1994): Tiirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Miinchen. S. 73 
30 V gl. Hayrettin Aydin u.a (2003): "Euro-Islam". Das neue Islam Yerstandnis der Mus lime in der 
Migration. U nter Webseite: http://www .renner-institut.at/download/tex te/euroisla.pdf (letzte Abfrage am 
20.Juni2007) 
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Moscheen sind fiir Muslime nicht niu Orte des Gebets sondem auch der Begegnung und 

der Lehre. In diesem Sinne unterscheidet sich eine Moschee von einer Kirche, die u.a. 
·,_ I 

besonders als Gebetsraum benutzt wird?1 Faruk Sen (1994) beschreibt eine weitere 

soziale Funktion der Moscheen: sie dienen als Treffpunkte, insbesondere der alteren 

Manner.32 

Faruk Sen meint, dass die AusHinderfeindlichkeit in der Bundesrepublik den Ri.ickzug auf 

eigene~ kulturelle Werte, besonders auf die Religion fdrdert. 33 AusHinderfeindliche 

Gruppierungen · stellen Muslime und insbesondere Ti.irken als Symbol der Uberfremdung 

dar. Er kritisiert die Annahme, dass alle Ti.irken gHiubig und praktizierende Muslime sind. 

Nach ihm sind auch bei Ti.irken wie bei Christen viele unterschiedliche religiosen 

Stromungen zu sehen. Aber gleichzeitig ist es interessant zu sehen, dass der Islam keine . 

der christlichen Kirchen entsprechende Hierarchie oder Organisationsstruktur kennt. 

Allerdings trennt der Islam nicht Sakrales und Profanes. Religion spielt deshalb eine 

zentrale Rolle im Alltag der Menschen. Der Glaube hat dadurch einen wichtigen Einfluss 

auf die ldentitat und das Leben der ti.irkischen Muslime. 

Atabay (1998) in seiner Studie der ti.irkischen Migranten der zweiten Generation 

beschreibt, dass bei vielen Migranten in der Diaspora die islamische Gemeinde eine 

besondere Stelle hat. Die islamische Gemeinde ist nicht nur ein Gebetsort, sondem sie 

iibemimmt auch andere Funktion fiir ihre Besucher. Hier versuchen sle gegenseitig zu 

helfen. Fi.ir viele ist eine Gemeinde oder eine Moschee ein Ort der sozialen Begegnung. 

Hier bekommen viele junge Menschen eine Basis der Gemeinsamkeit bzw. neuen 

ldentitatsmuster. Viele junge Tiirken, deren Eltem nicht sehr religios waren, entdecken in 

der Religion eine neue ldentitat, die ihnen ein Zugehorigkeitsgefiihl bietet.34 

31 Islam, Christen tum und Judaism haben etwas gemeinsames: Aile sind Buchreligion, d.h. die Religion auf 
cinen Text zurlickzufiihren ist, in dem es Offenbarungen des Heiligen gibt. Im Vergleich dazu ist 
I-linduismus keine Buchreligion, wei! er auf keinen einzigen heiligen Text zurlickzufiihren ist. 
·'

2 V gl. hierzu Faruk Sen ( 1994): Tlirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Mlinchen. S. 78; 
und auch Ilhami Atabay (1998): Zwischen Tradition und Assimilation. Die zweite Generation ti.irkischer 
Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. S. 87. 
33 Y gl. hierzu Faruk Sen ( 1994 ): Ti.irken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Mi.inchen. S. 74. 
34 V gl. Hierzu Ilhami Atabay ( 1998): Zwischen Tradition und Assimilation. Die zweite Generation 
tlirkischer Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. S. 87. 
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Tiirkisch-lslamische Organisationen in Deutschland 

Die groBte und einflussreichste Organisation unter tiirkischen Muslimen ist die Tiirkisch

Islamische Union des Amtesfor Religion (Offill), die den tiirkischen Staatsislam vertritt. 

DITffi wird von den Religionsattachees der Konsulate gefiihrt und kontrolliert etwa die 

Halfte der 1100 bekannten Moscheen in der BRO. DITffi tritt fiir die Trennung von Staat 

und Religion ein, genauer gesagt fiir die Trennung von deutschem Staat und tiirkischer 

Religion, denn die Organisation beansprucht, einzige legitime Vertretung des tiirkischen 

Islam in De~tschland zu sein: DITffi unterhalt privilegierte Beziehungen zum deutschen 

Staat und kann daher neben den tiblichen religiOsen und sozialen Dienstleistungen im 

Umgang mit deutschen Behorden die Vermittlung eines dort respektierten Vertreters 

bieten. Die Organisation ist der offizielle Ansprechpartner der Schulverwaltungen und 

versucht dort, wo islamischer Religionsunterricht eingefuhrt werden soli, Inhalte und 

Lehrer zu bestimmen.35 Andere bedeutende islamische Organisationen sind: Der lslamrat, 

Der Zentral Rat etc. 

Die groBte islamistische Organisation ist die Islamische Gemeinschaft Milli Goriis 

(ehemals AGMT, Vereinigung der neuen Weltsicht in Europa), die nach Angaben des 

Verfassungsschutzes 30.000 Mitglieder hat und 500 Zweigstellen unterhalt. Die 

Organisation folgt dem tiblichen Muster islamistischer Politik und versucht, tiber soziale 

Dienstleistungen eine Klientel an sich zu binden.36 

Kopftuch der tiirkischen Frau: 

Ein zentrales Thema, die in allen Diskussionen tiber Islam, anwesend ist, ist das Tragen 

von Kopftiichem. Aus westlicher Sicht wird das Kopftuchtragen oft einseitig als 

Ausdruck fur die ,Unterdriickung" der Frauen im Islam interpretiert. Der Koran besagt, 

dass Frauen ihre Schonheit in der Gegenwart fremder Manner nicht enthiillen sollen. 

Damit stellt das Kopftuchtragen keine originar islamische Vorschrift dar. Aber dasselbe 

wird von vielen muslimischen Frauen als sichtbares Zeichen der Zugehorigkeit zum 

35 V gl. Ursula Spular-Stegemann (2002): Mus lime in Deutschland. Informationen u. Kliirungen. Freiburg. 
s. 103. 
36 Der Verfassungsschutz der Bundesrepublik hat schon seit Jahren auf die Verfassungfeindlichen Hal tung 
der ,,Milli Gori.is" verwiesen. Vgl. hierzu auch Ursula Spular-Stegemann (2002, S. 112). 
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Islam gesehen. Nach Faruk Sen (1994) gehort das Kopftu.ch zu den Sitten, die auch vor

und auBerislamische Wurzel haben.37 Hier ist e~s interessant zu erwalmen, dass in vielen 

islamischen Uindem, wie z.B. in Indonesien das Kopftuchtragen fast unbekannt ist. 

Karakasoglu meint, dass ein Kopftuch nicht automatisch mit Unterdriickung und Zwang 

gleichgesetzt werden kann und grundsatzlich als Kleidungssttick akzeptiert werden 

muss.38 

In seinem Werk ,Zwischen Tradition und Assimilation" zitiert Atabay eine ttirkische 

Soziologin Niilifer Gole, die sich zum Thema Kopftuch folgendermaBen auBert: 

Der Schleier symbolisiert den Unterschied zwischen dem Westen und der Islamischen Welt. Die 

wirkliche Grenze zwischen den Zivilisationen ist der Korper der Frau, ihre Weiblichkeit. Frauen sind 

die Schltisselfiguren, urn die islamischen Bewegungen und das Verhaltnis zwischen Osten und Westen, 
' 

zwischen Islam und Modeme zu verstehen. Das Symbol des Kopftuchtragens ist sehr wichtig 

geworden fUr Frauen. Es ist sozusagen die Subversion des Schleiers. Sie tragen ihn als politisches 

Statement gegen den sakularisierten lndividualismus. Diese Kritik an der Modeme ist auch eine Kritik 

an der Beschaftigung mit dem Korper.39 

Leben Tiirken in einer ,ParaUelgeseUsch~ft"? 

In der politischen Diskussion· urn die Existenz von Parallelgesellschaften in der 

Bundesrepublik Deutschland geht es vorrangig urn Fragen der Auslanderpolitik in Bezug 

auf die Chancen und fliirden der Integration. In diesem Zusammenhang wird deutlich, 

dass es sich keineswegs urn ein ,,neues" Problemfeld handelt. Die Debatte tiber den 

,richtigen" Umgang mit Einwanderung reicht geschichtlich weit zuriick. Der Begriff der 

Parallelgesellschaft taucht dabei bereits in den 80er Jahren in der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit Fragen der deutschen Auslanderpolitik auf. Damals gab es auth 

heftige Debatte darum, dass die Ttirken in Deutschland besonders fremd und weder 

integrationsbereit noch -fahig seien. Diese essentialistische Oberzeugung traf unter der 

deutschen Offentlichkeit auf viel Zustimmung. Nach dem Befund der Meinungumfragen 

37 Schon bei den Byzantinern warder Schleier in der Offentlichkeit Ausdruck der gehobenen Herkunft 
einer Frau im Gegensatz zu den unverschleierten Dienerinnen oder Sklavinnen. Vgl. hierzu Faruk Sen 
(1994): Tiirken in Deutschland. Leben zwischen zwei Kulturen. Miinchen. S. 79. 
38 V gl.Y asemin Karakasoglu (1997): Tiirkische Mus lime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S. 81. 
39 Zitiert nach Ilhami Atabay ( 1998): Zwischen Tradition und Assimilation. Die zweite Generation 
tiirkischer Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. S. I 08 .. 
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gesammelt von der liberalen Zeit in der Mitte der 80 er J ahren me in ten 80 Prozent der 

Bundesbiirger, dass sie zu viele Auslander im Lande haben.40 Neben der Debatte tiber das 

so gennante "Tiirkenproblem" spielte Islam eine grosse Rolle, der seit der Revolution in 

Iran als politische Bedrohung wahrgenommen wurde. Die Ti.irken wurden in erster Linie 

als Muslime wahrgenommen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Tiirken eine 

homogene Gruppe seien. Auch die Tatsache, dass der Schiismus, der die Staatsreligion 

im Iran ist, unter deutschen Muslimen selten ist, wurde kaum betrachtet. 

Der Begriff ,Parallelgesellschaft" erreichte jedoch in Zusammenhang mit den 

Anschlagen vom 11. September 2001 und der Ermordung des niederlandischen 

islamkritischen Filmemacher Theo van Gogh im Jahr 2004 sowohl politisch als auch in 

der medialen Darstellung eine neue Dimension. Seither stehen in der Diskussion 

vermehrt Sicherheitsfragen und die Integration speziell von (ti.irkisch-)muslimischen 

Migranten im Blickpunkt. 41 

40 V gl. Ulrich Herbert (200 I): Geschichte der Auslanderpolitik in Deutschland. Miinchen. S. 258 
11 Muslime, die sich urn einen deutschen Pass bewerben, miissen sich in Baden-Wiirttemberg seit 
Jahresbeginn einem umstrittenen Gesinnungstest unterziehen. Siehe Anhang,: ,30 Fragen", die von der Zeit 
Online dokumentiert wurde. 
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TURKISCHE JUGENDLICHE ALS GEGENSTAND DER 

MIGRATIONSFORSCHUNG 

Wir Migramenkinder /esen Ahenteuerromane, spie/en Super Nimendo, sit zen vor Viva und M1V und regen uns uher die neue Frisur 

von Madonna auf Wir hahen die norma/en Puhertiit.,krisen, wir fohlen 'uns unverstanden imd ungelieht. Wie aile Teenager. Manche 

miissw dahei mit der Trennung ihrer Eltern zurechtkommen, andere mit Streit in der Familie oder im Freundeskreis. Wir aile hahen 

gleichennaj3en 'Bommer vor der niichsten Klausur oder um die berujliche Zukunft. 

A her hei um kommt noch eine Sache hinzu, die nur uns Migrantenkinder betrifft. Wir niiissen doppelt so schwer arheiten, um uns in 

zwei Welten zurechtzu}inden und dennoch eigene Personlichkeit entwickeln zu kOnnen. Wir miissen uns selbst treubleiben, ohne unsere 

Abstammung zu vergessen. Wir Ieben in der Gegenwan. aber die Vergangenheit holt wu immerwieder ein Wir haben es salt, .1'/iindig 

Zll .. Migratiomphiinomenen" ahgestempe/t ?II werden. 

(Worte von Ekin Deligoz in seinem Essay, Wir sin die Kinder der Zukunft") 

2.2.1 Wahmehmung der tiirkischen Jugendlichen in Deutschland 

2.1.2 Schulische Leistung und sprachliche Probleme 

2.2.3 Leben zwischen zwei Kulturen? 

2.2.4 Religiositat und Gewaltbereitschaft 

2.2.5 Scheitem des ,Eingliederungsprozess".der Ti.irken? 

2.2.1 Wahrnehmung der tiirkischen Jugendlichen in Deutschland: ein 

gcschichtlicher Riickblick 

Wie es am Anfang gemeint war, mussten die Arbeitsmigranten nach einem befriesteten 
-

Aufenthalt in der Bundesrepublik in ihr Heimeithind zuriickkehren. Das warder Grund, 

warum die meisten ihre Familie lange Zeit nicht in ihr Heimatland zuri.ickgelassen haben. 

Aber der Anwerbestopp vom Jahre 1973 veranderte diese Situation. Nach dem 

Inkrafttreten des Anwerbestopps war nach Ri.ickkehr fur die Arbeitsmigranten nicht mehr 

moglich, zuri.ick -nach Deutschland zu kommen. Deshalb entschieden viele ftir die 

Yerlangerung ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik. Eine Folge dieser Entscheidung _ 

war die Familienzusammenfiihrung. Die Frauen und Kinder der ti.irkischen 
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Arbeitsmigranten kamen nach Deutschland, wei! die Mehrheit der Arbeitsmigranten sich 

auf einen Uingeren Aufenthalt in der Bundesrepublik vorbereitete. 

Durch den Familiennachzug wurde die deutsche Gesellschaft erst in 80er Jahren mit dem 

neuen Phanomen konfrontiert. Sie musste plotzlich feststellen, dass die sozialen Folgen 

der Migration bisher nicht berticksichtigt worden waren. Schulen, Kindergarten und 

Behorden waren auf diese neue Gruppe nicht eingestellt. Die schulische und berufliche 

Integration der ttirkischen Jugendlichen stellte neue Herausforderungen an die 

Institutionen. 

Die Bundesregierung versuchte die Rtickkehr der ttirkischen Arbeitsmigranten zu 

ermoglichen, aber _dieser Versuch blieb ohne einen Erfolg. Die Zahl der in Deutschland 

lebenden Ttirken stieg seit Mitte der 80er Jahre Iangsam und stetig an. 

Im deutschen Staatsbtirgerschaftsrecht war jedoch eine systematische rechtliche 

, Vollinklusion" von Nichtdeutschen zumindest bis 1990 nur in Ausnahmefallen 

vorgesehen. Denn Deutschland sah sich lange Zeit als kein Einwanderungsland (siehe 

Kapitel 1 fur ausfuhrliche Diskussion tiber Auslanderpolitik der Bundesrepublik). 

2.2.2 Schulische Leistung und sprachliche Probleme und Berufschancen 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden in Folge der Arbeitsmigration Anfang der 

70er Jahre Fragen einer ,Auslanderpadagogik" erstmal thematisiert. Schwerpunkte der 

damaligen Debatte waren meist die Reflexionen tiber Integrationsprobleme in Bereichen 

des Spracherwerb bzw. der schulischen Leistungen der Migrationkinder (vgl. Badawia, 

2002). Hier scheinen die meisten einig zu sein, dass sich die Schulbildung der ttirkischen 

Jugendlichen im Vergleich zu durchschnittlichen deutschen Jugendlichen so wohl 

qualitativ als auch quantitativ unterscheidet. Der geringe Erfolg der ttirkischen 

Jugendlichen im deutschen Bildungssystem wird durch verschiedenen Studien belegt. 

Leenen u.a ( 1990) befassten sich zum erstenmal mit Biographien ,bildungserfolgreicher" 

Migrationskinder mit ttirkischer Herkunft. Nach dieser Studie entwickelten die Kinder 
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aus tiirkischen Migrantenfamilien besondere Hihigkeiten zur ,Selbstplatzierung"42
• 

Leenen beschreibt, dass die tiirkischen Jugendlichen nicht nur fehlende familUire 

Unterstiitzung kompensieren, sondem auch einen' relativ starren Erwartungshorizont 

deutscher Institutionen iiberwinden miissen.43 

Viele tiirkische Jugendlichen fiihlen, dass sie m der Schule diskriminiert werden. 

Badawia zitiert einen seiner Befragten: 

In der Schule war es immer so, dass ich immer zwei oder drei Monate gebraucht habe, bis ich den 

Lehrer davon tiberreugt habe, dass ich nicht schlecht bin, also das war ein echter Konflikt 

zwischen uns, ich musste ihn erst tiberzeugen, also da wurde von einem erwartet, dass man zum 

Beispielnicht gut Deutsch kann und solche Sachen halt.44 

Berufschancen der tiirkischen Jugendlichen 

Wenn man die Berufliche Stellung der erwerbsilitigen Tiirken der zweiten Generation 

betrachtet, sind viele von ihnen als un- und angelemte Arbeiter beschaftigt, und nur ein 

geringer Teil arbeitet als Facharbeiter oder Meister, als Angestellter noch weniger. 

Im allgemeinen haben die Tiirken es schwerer als Deutsche, auf dem Arbeitsplatz eien 

Stelle zu finden. Nach der Angabe des Instituts fur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

der Bundesagentur der Arbeit stehen junge Tiirken nicht nur im Vergleich zu Deutschen 

schlechter da, sondem auch gegeniiber den anderen Migranten. Insbesondere bei 

tiirkischen Frauen erschwert die Situation noch mehr. Fast zwei Drittelel aller Deutschen 

finden direkt nach der Ausbildung einen Arbetsplatz, dagegen gelingt dies nur fur die 

l·Hilfte der Tiirken.45 

Jedoch gibt es eine deutliche Entwicklung bei der zweiten Generation der tiirkischen 

Jugcndlichen. Der Anteil der ungelemter Arbeiter liegt bei Tiirken der zweiten 

4
" Unter ,Selbstplatzierung" verstehen die Autoren, dass, die Gruppe von ttirkischen Kindem einen groBen 

Bereich familiarer P1atzierungsleistungen se1bst tibernehmen muss. Vgl. Tarek Badawia (2002): ,DerDritte 
Stuhl". Eine Grounded Theory-Studie zum kreativen Umgang bildungserfo1greicher 
lmmigrantenjugendlicher mit kultureller Differenz. Frankfurt a.M. S.36 
13 Ebenda. S. 36. · 
'
1
'
1 Ebcnda. S. 188. 

'
15 Vgl. lAB Kurzbericht. Ausgabe Nr. 19/ 14.11.2006. Ntimberg. In: www.iab.de (letzte Abfrage am 10. 
Juni 2007) 
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Generation viel niedriger als bei der ersten Generation. In der mittlere Weile gibt es auch 
\ 

viele Tiirken, die als sich als Selbstandige angeben. 

2.2.3 Leben zwischen zwei Kulturen? 

Migration bedeutet nicht nur Ortswechsel sondem viel mehr. Migranten finden sich in 

einem neuen Kulturkreis im Aufnahmeland. Sie miissen ihr Leben unter neuen sozialen 

und kulturellen Situationen neu · orientieren. Aber die Eingliederung m der 

Aufnahmegesellschaft ist nicht nur sehr kompliziert sondem auch sehr langsam. Eine 

Kultur ist die Summe von Werten, Normen und Traditionen, die man als Mitglied einer 

Kultur von der Geburt bis zum Ende des Lebens lemen muss. Deshalb ist es nicht so 

einfach die Werte, Normen und Traditionen der Aufnahmegesellschaft zu intemalisieren. 

Denn diese Eigenschaften einer Kultur ~onnen sehr unterschiedlich von der anderen 

sein. Es wird angenommen, dass Deutschland und die Tiirkei kulturell ganz 

unterschiedlich sind. 

Die Arbeitsemigranten aus der Tiirkei in den 60er Jahren stammten aus der 

agrarwirtschaftlichen Tradition. Im Vergleich dazu war Deutschland ein hoch 

industrialisiertes Land. Es wird davon ausgegangen, dass die unterschiedliche 

Gesellschaftsstruktur46
, bei Deutschen urtd Tiirkm zur unterschiedlichen Familienstruktur 

und Erziehungsvorstellung fuhren. Allgemein wurde es angenommen, dass da die 

Arbeitsemigranten der ersten Generation zum Migrationzeitpunkt schon in ihre Kultur 

sozialisiert waren, nur eine partielle Eingliederung in der Aufnahmekultur ermoglicht 

werden konnte.47 

In der sozialwissenschaftlichen Literatur wird die Meinung vertreten, dass tiirkische 

Jugendliche in Deutschland zwischen zwei Kulturen leben miissen (Paul B. Hill, 1990, 

Esser, 1990, Atabay Ilhami 1998). Das gilt nicht nur fi.ir die Kinder der tiirkischen 

·
16 Bei unterschiedlichen Gesellschaftsstruktur geht es darum ob eine Gesellschaft eine ,industrielle 
Gesellschaft" ist oder eine ,traditonal-agrare Gesellschaft" . 

. 
47 V gl. hierzu Paul Hill (.1990): Kulturelle Inkonsistenz und Stress bei der zweiten Generation. Opladen. S. 
101. 

/ 
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Migranten der ersten Generation sondem auch fiir die Kinder von den Ti.irken, die selbst 

in Deutschland aufgewachsen sind. Karakasoglu beschreibt ihre Situation 

folgendeimaBen: 

( ... ) die ttirkischen Jugendlichen sind in der Bundesrepublik einem gewissen ,ldentiUi.tsdruck" a:usgesetzt, 

da sie zwischen zwei teilweise widersprtichlichen Werte- und Normensystemen balancieren mtissen: dem 

des ttirkischen Elternhauses und dem der deutschen Umwelt. Von dieser Situation sind Mli.dchen in 

stli.rkerem MaBe betroffen als Jungen, da die Ehrbarkeit des Mli.dchens die ,,Ehre" der Familie reprli.sentiert 

( ... ).48 

Im Kontext von Kindem mit Migrationshintergrund wurde zwischen zwei Arte der 

Sozialisation unterschieden: Sozialisation durch Eltem einerseits, und andererseits 

Sozialisation durch Kontakte zur Aufnahmegesellschaft. Die erste wurde auch als 

traditionale Sozialisation verstanden, denn zu Hause herrschten die Werte und Normen 

der Herkunftsgesellschaft. 1m Gegensatz dazu wurde die zweite Sozialisationsart als die 

modeme angesehen, denn sie wurde durchgefiihrt durch Kontakte zur Aufnahmekultur, z. 

B. Durch Schule und Beruf, zum deutschen Freundeskreis und nicht zu letzt durch die 

Massenmedien. Paul Hill (1990) e.a meinten, dass als Folge zweierlei Sozialisation sich 

widersprechende Erwartungssyteme entwickeln, die zur ,Personlichkeitsstorungen" bei 

auslandischen Kindem fiihren konnen. Aber viele Experten stellen diese Annahme in 

Frage. Das Ergebnis des von Esser durchgefuhrt Projekts tiber ,Kulturelle und ethnische 

Identitat bei Arbeitsmigranten im interkontextuellen, intergenerationenellen und 

intcrnationalen Vergleich " deutet darauf hin, dass eine allgemeine Stresserfahrung nicht 

auf die Besonderheit der Lebenssituati~n zurlickzufi.ihren ist".49 

Diese Personlichkei~sstorungen konnen als MarginaliHit oder Anomie50 fur die betroffene 

Person wirken (vgl. Merz-Benz, 2002). In diesem Kontext ist Paul Hill der weiteren 

Meinung, wo er die Beschrankung der Annahme, dass ,Aufnahmekultur" und 

,Herkunftskultur" unbedingt als Gegenbegriffe verstanden werden miissen, 

folgenderweise erkHirt: 

'
18 Y asemin Karakasoglu(l997): Ttirkische Muslime in Nordrhein Westfalen. S.68. 
49 Zitiert nach Tarek Badawia (2002): ,Der Dritte Stuhl". Eine Grounded Theory-Studie zum kreativen 
Umgang bildungserfolgreicher Immigrantenjugendlicher mit kultureller Differenz. S. 34. 
50 Anomie als ein Begriff wurde zum ersten Mal von Durkheim benutzt, und es bedeutet ,eine Situation der 
Normenlosigkeit". Spli.ter hat der amerikanische Sozio loge Robert Merton den Begriff weiter entwickelt. 
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Betrac~tet man aber Kultur und kulturelle Zugehorigkeit nicht als objektive kategoriale Merkmale,' sondern 

als ein allein durch die subjektiven lnterpretationen der Akteure handlungsrelevante :(<onstrukt, so bestehen 

kulturelle Inkonsistenzen als Quelle von MarginaliHit und Anomie auch nur durch die vom Akteur seiner 

Umgebung zugeschriebenen kulturellen Eigenheiten und durch sein ethnisches Selbstbild, welches sich in 

seinen Handlungs_zielen und Strategien niederschlagen kann.51 

Ilhami Atabay (1998) untersucht in seiner Arbeit .Zwischen Tradition und Assimilation", 

die Folgen von einem Leben zwischen zwei Kulturen fiir die zweite Generation 

tiirkischer Migranten in Deutschland. Er sieht die Industriegesellschaft bzw. deutsche 

Kultur als eine, deren wichtige Merkmale Modernisierung und Individualisierung sind. 

Er beschaftigt sich mit der Frage, in welcher Weise sich die Lebensweise der Migranten 

verandert hat, und damit versucht er ihre Identitatsentwicklung zu studieren. Laut Atabay 

entwickeln die jugendliche·n Migranten der zweiten Generation eine ,Patchwork

Identitat".52 In seiner Arbeit beschreibt Atabay folgende drei Familientypen der 

tiirkischen Migranten der zweiten Generation: 

Religios-traditionell orientierte Familien: 

Das sind Familien mit Migrationhintergrund, die in ihrer Handlungsweise und ihrer 

Denkweise traditionelle Vorstelhingen, Werte und Normen widerspiegeln. Atabay zitiert 

im Bezug auf diesen Familientyp von dem Ergebnis einer Untersuchung von Ilysoglu 

(1994 ), dabei ist es auffallend, dass die Frauen dieser Kategorie sich zwar gegen die 

westliche Modeme wehren, aber zugleich einen Weg wahlen, ihre eigene Modeme zu 

entwickeln. So konnen sie ihre eigene kulturelle Identitlit bewahren und tragen damit zu 

einem neuen Verstandnis des Diskurses tiber die Modeme bei.53 

Familien zwischen Tradition und Moderne: 

Diese Familie charakterisiert sich besonders dadurch, dass sie sich in ihrem All tags Ieben 

zwischen traditionellen und modemen Wertvorstellungen bewegt. Laut Atabay sind sie 

51 VgL hierzu Paul Hill (1990): Kulturelle lnkonsistenz und Stress bei der zweiten Generation. Opladen. S. 
116. 
52 V gL hierzu Ilhami Atabay ( 1998): Zwischen Tradition und Assimilation. Die zweite Generation 
tlirkischer Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. S. 13. 
53 Ebenda. S.l 08. 
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gUiubig, aber sie praktizieren ihren Glauben nicht. Bei diesem Familientyp ist es 

auffallend, dass bei allen Paaren sowohl die Frauen als' auch die Manner berufstatig sind. 

Vor allem die Berufstatigkeit der F~auen ist einwesentlicher Unterschied zu den ,religios

traditionell orientierten Familien". Die Identitat dieser Frauen bezieht sich neben der 

Hausfraurolle auch auf die Anerkennung, die sie aus der beruflichen Arbeit gewinnen. 

Sie gehen nach auBen, sie nehmen die Beziehung mit der AuBenwelt auf. Solche Frauen 

brechen das traditionelle Muster von ,geschlechtsbezogenen Rollenaufteilung". 

Moderne Familien 

Atabay beschreibt eine ,modeme Familie' als eine, die nichtreligios ist, und die eine 

kritische Haltung zu den traditionellen _Werte- Lind Normvorstellungen einnimmt. Sie 

definieren ihre Werte neu. Er schreibt dazu, dass bei dieser Kategorie die Unterschiede 

nicht nur an rein auBeren Merkmalen feststellbar sind sondem auch an ihrer inneren 

Dynamik. Die Paare in dieser Kategorie befinden sich in einem Prozess des 

Wertewandels. Er beschreibt das weiterhin folgendermaBen: 

Die Frauen und die Manner dieses Familientyps brechen in vieler Hinsicht bestehende Tabus. Sie 

miis-sen daher viele Spannungen aus~alten, wei! sie weder in der Gesellschaft, aus der sie kommen, 

noch in der sie Ieben, ganz zu.Hause sirid. Aus der Sicht der Herkunftskultur sind sie die jenigen, die 

das Bott verlassen, die kulturellens Grenzen und Vorgaben sprengen. Aus der Sicht der 

Aufnahmekultur sind sie jedoch immer noch Tiirken.54 

2.2.4 Religiositat und·Gewaltbercitschaft der tiirkischcn Jugendlichen 

Nach einer Studie iiber den ,Videokonsum der ti.irkischen Wohnbevolkerung unter 

spezieller Beriicksichtigung von religios-fundamentalistischen Videofilmen", die 1991 

abgeschlossen wurde, wurde es festgestellt, dass der Konsum von religiosen Videos fur 

54 V gl. hierzu Ilhami Atabay ( 1998): Zwischen Tradition und Assimilation. Die zweite Generation · 
tiirkischer Migranten in der Bunde~republik Deutschland. Freiburg. S. 177. 
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einen Teil der in der Bundesrepublik lebenden Tlirken zum unverzichtbaren Bestandteil 

ihrer FreizeitHitigkeit geworden ist.55 

Wilhelm Heitmeyer stellt 1997 in einer empirischen Untersuchung unter 1200 tlirkischen 

Jugendlichen fest, dass 35,7% der 15- bis 21 jhluigen bereit sind, mit korperlicher Gewalt 

gegen Unglaubige vorzugehen. 23,2% stimmen dem Satz zu: ,Wenn jemand gegen den 

Islam kampft, muss man ihn to ten. "56 

Heitmeyer meint, dass rechtextremistische Gruppen in sich keine besondere Attraktivitat 

haben. Es sind vor allem - die immer starkere . soziale Ausgrenzung, soziale 

Verunsicherung, und die Arbeitslosigkeit, die diese Attraktivitat produzieren.57 

Aber nach dem Befund der reprasentativen Befragung des ZIT unter 2000 tlirkischen 

Migranten im Jahre 2000 zeigt die Mehrheit der Jugendlichen aus der zweiten und dritten 

Generation aufgrund ihrer eher modern-liberalen Orientierung eine geringe Neigung zur 

Organisationen in religiosen Gemeinschaften. Nur die Minderheit, die eine religios

konservative Einstellung vertritt, ist eher in doktrinaren Moscheevereinen organisiert. 

Damit ist die Gefahr der Gewalttendenz nach dieser Studie ausgeschlossen.58 

Werner Schiffauer sieht die Anziehungskraft desradikalen politischen Islam teiweise 

auch unter besser ausgebildeten tiirkischen Jugendlichen. Er erklart diese Situation durch 

sozio-psychologische Begriindung: Mit den steigenden Erwartung des gut Ausgebildeten 

aufgesellschaftliche Anrerkennung wachst auch seine Verwundbarkeit. Wenn der 

Betreffende von der deutschen Gesellschaft diskriminiert wird, empfindet er umso 

schmerzhafter. In dieser Situation werden viele Jugendliche nach extrimistischen 

Gruppen angezogen. 

Viele andere Soziologe sind auch der Meinung, dass die Diskriminierungserfahrung in 

der Mehrheigesellschaft eine negative Wirkung fur die Einwanderung der Minderheit hat. 

Jan Doring (2007) auBert sich dazu: 

55 Ziticrt nach: yasemin Karakasoglu (1997): Turkischc Muslime in Nordrhein Westfalen. Duisberg. S. 9 
"

6 Wilhelm Heitmeyer (1997): Verlockender Fundamcntalismus. Frankfurt a.M. s: 129 
,.

1 Vgl: Wilhelm Heitmeyer (1989): Jugend aufdem Weg nach rechts? S. 560 
5 ~ Vgl. Hayrettin Aydin u.a (2003): "Euro-lslam". Das neue Islam Vcrstandnis der Muslime in der 
Migration. U nter Webseite: http://www.renner-institut.at/download/tex te/euroisla.pdf (am 20. Juni 2007). 
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The exper:iencing discrimination leads immigrants to reinterpret the issue of discrimimition itself, 

abandoning the idea that they are facing isolated incidents only. A generalization of the expectation of 

discrimination will take place, accompanied by loss of trust in institution, a perception of meager . 

opportunities for social advancement, perception of economic exploitation and the idea that the larger part 

fG ' . . h b' 59 o erman soc1ety IS xenop o 1c. 

2.2.5 Scheitern des ,Eingliederungsprozess" der Tiirken? 

Die Tiirken leben seit mehr als 40 Jahren in Deutschland. In Massenmedien gibt es 

Belichte, dass die Tiirken nach so vielen Jahren immer noch nicht in der deutschen 

Gesellschaft integliert sind, weil sie selbst isolisiert bleiben wollen. Sie wollen keinen 

Kontakt mit ihren deutschen Nachbam haben. Sie leben in einer ,parallelen 

Gesellschaft", etc. 

Solche Behauptungen sind kaum mit den . Fakten angemessen. Nehmen wrr die 

Einbiirgerung als eine Indikator der lntegrationsbereitschaft, so finden wir, dass von den 

12715~ Personen, die im Jahre 2004 die deutsche Staatsangehorigkeit erhielten, hatten 

44465 Personen (35,0%) frUh6r die tiirkische Staatsangehorigkeit.60 Diese Anzahl war am 

h6chsten fur die Personen mit ehmaliger tiirkischer Staatsangehorigkeit unter den 

eingebtirgerten Personen. 

Seit dem lnkrafttreten des neuen Zuwanderungsgesetz am 01.01.2005 gibt es eme 

gesetzliche Grundlage der Integrationsmassnahme fur Migranten. Darunter bilden die 

Sprachku:se eine der Kemelemente der lntegrationsmassnahme. Die Sprachkurse 

beinhalten einen 600 stiindigen Sprachkurs und einen 30 sttindigen Orientierungskurs fur 

Teilnehmer. Der Orientierungskurs hat das Ziel die Grundkenntnisse zur Rechtsordnung, 

zur Geschichte und zur Kultur in Deutschland zu vermitteln. Bei der Verteilung der 

ausHindischen Kursteilnehmer nach den Staatsangehorigkeiten stellen die Ttirken mit 

5~ Siehe hierzu Jan Doring (2007): Influnece of Discriminatory Incidents on Immigrants Attitude Towards · 
German Society. S.20. ' 
60 V gl. Hierzu ,,Einburgerung in Deutschland". Bundesamt fur Migration und FIUchtlinge. Im Internet: 
http :1 !www .bamf.delcln 042/nn 566316/SharedDocs/ Anlagen/DE/Da~BAMF/Downloads/Statistiklstatistik 
-au tlage 14-3-integral ion ,templateld=raw .property= pub licationFile.pd ti'statistik -au flage 14-3-integr':ltion.pdf 
(letzte Abfr·age am 12.07.2007). 
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20,8 % den grossten Anteil.61 Diese hohe Anzahl der tiirkischen Teilnehmer an 

Integrationskurse ist auch eine Indikator dafiir, dass die populare Behauptung von 

Scheitem der Eingliederungsprozess der Tiirken kaum wahr ist. 

61 Ebenda. 
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KAPITEL III 

EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG UND ERGEBNISSE 

Wie kann manliherdreijJig Jahre in einem Land als Gw>l hleihen? 

Warwn \ierstehtman in Deutschland nicht, wenn man sag/: ich bin beides? 

Wenn ein deutsches Kind mehrsprachig aufwiichst, i.11 das toll, aber wenn ein ausliindische.1· Kind zwei Sprachen spricht, dann ist es 

zerrissen 1 Wieso das denn? 

Warwn immer die Frage bei }tmgen Menschen, bist du deutsch oder was andere.1·. man kann doch be ides sein, oder? 

(zitiert aus einem Buch ,Der Dritte Stuhl" von Tarek Badawia; aber alle oben erwahnte AuBerungen habe Sich selbst wahrend meiner 

Bcfragung unter tlirkischen Jugendlichen von viele Befragten gehtirt !) 

3 .1 Empirische Untersuchung 

3.1.1 Hypothesenbildung 

3 .1.2 Erstellung der Fragebogen 

3. 1.3 Durchfiihrung der Untersuchung 

3.1.4 Skalenaufuau 

3 .2 Ergebnisse 

3 .2.1 Soziale Situation der ti.irkischen Jugendlichen 

3 .2.2 Schule, Ausbildung und Sprachkenntnisse 

3.2.3 Politische Situation und Einstellungen 

3 .2.4 Kulturelle- und identitatsbezogene Einstellungen 

3.1Empirische Untersuchung 

3.1.1 Hypothesenbildung 

Die Frage der lntegrationsbereitschaft der tlirkischen Jugendlichen steht im Vordergrund 

der vorliegenden Untersuchung. Tiirken stellcn emen besonderen Fall m den 
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integrationsbezogenen Dberlegungen der Migrationssoziologen. Die vorliegende 

Untersuchung beschaftigt sich in dieser Hinsicht spezifisch mit der Integrationsfrage der 

ttirkischen Jugendlichen. 

Wenn wrr die ganze Gesellschaft bzw. fur unsere Diskussion relevante 

Aufnahmegesellschaft als ein System und die jeweiligen ethnischen Gruppen innerhalb 

dieser Gesellschaft als verschiedene Teile des Systems betrachten, dann ist es auch 

erforderlich, dass aile individuelle Teile in dem System verbunden sind. Diskutieren wir 

tiber Integrationsbereitschaft einer ethnischen Gruppe in der Aufnahmegesellschaft, so 

miissen wir auch iiber die Elemente oder Faktoren diskutieren, die als Zeichen der 

Integrationsbereitschaft benutzt werden sollen. 

Elcmentc dcr Intcgrationsbercitschaft: 

Es gibt keine Dbereinstimmung in den sozialwissenschaftlichen Diskussionen iiber die 

Elemente der Integrationsbereitschaft. Allerdings gibt es einen groben Konsens iiber die 

Elemente, die fur die Sozialintegration der Migrantengruppe in der Aufnahmegesellschaft 

als wichtig betrachtet werden. Man kann die wichtigen Elemente folgendermaBen 

darstellen: 

• Sprachkcnntnissc 

Eine wahre Kommunikation zwischen zwei Menschen bzw. zwischen zwei Gruppen von 

Menschen ist ohne gemeinsame Sprache nicht moglich. Daher ist es fur die Migranten 

sehr wichtig, die Sprache der Aufnahmegesellschaft sehr gut zu konnen. Gleichzeitig 

haben Sprachkenntnisse erne Schliisselrolle als Zugangsvoraussetzung zu 

Bildungschancen, zum Arbeitsmarkt und nicht zuletzt zu den Einrichtungen und 

1\ngeboten des Aufnahmelandes. Ke1mtnisse der Sprache des Aufnahmelandes stellen fiir 

die Migranten also einen der wichtigsten Faktoren zur Integration in die 

Aufnahmegesellschaft dar. 

In der Migrationsoziologie wird die Meinung vertreten, dass wenn Auslander die 

Sprache des Aufnahmelandes erlemen, so ist das ein Zeichen der Integrationsbereitschaft 
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und des Interesses an Interaktionen mit Einheimischen. 1 Da die Mehrheit der 

ttirkischen Jugendlichen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, nehmen wir an, 

dass sie zwar bilingu(!.l sind, aber besser Deutsch als Ttirkisch konnen. Aufgrund dieser 

Annahme wurden die Hypothese 1 bzw. Nebenhypothesen 1. a), l.b) und l.c) formuliert. 
\ 

Diese Annahme lasst vermuten, dass ttirkische Jugendlichen mit einander haufiger auf 

Deutsch sprechen. 

• Kontaktwunsch mit Einheimischen: 

Neben dem Erwerb der Sprache der Aufnahmegesellschaft wird der Kontaktwunsch mit 

Mitglidem der Aufnahmegesellschaft als ein Zeichen der lntegrationsbereitschaft 

verstanden. Wir nehmen an, dass da die Mehrheit der ttirkischen Jugendlichen deutsche 

Schulen besuchen, haben,sie sowohl ti.irkische als auch ttirkische Freunde, bzw. dass sie 

mehr Kontakt mit Deutschen haben wollen. 

• Zugehorigkeitgeftihl 

Es wird angenommen, dass das ~ugehorigkeitsgefuhl in der Aufnahmegesellschaft auch 
' 

vom Yerhaltnis zur Mehrheitsgesellschaft beeinflusst wird. Dieses Verhaltnis wird durch 

die allUigliche Erfahrung mit den Einheimischen d.h. der Mehrheitsgesellschaft gepragt. 

Diese Annahme bildet die Basis unserer Hypothesen 3, 3.a) und 3.b) 

Hypothesen in dieser Arbeit: 

Polgende Hypothesen bildeten die Grundlage der vorliegenden Arbeit: 

1. Ti.irkische Jugendliche haben bessere Kenntnisse der deutschen Sprache als der 

ti.irkischen Sprache. 

l.a) Zu Hause sprechen ti.irkische Jugendlichen sowohl ti.irkisch als auch deutsch. 

1 V gl. Ursula Mehrlander ( 1987): Auslanderforschung 1965 bis 1980. Fragestellungen, theoretiche Ansatze, 
empirische, Ergebnisse. Bonn. 
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l.b) Mit Freunden kommuo.izieren tiirkische Jugendlichen haufiger au( Deutsch als auf 

Ttirkisch. 

l.c) Ttirkische Jugendlichen hal ten es fur wichtig, eine g~te Kenntnis der deutschen 

Sprache zu haben. 

2. Die Mehrheit der ttirkischen Jugendlichen will fur immer in Deutschland Ieben. 

3. Diejenigen tiirkischen Jugendlichen, die im alltaglichen Leben after Diskriminierung 

erfahren haben, fuhlen sich weniger zufrieden mit ihrem Leben in Deutschland.· 

3 .a) Je mehr die Diskriminierungserfahrung im alltaglichen Leben, desto weniger die 

Beurteilung der Wichtigkeit der deutschen Staatsangehorigkeit. 

3 .b) Je mehr die Diskriminierungserfahrung desto weniger die Bereitschaft, Kontakt mit 

Deutschen zu pflegen. 

4. Diejenigen ttirkischen Jugendlichen, die eine bikulturelle Identitat aufweisen, halten 

auch die deutsche Staatsangehorigkeit fur wichtig. 

3.1.2 Erstellung des Fragebogens 

Bei Fragebogen geht es urn eine bestimmte Zahl von Fragen, die zum Zweck der 

Datenerhebung benutzt werden. Der gleiche Fragebogen wird unter ausgewlihlten 

Personen bzw. Personengruppen verteilt. Die Befragung kann entweder mtindlich oder 
\. 

schriftlich durchgefuhrt werden. 

Bei der Formulierung des Fragebogens ist die Form des Fragebogens sehr wichtig. Das 

bedeutet, man muss sehr vorsichtig sein, in welche Art und Weise die Fragen formuliert 

wcrden. Zusammen mit der Form der Fragen ist die Form des Antwortstypus auch sehr 

wichtig. Die Zahl der Antwortkategorien ist dabei abhangig von der Konzeption der 

Rating-Skala. 

Man soil darauf achten, dass der Fragebogen nicht zu kompliziert oder zu lang ist. Wenn 

die Fragen zu kompliziert formuliert sind, besteht die Gefahr, dass sie von den Befragten 

missverstanden werden. Deshalb sollen die Fragen so formuliert sein, dass sie von der 

Mehrheit leicht verstanden werden. Wenn der Fragebogen zu lang ist, wird die 
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Konzentrationsfahigkeit des Befragten beeinflusst. Das beeinflusst auch die 

Antwortbereitschaft. 

Die Art der Befragung 

Der fur diese Untersuchung benutzte Fragebogen beinhaltete insgesamt 55 Fragen. Alle 

diese Fragen wurden unter sechs Kategorien geteilt: 

Die erste Kategorie hatte das Ziel allgemeine objektive Informationen tiber die Person der 

Befragte zu sammeln. In dieser Kategorie wurden die Fragen nach Alter, 

Staatsangehorigkeit, Anzahl der Familienmitglieder, Wohi:J.situation usw. gestellt. In 

dieser Kategorie wurden auch Fragen nach bemflicher Situation der Eltem gestellt, urn 

ein Gesamtbild der okonomischen Situation der Befragten ZU bekommen. Zuletzt wurden 

einige Fragen gestellt, urn die emotionale Verbundenheit der Befragten mit seiner/ihrer 

Familienmitglieder auszumessen. Zum Beispiel die Fragen: 

A) Was fur ein Yerhaltnis haben Sie zu Ihren Eltern? Ist/war es ein eher offenes, vertrauenvolles 

Yerhaltnis- oder ein zuriickhaltendes, verschlossenes Yerhaltnis? 

B) Zu welchem Eltemteil fuhlen Sie sich mehr hingezogen: 

0 zum Yater 0 zur Mutter 0 zu beiden gleich [J von keinem 

Die zweite Kategorie der Fragen hatte das Ziel die schulische Lage der Befragten zu 

messen und die Informationen tiber Sprachgebrauch bzw. Deutschkenntnisse zu 

sammeln. Hier wurde unter anderem auch nach der subjektiven Schatzung der 

Wichtigkeit der Beherrschung der deutschen Sprache gefragt. Die Frage wurde 

folgenderweise formuliert: · 

Wie wichtig ist Deutschkenntnis, Ihrer Meintmg nach, fur jemand, der/die in Deutschland lebt? 

0 wichtig 0 sehr wichtig 0 nicht wichtig 

Die dritte Kategorie beinhaltet Fragen tiber Religion bzw. Religiositat der Befragten. 

Wichtig waren hier die Information nach der Zugehorigkeit . zu einer bestimmten 

Glaubengemeinschaft, und auch der Zugehorigkeit der Eltem. Hier wurde die Religiositat 
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der Befragten durch sowohl subjektive Fragen als auch durch_ objektive Fragen beurteUt. 

Die subjektive Frage wurde so gestellt: 

Wtirden Sie Ihr Verhaltnis zur Religion als eng-lose-gleichgtiltig- oder ablehnend bezeichnen? 

0 eng 0 lose 

0 gleichgtiltig 0 ablehnend 

Die ,Fragen im Bezug auf Einstellungen der Befragten gegeniiber Kultur, Religion und 

Glauben bildeten die vierte Kategorie. Das Ziel war unter anderem die Haltung der 

Befragten gegeniiber der patriarchalischen MentaliUit zu beurteilen. Dazu wurden 

folgende Fragen gestellt: 

a)Hausarbeit ist in erster Linie die Aufgabe von Frauen . 

. 0 stimme vall und ganz zu 0 stimme eher zu 

iJ stimme eher nicht zu 0 stimme tiberhaupt nicht zu. 

b) Kindererziehung ist in erster Linie die Aufgaben von Frauen. 

0 stimme vall und ganz zu 0 stimme eher zu 

0 stimme eher nicht zu 0 stimme tiberhaupt nicht zu. 

Die ftinfte ~ategorie beinhaltete Fragen zur Einstellung zur Identifizierung mit emer 

tiirkischen bzw. deutscher ldentiUit, zur Verbundenheit mit den religiosen Werten, der 

Wichtigkeit der deutschen Staatsangehorigkeit etc. Hier wurden auch solche Fragen 

gestellt, womit die Haltung der Befragten gegeniiber den Deutschen gemessen werden 

konnte, z.B: 

a) Die deutschen Jugendlichen werden hier bevorzugt. 

0 stimme vall und ganz zu 0 stimme eher zu 

0 stimmc eher nicht zu 0 stimme tiberhaupt nicht zu. 

b) Deutsch en und Ttirken konnen ein friedliches Leben neben einander ftihren. 

iJ stimme vall und ganz zu 0 stimme eher zu 

[] stimme eher nicht zu iJ stimme tiberhaupt nicht zu. 
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Urn die Verbundenheit mit den religiosen Werten zu messen wurden folgende Fragen 

gestellt: 

(l) Ich finde es in Ordnung, wenn ein muslimischer Mann eine christliche Frau heiratet. 

0 stimme voll und ganz zu 0 stimme eher zu 

0 stimme eher nicht zu 0 stimme tiberhaupt nicht zu. 

b) Ich finde es in Ordnung, wenn ein christlicher Mann eine musliinische Frau heiratet. 

0 stimme voll und ganz zu 0 stimme eher zu 

0 stimme eher nicht zu 0 stimme tiberhaupt nicht zu. 

Die letzte Kategorie hatte das Ziel, die Infmmation unter anderen tiber 

Lebenszufriedenheit, Kontakt mit Deutschen, Freundekreis, Diskriminierungserfahrung, 

und zuletzt subjektive Haltung tiber ,Deutschsein" bzw. ,Ttirkischsein" zu.sammeln. Die 

Frage tiber Diskriminierung wurde folgenderweise formuliert: 

Haben Sie selbst die Erfahrung gehabt, dass Sie diskriminiert wurden. nur wei! Sie ein Ttirke sind. z.B: 

(Mehrfach-Nennungen sind moglich) 

0 in der Schule o bei Behorden 0 in Supermarkten 

0 in Diskotheken 0 in J ugendzentren 

0 in bffentlichen Verkehrsmitteln 0 bei der Polizei 

3.1.3 Durchfiihrung dcr Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung zur Integrationsbereitschaft der ttirkischen Jugendlichen 

der zweiten und dritten Generation erfolgte im Sommer 2007 als schriftliche Befragung 

von in Bielefeld lebenden tiirkischen Migranten. Der Fragebogen umfaBte 7 Seiten mit 

insgesamt 55 Fragen und wurde in deutscher Sprache ausgegeben. 

Die Personen, die an der Befragung teilnahmen, wurden nach folgenden Kriterien 

ausgewahlt: 
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1. Sie sollten entweder in Deutschland geboren oder aufgewachsen, oder mindestens seit 

mehr als 10 Jahren in Deutschland gelebt haben. 

2. Sie sollten eine tiirkische Herkunft haben. Dabei ging es nicht urn tiirkische 

Staatsangehorigkeit sondem urn die ethnische Zugehorigkeit. 

3. Sie sollten zwischen 15 und 25 Jahre alt sein. 

4. SchlieBlich sollten sie Angehoriger der muslimischen Religion sein. 

Die Fragebogen wurde meistens von mir entweder an die befragten Personen dire~t 

gegeben oder in manchen Hillen durch eine dritte Person unter der Zielgruppe verteilt. 

lnsgesamt wurden 150 Fragebogen verteilt aber lediglich 51 ausgefiillte Fragebogen 

kamen zuriick. Fiir die Auswertung wurden 40 Fragebogen aus der 51 Fragebogen 

benutzt, die aile oben gennanten Kriterien erfiillt haben. Die Befragung fand im 

wesentlichen an folgenden Orten statt: in den Cafeterias des Carl Severing Berufskollegs 

fur Handwerk und Technik, in Jugendzentren, tiirkischen Sport- und Kulturvereinen und 

schlieBlich in einigen offentlichen Raumen z.B Park in einer Gegend mit iiberwiegend 

tiirkischer Wohnbevolkerung. 

3.1.4 Skalenaufbau 

Die Skalen sowie der deren Subskalen sind folgendermaBen bennant: 

lntegrationsbereitschaftskala 

Wohnwunsch in Deutschland 

lnterethnische soziale Kontakte: 

• Kontakt mit Deutschen zu pflegen 

• Kontakt mit Deutschen als wichtig halten 

• Deutsche als Freunde haben 

Lebenszufriedenheit 
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Desintegrationstendenzskala 

Riickkehrwunsci 

lntraethnische soziale Kontakte: 

• Kon.takt mit Deutschen als nicht wichtig halten 

• Tiirken als iiwerbigend Freunde 

Lebenszufriedenheit 

3.~ ERGEBNISSE 

Die Auswertung der Daten wurde mit dem Computerprogramm SPSS (Statistical 

Package for Social Science), Version 13, an der JNU durchgefuhrt.2 

3.2.1 Soziale Situation der tilrkischen Jugendlichen 

Gcburtsland bzw. Aufcnthaltdauer 

Das durchschriittliche Alter der Befragten war ci. 21 Jahre. Die Mehrheit der Befragten 

waren in Deutschland geboren und aufgewachsen. 

2 Da mir nur die englische Version der Software SPSS zur Verfugung stand. werden in den Tabellen und 
Grafiken englische Wort 
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Wohnsituation 

Wohnsituation der Turken 

10% 

90% 

!il Eigenheim c Zur Miele 

Abbildung 3.1: Wohnsituation der tiirkischen Jugendlichen. 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Der tiberwiegende Teil der befragten ttirkischen Jugendlichen lebte zum Zeitpunkt der 

Untersuchung bei seinen Eltem. Fast 90% der Ttirken Ieben zur Miete, wohingegen 

lebten nur 10% der Tiirken in Eigenheim. 

GroBe der Familie 

Im Durchschnitt lebten in den tiirkischen Haushalten nach der Angabe der Befragten 5 

Personen. Fast 40% der Befragten 

Personen. Diese Anzahl war noch 

Glaubensgemeinschaften angehorten. 

funf lebten in einem Haushalt mit weniger als 

hoher unter Befragten, die nichtsutmitischen 
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Tabelle 3.1 Familienanzahl nach der Glaubengemeinschaft 

Religion * F _Anzahl Crosstabulation 

F Anzahl 

weniger als 5 5 Mehrals!Unf Total 
Religion sunnitisch Count 11 9 11 31 

% within Religion 35,5% 29,0% 35,5% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 5 0 4 9 
% within Religion 55,6% ,0% 44,4% 100,0% 

Total ·Count 16 9 15 40 

% within Religion 40,0% 22,5% 37,5% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Bczichung zu den Eltern: 

Tabcllc 3.2: DicBezichung mit Eltcrn nach Glaubcnszugchorigkeit 

Religion • Be_z_E Crosstabulation 

Be z E 

zuruckhalt 
off en ened Total 

Religion sunnitisch Count 29 2 31 

% within Religion 93,5% 6,5% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 8 1 9 

% within Religion 88,9%· 11,1% 100,0% 

Total Count 37 3 40 

% within Religion 92,5% 7,5% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Auf die Frage, ob sie ein offenes, vertrauenvolles Verhaltnis - oder eher ein 

zurtickhaltndes, verschlossenes Verhaltnis zu ihren Eltem haben, gab die Mehrheit der 

Befragten an, ein offenes, vertrauenvolles Verhaltnis zu den Eltem gehabt zu haben. 
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Erlaubnis 

Tabelle 3.3: Erlaubnisfrage nach Glaubengemeinschaften. 

Religion • Erl Crosstabulation 

Erl 

kann 
muss urn kommen 
Erlaubnis nur Bescheid und gehen 
Fragen sagen wie ich will Total 

Religion sunnitisch Count 1 25 5 31 

% within Religion 3,2% 80,6%' 16,1% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 0 8 1 9 

% within Religion ,0% 88,9% 11,1% 100,0% 

Total ·Count 1 33 6 40 

% within Religion 2,5% 82,5% 15,0% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Auf die Frage, ob sie im Allgemeinen urn Erlaubnis fragen, wenn sie ausgehen wollen, 

gaben die Befragten an, dass es reicht einfach Bescheid zu sagen. Nur ein sehr kleiner 

Teil der Befragten (2,5%) gab an, dass er urn Erlaubnis fragen muss. 

Vertrautheit 

Wenn es urn personliche Probleme geht, vertraut die Mehrheit der Befragten ihren 

Geschwistem als ihren Eltem an. 

Tabelle: 3.4: Anvertrauen bei personlichen Problemen. 

religion • Vertrauen Crosstabulation 

Vertrauen 

Geschwister Mutter Eltern sonstig Total 
religion sunnitisch Count 21 0 4 6 31 

% within religion 67,7% ,0% 12,9% 19,4% 100,0% 
nichtsunnitisch Count 6 2 0 1 - 9 

% within religion 66,7% 22,2% ,0% 11,1% 100,0% 
Total Count 27 2 4 7 40 

% within religion 67,5% 5,0% 10,0% 17,5% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 
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Religionszugehorigkeit 

Die groBe Mehrheit der sunnitischen tiirkischen Jugendlichen gibt an, eine enge 

Beziehung mit der Religion zu haben. Hier ist jedoch ein klarer Unterschied zu sehen, die 

Mehrheit der nicht sunnitischen Jugendlichen gaben an, dass sie zu ihrer Religion eher 

eine lose Beziehung haben. Das war sehr deutlich bei allevitischen Jugendlichen. Aber 

wegen der niedrigen Zahl der Stichprobe war es nicht moglich ein klares Bild fur jede 

einzelne Glaubeneinrichtung zu haben. 

Tabelle 3.5: ReligiOsitiit nach Glaubensgemeinschaften 

RELG1 * RR Crosstabulation 

RR 

gleichgOitig lose 
RELG1 sunnitisch Count 4 6 

%within RELG1 12,9% 19,4% 

nichtsunnitisch Count 1 6 

%within RELG1 11,1% 66,7% 

Total Count 5 12 

%within RELG1 12,5% 30,0% 

Quelle: Eigene Datenerhebung 2007 
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Abbildung: 3.2: Religiose Verb_undenheit nach Glaubengemcinschaft 

Quelle: Eigene Datenerhebung 
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Freizeit 

Auf die Frage nach Freizeitbeschaftigung, haben fast 40% der Befragten, angegeben, ihre 

Freizeit iiberwigend auBeihalb des Hauses zu verbringen, diese Zahl war jedoch hoher 

bei den Nichtsunnitischen. 

RELIGION * FREIZEIT Crosstabulation 

FREIZEIT 

nicht zu unterschi 
zu Hause Hause edlich Total 

RELIGION sunnitisch Count 18 11 2 31 
%within RELIGION 58,1% 35,5% 6,5% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 3 5 1 9 
· %within RELIGION 33,3% 55,6% 11,1% 100,0% 

Total Count 21 16 3. 40 
%within RELIGION 52,5% 40,0% 7,5% 100,0% 

Tabelle 3. 6: Freizeitverbringen nach Glaubengemeinschaft 

Quelle: Eigene Datenerhebung 2007 

3.2.2 Schule, Ausbildung und Sprachkcnntnisse 

In dieser Untersuchung wurde festgestellt, daB die Mehrheit der Befragten zum Zeitpunkt 
' 
der Befragung Schuler war. Die folgende Abbildung stellt die Schulart, die tiirkische 

Jugendliche besucht haben. Die meist besuchte Schulart scheint die Berufsschule zu sein. 

Besuch der Scf:!ulart 

8% 

59% 

!:l·Berufschule 13 Hauptschule c Gymna;ium c Gesamtschule" 0 Realschule J 
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Abbildung 3.3: Besuch der Schulart 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Sprachgebrauch in dcr Familic 

Fast alle Befragten waren bilingual, sie konnten beides: tiirkisch und deutsch. Aber es 

gab einen Unterschied in Gebrauch der jeweiligen Sprache. Fast 88% aller Befragten. 

gaben an, zu Hause sowohl auf tiirkisch als auch auf deutsch zu reden. Bei Alleviten war 

der Sprachgebrauch anscheinend anders, denn hier haben fast 50% angegeben, dass sie 

auch zu Hause iiberwiegend deutsch sprechen. 

TabcUc 3.6: Sprachgebrauch zu Hause 

RELIGION * S_Z_H Crosstabulation 

S Z H 

deutsch beide Total 
RELIGION sunnitisch Count 31 31 

%within RELIGION 100,0% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 5 4 9 
% within RELIGION 55,6% 44,4% 100,0% 

Total Count 5 35 40 

% within RELIGION 12,5% 87,5% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Sprachgcbrauch mit Frcundcn: 

TabcUc 3.7: Sprachgebrauch mit Frcundcn 

RELIGION * S_M_F Crosstabulation 

S M F 
deutsch beide Total 

RELIGION sunnitisch Count 13 18 31 
% within RELIGION 41,9% 58,1% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 7 2 9 
% within RELIGION 77,8% 22,2% 100,0% 

Total Count 20 20 40 
%within RELIGION 50,0% 50,0% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 
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Der Sprachgebrauch mit Freunden unterscheidet sich wesentlich vom Sprachgebrauch zu 

Hause. Fast 50 Prozent der Befragten sprechen nur auf Deutsch mit ihren Freunden, und 

die andere 50% der Befragten sprechen beides, wenn sie sich mit ihren Freunden 

unterhalten. 

Selbstbeurteilung der Sprachkenntnisse 

Das Bild tiber Sprachkenntnisse nach eigener Beurteilung war positiv und auch gegen die 

oft verbreitete Behauptung, dass die Tiirken schlechte Deutschkenntnisse haben. Es kann 

sein, dass die erste und auch ein gewisser Teil der zweiten Generation der Tiirken keine 

guten Deutschsprachkenntnisse hatte. Bei dieser Untersuchung scheint es ganz eindeutig 

zu sein, dass die tiirkisch.en Jugendlichen bessere Deutschkenntnisse haben als andere 

Sprachen. Dieses Ergebnis entspicht auch unsere Annahme, denn fast alle Jugendlichen 

sind in Deutschland geboren, und daher haben sie einen ganz geringen Zugang zu 

ti.irkisch. 

TabeUe 3.8: Welche Sprachen konnen Sic am besten? 

RELIGION • S_S_SK Crosstabulation 

S S SK 

tOrkisch deutsch be ide Total 
RELIGION. sunnitisch Count 3 22 6 31 

%within RELIGION 9,7% 71,0% 19,4% 100,0% 
nichtsunnitisch Count 1 8 9 

% within RELIGION 11,1% 88,9% 100,0% 

Total Count 4 30 6 40 
%within RELIGION 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Wichtigkeit der deutschen Sprachkenntnisse 

Fast alle Bcfragten waren sich einig, dass die Deutschkenntnisse wichtig sind, wenn man 

in Deutschland leben will. Darunter meinten 35% der Befragten, dass Deutschkenntnisse 

nicht nur wichtig sondem sehr wichtig sind. 

68 



Tabclle 3.9: Wie wichtig sind Deutschkenntnisse? 

RELIGION* W_D_DK Crosstabulation 

W 0 OK 
wichtig sehr wichtig Total 

RELIGION sunnitisch Count 13 18 31 
%within RELIGION 41,9% 58,1% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 1 8 9 
%within RELIGION 11,1% 88,9% 100,0% 

Total Count - 14 26 40 
% within RELIGION 35,0% 65,0% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

3.2.3 Politische Situation und politische Einrichtungen 

Staatsangehorigkeit der tiirkischen Jugendlichen 

Zum ?-eitpunkt der Befragung hatten nur 35% der tiirkischen Jugendlichen die deutsche 

Staatsangehorigkeit. Aber die Mehrheit von ihnen hatte tiirkische Staatsangehorigkeit. 

Tabcllc 3.10: Staatsangehorigkeit nach Glaubcneinrichtung 

religion * Staatsangehorigkeit Crosstabulation 

Staatsan~ ehorigkeit 

tUrkisch deutsch Total 
religion sunnitisch Count 23 8 31 

% within religion 74,2% 25,8% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 3 6 9 
%within religion 33,3% 66,7% 100,0% 

Total Count 26 14 40 

% within religion 65,0% 35,0% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 
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Staatsangehorigkeit als Losung 

Tabelle 3.11: Staatsangehorigkeit: Eine Losung fUr die Probleme der Migranten? 

RELG1 * GC1 Crosstabulation 

GC1 

stimmevoll 
Keine L6sung stimmezu und ganz zu Total 

RELG1 sunnitisch Count 8 21 2 31 

%within RELG1 25,8% 67,7% 6,5% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 2 5 2 9 
%within RELG1 22,2% 55,6% 22,2% 100,0% 

Total Count 10 26 4 40 

%within RELG1 25,0% 65,0% 10,0% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Auf die Frage, ob die Staatsangehorigkeit eine Losung der Probleme der Migranten sein 

kann, reagierten gut 75% der Befragten positiv. Nur 25% der Befragten stimmten nicht 

zu, dass Staatsangehorigkeit eine Losung der Probleme der Migranten sein kann. 

3.2.4 Kulturelle- und identitiitsbezogene_ Einstellungen der tiirkischen 

Jugcndlichen 

Kulturelle Andersheit 

Tabelle 3.12: Ttirken und Deutsche sind kulturell anders? 
RELIGION • SD_Z_TO Crosstabulation 

SD Z TD 

sehr 
unterschi unterschi 

gar keine keine edlich edlich Total 
RELIGION sunnitisch Count I 10 17 3 31 

% within RELIGION 3,2% 32,3% 54.8% 9,7% 100,0% 
nichtsunnitisch Count 2 2 3 2 9 

% within RELIGION 22,2% 22,2% 33,3% 22,2% 100,0% 
Total - Count 3 12 20 5 40 

% within RELIGION 7,5% 30,0% 50,0% 12,5% 10Q,O% 

Quelle: Eigene Datenerhebung 2007 
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Auf die Frage, ob sie der Meinung sind, dass Deutsche und Ttirken kulturell anders sind, 

waren 37,5% der Befragten der Meinung, dass Ti.irken und Deutschen kulturell nicht 

anders sind. 50% der Befragten waren der Meinung, dass Ttirken und Deutsche anders 

sind. Darunter me in ten 12, 5% der Befragten, dass Deutsch en und Ttirken kulturell ganz 

anders sind. 

Zusammenleben: 

Fast alle Befragten (Siehe die Tabelle 3.11) waren der Meinung, dass Ttirken und 

Deutschen nebeneinander ein friedliches Leben fiihren konnten. Nur 5% der Befragten 

meinten, dass Ti.irken und Deutschen kein friedliches Leben neben einander fiihren 

konnen. 
\ 

Tabelle 3.13: Deutsche und Tiirken konnen neben einander friedliches Leben 
fiihren 

RELIGION * ZUL_ TO Crosstabulation 

ZUL TO 

stimme 
Oberhaupt stimme stimmevoll 
nicht zu nicht zu stimmezu und ganz zu Total 

RELIGION sunnilisch Count 1 1 22 7 31 

% within RELIGION 3,2% 3,2% 71,0% 22,6% 100,0% 
nichtsunnitisch, Count 5 4 9 

% within RELIGION 55,6% 44,4% 100,0% 
Total Count 1 1 27 11 40 

% within RELIGION 2,5% 2,5% 67,5% 27,5% 100,0% 

Quelle: Eigene Datenerhebung 2007 

Ethnische Selbsidentifizierung und Zugehorigkeitsgefiihl 

Die Meinung war fast halb und halb getei~t. ob sie sich als Ttirken in erster Linie 

betrachten und ob sie stolz auf ihre ttirkische Herkunft sind. Denn fast 50% der Befragten 

waren der Meinung, dass ihre ttirkische Herkunft nur ein Zufall ist, und sie weder stolz 

noch dtirftig auf ihre ttirkische Herkunft sind. 
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Tabelle 3.14: Ich bin weder stolz noch diirftig auf meine tiirkische Iierkunft 

Religion • Weder_S_D Crosstabulatlon 

Weder S D 

stimme 
uberhaupl stimme stimme11011 

nicht zu nicht zu stimme zu und ganz w 
81QIOO sunnrt1scn count 10 9 9 3 

% within Religion 32,3"/o 29,0"/o 29,0% 9,7% 

nichtsunnrtisch Count 1 3 5 0 

%within Religion 11,1"/o 33,3% 55,6"/o ,0% 

Total COunt 11 12 14 3 
%within Religion 27,5"/o 30,0% 35,0% 7,5% 

QueUe: Eigene Erhebung 2007 

Tiirkisch in erster Linie 

Tabelle 3. 15: lch bin Tiirke in der ersten Linie und stolz auf meine tiirkische 
Herkunft 

RELIGION ' T _I Crosstabulation 

Tl 

stimme 
Oberhaupt stimme stimmevoll 
nicht zu nicht zu stimme zu und ganz zu Total 

RELIGION sunnitisch Count 2 11 13 5 31 
% within RELIGION 6,5% 35,5% 41,9% 16,1% 100,0% 

nichtsunnitisch Count 2 4 2 1 9 
% within RELIGION 22,2% 44,4% 22,2% 11,1% 100,0% 

Total Count 4 15 15 6 40 
% wilhin RELIGION 10,0% 37,5% 37,5% 15,0% 100,0% 

QueUe: Eigene Datenerhebung 2007 

Allgemeine Lebenszufriedenheit und Riickkehrabsicht: 

Total 
31 

100,0% 

9 

100,0"/o 

40 

100,0% 

Fast 73% der Befragten gaben an, dass sie zufrieden mit ihrem Leben m Deutschland 

sind. Nur 27% waren nach ihre Angabe wenig zufrieden. Nur 7,5% der Befragten hatten 
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Riickkehrabsichten, wohingegen fast 92% der Befragten fur immer in Deutschland Ieben 

wollten. 

Tabelle 3.16: Ich bin zufrieden mit meinem Leben in Deutschland 

religion • Lebenszufriedenheit Crosstabulation 

Lebenszufriedenheit 

wenig 
zufrieden zufrieden Total 

religion sunnitisch Count 9 22 31 

% within religion 29,0% 71,0% 100,0% 
nichtsunnitisch Count 2 7 9 

% within religion 22,2% 77,8% 100,0% 

Total Count 11 29 40 

% within religion 27,5% 72,5% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 

Diskriminie rungse rfahrung 

Wie die Untersuchung zeigt, erfahren tiirkische Jugendliche Diskriminierung in ihrem 

Leben. Die Mehrheit der tiirkischen Jugendlichen erfahren Diskriminierung an mehr als 

einer Stelle. Es zeigt sich auch eine Korrelation zwischen Diskriminierungserfahrung und 

Lebenszufriedenheit. Diejenigen die ofter Diskriminierung im alltiiglichen Leben 

erfahren, sind auch diejenigen, die sich wenig zufrieden fuhlen (siehe unten die 

Abbildungen). Es war jedoch von der Untersuchung nicht klar, welche Korrelation 

zwischen Diskriminierungserfahrung und Wohnwunsch in Deutschland bzw. deutscher 

Staatsangehorigket existiert. Allerdings kann man vermuten, dass die 

Diskriminierungserfahrung eine negative Wirkung auf die Integrationsbereitschaft unter 

Migranten haben kann. 
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Diskriminierungserfahrung 

44% 

lii'l Dis an mehre Stellen ~ Dis an eine Stelle (';] keine Diskriminierung 

Abbildung 3.4: Diskriminierungserfahrung 

Tabelle 3.17: Korrelation zw. Diskriminierungserfahrung und Lebenszufridenheit 

Diskriminierung • Lebenszufriedenheit Crosstabulation 

Lebenszufdedenheit 

wenig 
zufrieden zufrieden Total 

Diskriminierung keine Diskriminierung Count 0 9 9 
% within Diskriminierun ,0% 100,0% 100,0% 

Dis an eine Stelle Count 3 10 13 
% within Diskriminierun 23,1% 76,9% 100,0% 

Dis an mehre Stellen Count 8 10 18 
% within Diskriminierun 44,4% 55,6% 100,0% 

Total Count 11 29 40 
% within Diskriminierun 27,5% 72,5% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 
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Abbildung 3.5: Korrelation zw. Diskriminierungserfahrung und Lebenszufridenheit 

Quelle: Eigene Erhebung 

3.2.5 Freundeskreis 

• Intraethnische Kontakte (Kontakt zu den ti.irkischen Jugendlichen) 

• Interethnische Kontakte (Kontakt zu den deutschen Jugendlichen) 

Tabclle 3.18: Freundekreis: 

religion * Freunde Crosstabulation 

Freunde 

' tUrk en Oberwiegend 
tUrk en Oberwiegend td deutsch sonstig Total 

religion sunnitisch Count 1 13 16 1 0 31 

% within religion 3,2% 41,9% 51,6% 3,2% ,0% 100,0% 
nichtsunnitisch Count 0 1 7 0 1 9 

% within religion ,0% 11 '1% 77,8% ,0% 11,1% 100,0% 
Total Count 1 14 23 1 1 40 

% within religion 2,5% 35,0% 57,5% 2,5% 2,5% 100,0% 

Quelle: Eigene Erhebung 2007 
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'· 

Es war sehr deutlich von der Untersuchung, dass die Mehrheit der Tiirken sowohl Tiirken 

als auch Deutschen als Freunde haben. Darunter gaben 35% der Befragten an, dass ihre 

Freunde iiberwiegend Tiirken sind. 

Schlufibemerkung fiber die Untersuchung: 

Wenn wir unsere Faktoren fur die lntegrationsbereitschaft vor Augen haben, und einen 

Blick auf unsere Ergebnisse werfen, kommen wir zum Schluss, dass im Allgemeinen die 

Mehrheit der tiirkische Jugendliche eine lntegrationsbereitschaft zeigt. Tiirkische 

Jugendliche sprechen ofter Deutsch im alltaglichen Leben als Tiirkisch. Nach eigener 

Angabe konnen sie besser Deutsch . sprechen als Tiirkisch. Sie fiihlen sich wohl in 

Deutschland. Sie haben sowbhl Deutsche als auch Ttirken als Freunde. Nur eine kleine 

Minderheit unter ihnen hat Riickkehrabsichten, wlihrend die Mehrheit von ihnen fur 

immer in Deutschland leben will. Die Mehrheit von ihnen gibt auch an, dass die deutsche 

Staatsangehorigkeit eine LOsung ihrer Probleme sein kann. 
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SCHLUSSBEMERKUNG 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Darstellung der Situation der tiirkischen 

rnuslirnischen Jugendlichen in Deutschland. Anhand von der wissenschaftlichen Literatur 

wurde versucht, die verschiedenen Aspekte des Lebens der tiirkischen Jugendlichen in 

Deutschland zu beschreiben. Wie ~rn zweiten Kapitel der Arbeit erkHirt wurde, gibt es 

verschiedene, und oft widerspriichliche Darstellungen der tiirkischen Jugendlichen. Urn 

ganz kurz diese zusamrnenzufassen, gibt es verschiedene Einsichten tiber die 

Integrationsbereitschaft der seit rnehr als drei Generationen in Deutschland lebenden 

Ttirken. 

Die Experten streiten dartiber, ob die Ttirken eine Bereitschaft ze1gen, sich in der 

Aufnahrnegesellschaft zu integrieren. Oft wurden die Deutschkenntnisse der Ttirken in 

Frage gestellt. Vielrnals wurde davon ausgegangen, dass die Ttirken nur unt~r sich leben, 

keinen Kontakt rni! deutschen Nachbarn haben, beziehungsweise, dass sie in einer 

Parallelgesellschaft leben. Die Frage, dass die Tiirken nicht die einzige Migran~engruppe 

in Deutschland sind, sondem sie nur eine von vielen langst in Deutschland lebenden 

Zuwanderergruppen, wie z.B. die Italiener, Griechen etc. sind, wurde irn Lichte der 

ReligiOsitat der ttirkischen Migranten diskutiert. 

Es wurde davon ausgegangen, dass da die Mehrheit der Ttirken dem Islam angehort und 

damit aus einern Kulturkreis kommen, der sich von der christlichen abendlichen Kultur 

Europas unterscheidet, rniissen sie , irn Zusammenhang ihrer ReligiosiHit betrachtet 

werden. Daher wurde die Integrationsfrage der ti.irkischen Migranten Hingst irn Kontext 

des sogennanten Dualisrnus der ,christlich-abendlichen" und ,muslimisch

orientalistischen, Kulturen diskutiert. In diesern Zusamrnenhang wurden rnanchrnal 

Fragen tiber die lntegrationsfahigkeit der Ttirken tiberhaupt gestellt. Dies wird vor allem 

in der Auslanderpolitik der Bundesregierung in der 80er Jahre wiederspiegelt. 

Natiirlich blieben solche Einsichten nicht ohne ihre Gegeneinsichten, wo argurnentiert 

wurde, dass es beirn kulturellen Unterschied nur urn Andersheit geht, und dies nicht 
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unbedingt Rtickwirkuilgen auf die Integrationsfab.igkeit emer Zuwanderergruppe zu 

haben braucht. Gemeint wurde damit, dass auch unter unterschiedlichen Kulturen ein 

Zusammenleben moglich ist. Hier wurden besonders zwei Modelle des Zusammenlebens 

diskutiert: Assimilatives Modell und Multikulturelles Modell. Bei dem assimilativen 

Modell geht man davon aus, dass ein Staat seine eigen ,Leitkultur~· hat, und diese 

,Leitkultur" fiir von Migranten anerkannt und bestimmen werden muss. Dieses Modell 

argumentiert die Bewahrung der Leitkultur, und sieht daher die Anpassung an der 

Leitkultur als ein leitendes Prinzip der integrationsbezogenen Diskussionen. 

Im Vergleich zu diesem Modell wurde beim multikulturellen Modell eine Gesellschaft 

konzipiert, die nicht durch eine Kultur gepdigt ist, sondern gleichzeitig gemeinsamen 

Raum fUr viele Kulturen bietet. In einer solchen Gesellschaft mi.issen die Migranten ihre 

Kultur nicht vollig aufgeben. Die Vielfalt der Kulturen wird dann hier als Bereicherung 

betrachtet. Aber wie gesagt, geht es hier urn Modelle, d.h. in der Wirklichkeit existiert 

keins der oben erwalmten Modellen in einer reinen Form. Insofern sind diese Modelle 

zwci Pole,'in deren Zwischenraumen die wirklichen Gesellschaften existieren. 

In disem Zusammenhang gab es auch .in der deutschen Gesellschaft Diskussionen, 

woraus sich wesentlich zwei unterschiedliche Meinungen gegeni.iber den muslimischen 

Einwanderungsgruppen im Allgemeinen und der ti.irkischstammigen Migranten 1m 

Besonderen herauskristallisierten. Nach der ersten Meinung mi.issen sich die 

muslimischen Migranten vollig in der Aufnahmegesellschaft assimiliert werden. Die 

Debatte urn das Kopftuch der muslimischen Frauen, oder einen Moscheebau scheinen 

dadurch gepragt zu sein. Diese Meinung scheint eine starkere Prasenz in der deutschen 

Gesellschaft zu haben. Eine relativ wenig vrebreitete Meinung ist, dass die Migranten 

ihre eigene Kultur bewahren konnen. Jedoch gibt es bei allen Diskussionen eine Konsens 

dari.iber, dass die Grundwerte der deutschen Gesellschaft anerkannt werden sollten, 

darunter die demokratische Form der Politik, Anerkennung der Menschenrechte etc. 

Zmiick zum Thema der Integration: Das Ziel der empirischen Teil der Arbeit war es irn 

Lichte der integrationsbezogenen Diskussionen der Ti.irken die lntegrationsbereitschaft 
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der ti.irkischen Jugendlicben zu untersuchen. Wir waren davon ausgegangen, dass sich 

ti.irkische Jugendlichen von der ersten Generation der Migranten im wesentlichen Sinne 

unterscheiden, und zwar liegt dieser Unterschied darin, dass im Vergleich zur ersten 

Generation die zweite und dritte Generationen der Ti.irken keinen direkten Kontakt mit 

dem Herkunftsland Ti.irkei haben. Denn die Mehrheit von ihnen ist in Deutschland 

geboren und aufgewachsen. Deshalb haben wir angenommen, dass sich die Einstellungen 

der Jugendlichen sicher von denen der Eltem und der GroBeltem zu unterscheiden haben. 

Weiterhin interessierten wir uns auch dafur, inwieweit die Sprachkenntnisse, der 

Sprachgebrauch, die Kontaktverhaltnisse der ti.irkischen Jugendlichen mit allgemein 

verbreiteten Einsichten i.ibereinstimmen. 

Laut der Ergebnisse unserer Untersuchung war es klar, dass die Identitat'der Befragten 

durch ihre Religion und ihre Ethnizitat gepragt war. Der Islam ist ein wichtiges 

verbindendes Element im kollektiven Selbstverstandnis der ti.irkischen Jugendlichen. 

Dari.iber hinaus gibt es ldentitatsmerkmale, die als typisch ti.irkisch betrachtet werden: 

Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Familienorientierung, oder menschliche Warme. 

Doch war es teilweise von unserer Befragung und besonders bei der Auseinandersetzung 

mit der Literatur deutlich, dass die zweite und dritte Generation der Ti.irken in 

Deutschland eine eigene ldentitat entwickelt haben, die tiber diese Wurzeln hinausgeht 

und die Lebenssituation in Deutschland widerspiegelt. 

Die kollektive Identitat bildet sich durch die Zugehorigkeit zu den Ti.irken, die in 

Deutschland ihre Erfahrungen mit der Umwelt gesammelt haben. Auch wenn es nach wie 

vor enge personliche Beziehungen zur Ti.irkei gibt, wird Deutschland fur sie die neue 

Heimat. ,Wir wollen fur immer in Deutschland Ieben", ist eine typische Aussage fur die 

tiirkischen Jugendlichen. Ein Leben in der Turkei gehort nicht in ihr Erwartungshorizont. 

Aber die Befragungsergebnisse haben auch deutlich ergeben, dass die Mehrheit der 

Jugendlichen die deutsche Staatsangehorigkeit fur wichtig halt. Sie haben Deutsche als 

freunde, sprechen mit ihren Freunden meistens auf Deutsch. Die Mehrheit von ihnen gibt 

an, in Deutschland zufrieden zu sein. Die jungen Tiirken setzen sich sehr differenziert mit 
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den Werten und Normen ihrer Eltemgeneration auseinander. Traditionen und 

Kulturelemente werden akzeptiert, wenn sie zur eigenen Lebensplanung in der deutschen 

Gesellschaft passen. Die Furcht vor einer tiirkischen "Parallelgesellschaft" scheint 

aufgrund unserer Untesuchungsergebnisse eine Obertreibung zu sein. 

Unsere Untersuchung macht es klar, dass die meisten jungen Ttirken die 

Integrationsbereitschaft zeigen. Aber es gibt einige Probleme, die noch weiter untersucht 

werden mtissen. Zum Beispiel ist es von groBer Bedeutung zu untersuchen, welche 

langfristigen EinfltiBe die Diskriminierungserfahrung auf die Integration der Migranten 

haben. Laut unserer und auch vieler anderen Untersuchungen erfahren die Ttirken 

Diskriminierung in ihrem Leben. Es ist auch bedauerlich, dass in vielen Hillen diese 

Diskriminierungen auch in der staatlichen Institutionen zu finden sind, Daher bleibt es 

eine wichtige Aufgabe fur die Experten und Soziologen, auf mogliche MaBnahmen gegen 

Diskriminierung und fur die strukturelle Eingliederung der ttirkischen Jugendlichen 

hinzuweisen. 
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ANHANGI 

Uber Das Interview: 

.-iallo, mein Name ist Om Prakash und ich flihrc im Rahmen meiner Vordiplomarbeit cine Umfrage unter tiirkischcn 

jugendlichen durch. Bitte nehmen.Sie sich 10 Minuten Zeit urn den folgenden Fragebogen zu beantworten. Sie konnen sicher 

sein, dass aile lhre Angaben ganz vertraulich behandelt werden. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, ich 

interessiere mich nur flir Ihre ganz personliche Meinung. Bitte antworten Sie offen und ehrlich. DANKE fiir lhre Unterstiitzung! 

Fragebogen 

Zimiichst bitte ich Sie urn einige Angaben iiber sich. Bitte kreuzen Sie das fiir Sie Zutreffende an 0 oder schrei~en Sie auf die 

gepunkteten Linien ( ... ). 

Name oder Fantasiename .... Geburtsland ........... . 

Alter. ..... 

Geschlccht: 0 weiblich o mannlich 

I. Wclchc StaatsangehOrigkeit haben Sie? 

IJ dcutsch 0 tiirkisch 0 sonstige 

2. Wclchc Staatsangehorigkeit haben lhre Elterh? 

Mutter ... 

Vater. ... 

3. Wic vielc Geschwister haben Sie (Sic selbst nicht eingeschlossen)? 

0 keine Geschwister 0 ........ Geschwister 

4. Bei wem wohnen Sic zurzeit? 

0 bci Eltern 0 bei anderen V erwandtcn 

fl in ciner Wohngemeinschaft 0 allein 

5. Wohncn Sic bzw. lhre Familie zur Micte oder in einem Eigenheim? 

IJ zur Mictc 0 Eigcnhcim 0 sonstige .. 

6. Falls Sie in dcr Tiirkci geborcn sind, seit wic vielcn Jahren Ieben Sic in Deutschland? 

IJ scit weniger als 10 Jahren 0 seit I 0-15 Jahren rJ seit 15-20 Jahren 0 seit mchr als 20 Jahrcn 

7. Wclchc Bcruf iibcn Ihrcn Eltcrn? Bitte wahl en Sic aus der Liste 



'· 

SelbsUindige/ Freic Berufe 

Angestellte 

Beamte 

Arbeiter 

a. Mutter ........ . b. Vater .. 

8. Was ftir ein Verhaltnis haben Sie zu lhren Eltern? 1st I wares eher ein offenes, vertrauenvolles Yerhaltnis- oder eher ein 

zuri.ickhaltendes, verschlossenes Yerhaltnis? 

0 ehcr ein offcnes, vertrauenvolles Verhaltnis 0 eher·ein zuri.ickhaltendes, verschlossenes Yerhaltnis 

9. Zu welchem Elternteil fi.ihlen Sic sich mehr hingezogen' 

fJ zum Yater 0 zur Mutter 

[l zu bciden gleich 0 von keinem 

10. Wcm wi.irden Sic lhrc pcrsonlichen Problemc am chcsten anvertrauen? Mehrfach- Nennungen sind moglich. 

0 Vater 0 Mutter 0 Geschwister' 

[I sonstige 0 keine Angabe 

II. Verbringen Sic lhrc Freizeit i.iberwiegend zu Hause oder Auflerha!b? 

0 zu Hause 0 auf3crhalb 

12. Miissen Sie im Allgcmcinen urn Erlaubnis fragen, wenn Sie ausgehen wollen- miissen Sie nur Bescheid sagen oder ktinnen Sic 

kommcn und gehcn wie Sie wollen? 

0 muss urn Erlaubnis fragen 0 muss nur Bescheid sagcn 

Ll kann kommen und gehen wie ich will 

Hicr findcn Sic cinigc Fragcn iibcr Studium und Sprachkenntnissc. Bille antworten Sic spontan. 

I. Was machcn Sic zurzeit? 

I J SchUler 

[] bcru fsHiti g 

U Berufsschulc 

0 ~rbeitslos 

2. Falls Sic noch zur Schulc gchcn, wclchc Schule bcsuchen Sic zurzeit'' 

[J Sonderschulc 0 Hauptschulc 0 sonstigc. 

i : lkrufsschulc i] Gymnasium 

3. Wdchcn cndgi.iltigen Schulabschlufl wollcn Sic crrcichen bzw. habcn Sic crrcicht'' 

U Hauptschulabschluss 0 Rcalschulabschluss 
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0 Mittlere Reife 0 Abitur 

4. Zu Hause sprechen Sie-

0 ttirkisch 0 deutsch 0 beides gleich 0 sonstige 

5.Mit Frcunden sprechen Sie-

0 ttirkisch 0 deutsch 0 beides gleich 0 sonstige· 

6. Welche von folgenden Sprachen konnen Sie am bcsten? 

0 dcutsch 0 ttirkisch 0 sonstige 

7. Wie wichtig ist die Deutschkenntnis, ihrer Meinung nach, flir Jemand, der/die in Deutschland lebt? 

0 wichtig 0 sehr wichtig 0 nicht wichtig 

8. An wclche Stellen sprechen Sie nur Deutschry 

0 im Unten·icht und mit Lchrerlnnen 0 immer, wenn ich mit einem/einer Deutschen sprcche 

0 immcr. wenn ich in der Offentlichkeit bin 

Im Folgcnden findcn Sic cinigc Fragcn iibcr Ihrc Religion. Bittc kreuzen Sic das fiir Sic zutreffcndc an. 

I. Welcher Religion bzw. Glaubcngemcinschaft gehoren Sie an? 

IJ sunnitischcn 0 schiitischen 

0 allevitischcn 0 sonstigc ........ . 

2. Welcher Religion bzw. Glaubengemcinschaft gehort lhr Yater an? 

IJ sunnitischen 

0 allevitischcn 

· 0 schiitischen 

0 sonstigc. 

3. Welcher Religion bzw. Glaubengemcinschaft gehort Ihrc Mutter an? 

IJ sunnitischcn 

IJ allevitischen 

0 schiitischen 

0 sonstige 

4. Wtirden Sie Ihr Yerhaltnis zur Religion als eng, -lose- gleichgtiltig- oder ablehnend bezeichnen? 

0 eng 0 lose 

!1 glcichgtiltig 0 ablehnend 

5. Wie oft gchen Sie in cine Moschec' 

IJ icdcn Frcitags 0 nicht jed en Freitag, sondcrn nur wenn ein religioser Fest gibt 0 sonstig .. 

6. Wic oft betcn Sic'l 

iJ taglich 0 mchrmals in die Wochc 0 mehrmals im Jahr 

I I cinmal pro Wochc 0 einmal pro Monat 0 sonstige. 
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Hier si,nd einige Aussagen zu Kultur,' Religion und Glauben. Bitte kreuzen Sie 'an, wie sehr Sic den folgenden Aussagen 

zustimmen. Selbstverstiindlich werden aile Angaben viillig vertraulich behandelt. 

I. Tiirken und Dcutschcn sind kulturell ganz ariders. 

[J stimme vall und ganz zu 0 stimme eher zu 

0 stimme eher nicht i.u 0 stimme iiberhaupt nicht zu. 

2. Hausarbeit ist in erster Linie die Aufgaben von Frauen. 

D stimme vall und ganz zu D stimme eher zu 

0 stimme eher nicht zu 0 stimme iiberhaupt nicht zu. 

3. Kindererziehung ist in erster Linie die Aufgabcn von Frauen. 

1:1 sti mmc vall und ganz zu 0 stimme chcr zu 

0 stimmc cher nicht zu 0 stimme i.ibcrhaupt nicht zu. 

1. Man soli sein Leben nach Lehre von Islam ausrichten und nicht zu stark an die westliche Lebenswcise anpassen. 

IJ stimmc vall und ganz zu. 0 stimme eher zu 

0 stimmc chcr nicht zu 0 stimmc i.ibcrhaupl nichl zu. 

5. !slam und modernes Leben sind nicht im Gegensatz zu einander, sondern die beiden passen gut zusammcn. 

0 stimmc vall und ganz zu 0 stimme ehcr zu 

rJ stimme·cher nicht zu 0 stimme i.ibcrhaupt nicht zu. 

Hicr gibt cs cinigc Aussagcn zu Identitiit, politischen Mcinungen und Bedeutung der Staatsangehorigkeit. H icr gcht cs nicht 

urn Faktcn, sondcrn urn lhrc ganz personliche Meinung. Bitte kreuzen Sic an, wic schr Sic den folgcnden Aussagcn 

zustimmcn: 

1,. lch versuche. die Kontakte zu den Deutschen intcnsi v zu pllcgen 

1·1 stimme vall und ganz zu 0 sti mme chcr zu 

!:J stimme chcr nicht zu 0 stimmc iibcrhaupl nicht zu. 

2. lch mochtc auf jcdcn Fall in die Ti.irkei zuri.ickkchrcn. 

ll sti mmc vall und ganz zu 0 stimmc chcr zu 

IJ stimmc chcr nichl zu 0 stimmc iibcrhaupt nicht zu. 

3. lch mochtc auf jed en Fall in Deutschland blcibcn. 

U stimmc voll und ganz zu [J sti mmc chcr zu 

IJ sti mmc chcr nicht zu I.J stimmc iibcrhaupt nicht zu. 
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4. Ich bin ganz zufrieden dam it, was der deutsche Staat fiir uns tut. 

0 stimme voll und ganz zu 

0 stimme eher nicht zu 

0 stimme eher zu 

0 stimme iiberhaupt nicht zu. 

5. Ich halte es fiir wii:htig, mich politisch zu engagieren. · 

0 stimme voll und ganz zu 

IJ stimme eher nicht zu 

0 stimme eher zu 

0 stimme iiberhaupt nicht zu. 

6. Die tiirkischen Jugendlichen werden hier bevorzugt. 

0 sti mme voll und ganz zu 

0 stimme eher nicht zu 

0 stimme eher zu 

0 stimme iiberhaupt nicht zu. 

7. Die dcutschen Jugendlichen werden hier bevorzugt. 

iJ stimme voll und ganz zu 

II sti mme eher nicht zu 

0 stimme eher zu 

0 stimme iiberhaupt nicht zu. 

~- Dcutschcn und Tiirkcn konnen ein fricdliches Leben neben einander fiihren. 

r·l stimmc voll und ganz zu 

r1 stimmc chcr nicht zu 

0 stimmc ehcr zu 

0 stimme iiberhaupt nicht zu. 

9. lch findc cs in Ordnung, wenn ein muslimischer Mann eine christliche Frau heiratet. 

IJ stimmc voll und ganz zu 

0 stimmc cher nicht zu 

0 stimme eher zu 

0 stimme iiberhaupt nicht zu .. 

10. lch finde es in Ordnung, wenn ein christlicher Mann eine muslimische Frau heiratet. 

IJ stimmc voll und ganz zu 

IJ stimmc ehcr nicht zu 

0 stimme eher zu 

0 stimme iibcrhaupt nicht zu. 

II. lch bin in dcr erstcn Linic ein Tiirke und ich bi~ stolz auf auf meine tiirkische ldentiUit. 

0 stimmc voll und ganz zu 

0 stimme cher nicht zu 

0 stimme eher zu 

0 stimme iibcrhaupt nicht zu. 

12. Meine tiirkische ldcntitat ist nur ein Zufall ftir mich, ich bin weder stolz noch diirftig auf mcine tiirkische ldentitat. 

0 stimmc voll und ganz zu 0 stimme cher zu 

U stimmc cher nicht zu 0 stimme iibcrhaupt nicht zu. 

l.l lch bin Tiirkc und gleichzeitig ein Deutscher. 

[I sti mmc voll und ganz zu 0 stimme ehcr zu 

CJ sti mme eher nicht' zu 0 stimmc iibcrhaupt nicht zu. 

14. Mit dcr dcutschcn Staatsangchorigkcit wird sich die Situation dcr Tiirkcn in Deutschland vcrbcsscrn. 

\J stimme voll und ganz zu 0 stimmc chcr 7.u 

0 stimme cher nicht zu 0 stimme iiberhaupt nicht zu. 
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Viclcn Dank fiir die Beantwortung der bisherigen Fragen. Abschlicfiend bitte ich Sie nun folgenden Fragen zu antworten. 

Auch dicsc Antworten werdcn sclbstverstandlich vtillig vertraulich behandclt. 

I. Sind lhre Eltern oder ist mindesten ein Elternteil Mitglied einer deutschen politischen Partei? Wenn, Ja, welche von ihren Eltern 

und mit welcher Partei? (Falls Ja, bitte schreiben Sie den Namen der politischen Partei in die LUcken) 

0 Mutter ......... . 0 Vater .......... . 

0 keine von ihnen 0 keine Ahnung 

2. Wie zufrieden sind Sie mit lhrem Leben in Deutschland? 

0 sehr zufrieden 

0 zufrieden 

[l weniger zufrieden 

Cl sehr unzufriden 

3. Habcn Sic selbst die Erfahrung gehabt. dass Sic diskriminiert wurden. nur wei! Sic cin Ttirke sind. z.B: (Mehrfach-Ncnnungcn sind 

moglich) 

0 in dcr Schulc 0 bei Behorden 0 in Supermarktcn 

0 in Diskotheken 0 in Jugendzentren 

0 in offentlichen Verkehrsmitteln 0 bei der Polizei 

4. Wic wichtig ist ftir Sie Kontakt zu den Deutschen? 

0 sehr wichtig 

0 ziemlich wichtig 

0 eher nicht wichtig 

0 gar nicht wichtig 

5. Wic wichtig ist flir Sic Kontakt zu den Ttirken? 

0 schr wichtig 

0 ziemlich wichtig 

0 chcr nicht wichtig 

I] gar nicht wichtig 

6. lhrc Frcunde sind: 

0 nur Tiirkcn 

1 .. 1 iibcrwicgcnd Tiirken 

0 Tiirkcn und Dcutschcn 

i] iibcrwicgcnd Dcutschcn 
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7. Wie oft haben Sie Kontakte zu den deutschen Freund en/ Bekannten? 

0 taglich 0 mehrmal pro.Woche 

0 einmal pro Woche 0 einmal im Monat 0 nie 

8. Bitte nennen Sie drei Eigenschaften, die Nach Ihrer Meinung typisch fur die Tuerken sind. 

a------------

b----------

c----··------

9. Bitte nennen Sie drei Eigenschaften. die Nach Ihrer Meinung typisch fur die Deutschen sind. 

a------------

b------------

c-----------

10. Bittc nennen Sic drei groBe Schwicrigkeiten. die Sie als Tiirke in Deutschland haben: 

a------------

b------------

c-----------

Vielcn Dank, dass Sic diesen Fragebogcn ausgefiillt haben! 

Om Prakash 
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ANHANGII 

30 Fragen ftir den Pass 

2'..eit online dokumentiert den umstrittenen Gesprachsleitfaden, mit dem Behorden in Baden-Wiirttemberg seit 
Jahresbeginn die innere Haltung von muslimischen Einbi.irgerungswilligen i.iberpri.ifen sollen 

Muslime, die sich um einen deutschen Pass bewerben, mussen sich in Baden- Wurttemberg seit Jahresbeginn 
einem umstrittenen Gesinnungstest unterziehen. Das Stuttgarter lnnenministerium hat den Gespriichsleitfaden 
entwickelt. Die Anworten der Antragsteller werden protokolliert und miissen abschliej3end unterzeichnet werden. 
Der Antragstellerunterschreibt, dass er darauf hingewiesen wurde, dass "unwahre Angaben" zur "Rucknahme 
der Einbi.irgerung fiihren konnen"; selbst, wenn er dadurch staatenlos wi.irde. Der Leit[aden ist speziell (iir die 
57 Stoaten konziptert. die der /slamischen Kon(erenz angehoren. Andere Einbi.irgerungswillige werden nur 
iiherpriift, wenn sie.islamischen Glaubens sind oder ihr ernsthaftes Bekenntnis zum Grundgesetz bezweifelt wird. 
Wie aiLe anderen, die einen deutschen Pass beantragen, miissert sie ein Bekenntnis zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung abgeben. Lesen Sie hier den Fragenkatalog, der von Beamten der 44 
Einwanderungsbehorden von Baden- Wiirttemberg angewandt wird. . 

I. Das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes fi.ir die Bundesrepublik 
Deutschland umfasst die Werteordnung des Grundgesetzes, die inhaltsgleich fi.ir aile Staaten der Europaischen 
Union gilt. Dazu gehoren unter anderem der Schutz der Menschenwi.irde, das Gewaltmonopol des Staates. das 
hcil3t. auBer dem Staat darf in der Bundesrepublik Deutschland niemand Gewalt gegen einen anderen an wenden, 
cs sci denn in Notwehr. Der Staat selbst darf Gewalt nur auf Grund einer gesetzlichen Ermachtigung an wenden 
sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau. 

Entsprechen diese Grundsatze Thren personlichen Vorstellungen? 

2. Was halten Sic von folgenden Aussagen? ,,Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, die wir haben, 
abcr die bestc. die es gibt." ,,Die Menschheit hat noch nie cine so dunkle Phase wie unter der Demokratie erlebt. 
Damit dcr Mensch sich von der Demokratie befreien kann, muss er zuerst begreifen, dass die Demokratie den 
Menschen nichts Gutes geben kann ... " 

3. In Filmen, Theatersti.icken und Bi.ichern werden manchmal die religiosen Gefi.ihle von Mensctien der 
unterschiedlichen Glaubensrichtungen verletzt. Welche Mittel darf der Einzelne Threr Meinung nach an wenden, 
um sich gegen solche Yerle~ungen seines Glaubens zu wehren, und welche nicht? 

4. Wic stehcn Sie zu Kritik an einer Religion? Halten Sie diese fur zulassig? Setzen Sie sich damit auseinander? 

S. In Deutschland konnen politische Parteien und Vereine wegen verfassungsfeindlicher Betatigung verboten 
werden. Wi.irden Sie trotz cines solchen Verbots die Par-tei oder den Verein doch untersti.itzen? Unter welchen 
Umstanden? 

6. Wie stehen Sie zu der Aussage, dass die Frau ihrem Ehemann gehorchen soli und dass dieser sie schlagen 
dar!', wenn sic ihm nicht gehorsam ist? 

7. llalten Sic es fur zulassig, dass ein Mann seine Frau oder seine Tochter zu Hause einschlieBt, urn zu 
vcrhindern. dass sie ihm in der Offentlichkeit ,Schande macht"? 

X. In Deutschland kann die Polizei bei gewalttatigen Auseinandersetzungen zwischen Eheleuten einschreiten und 
t.ur Abwehr von wciteren Gefahren den Tater fi.ir einige Tage aus der Wohnung verweisen? Was halten Sie 
davon'l 

9. Halten Sic es fi.ir einen Fortschritt, dass Manner und Frauen in Deutschland kraft Gesetzes gleichberechtigt 
sind? Was sollte der Staat Threr Meinung nach tun, wenn Manner dies nicht akzeptieren? 

I 0. In Deutschland kann jeder bei entsprechender Ausbildung nahezu jeden Beruf ergreifen. Was hal ten Sie 
davon? Sind Sic der Meinung, dass bestimmte Berufe nur Mannern oder nur Frauen vorbehalten sein sollten? 
Wcnn ja. welche und warum? 

--------- -__ __.,-
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II. Welche Berufe sollte Ihrer Meinu11g nach\ eine Frau auf keinen Fall austiben? Hatten Sie bei bestimmten 
Berufen Schwierigkeiten, eine Frau als Autorit:atsperson anzuerkennen? · 

12. In Deutschland kann jeder selbst entscheiden, ob er sich Iieber von einem Arzt oder einer Arztin behandeln 
!asst. In bestimmten Situationen besteht diese Wahlmoglichkeit jedoch nicht: Notfall, Schichtwechsel im 
Krankenhaus. Wtirden Sie sich in einem solchen Fall auch von einer Arztin (mannlicher 
Einbtirgerungsbewerber) oder einem Arzt (Einbtirgerungsbewerberin) untersuchen oder operieren lassen? 

13. Man hort immer wieder, dass Eltern ihren volljahrigen Tochtern verbieten, einen bestimmten Beruf zu 
crgreifen oder einen Mann ihrer Wahl zu heiraten. Wie stehen Sie personlich zu diesem Verhalten? Was wtirden 
Sic tun, wenn lhre Tochter einen Mann anderen Glaubens heiraten oder eine Ausbildung machen mochte, die 
Ihnen nicht gefallt? 

14. Was halten Sie davon, dass Eltern ihre Kinder zwangsweise verheiraten? Glauben Sie, dass solche Ehen mit 
der Menschenwtirde vereinbar sind? 

15. In Deutschland gehort der_ Sport- und Schwimmunterricht zum normal en Schulunterricht. Wtirden Sie Ihre 
Tochtcr daran teilnehmen lassen? Wenn nein: Warum nicht? 

16. Wie stehen Sie dazu, dass Schulkinder an Klassenausfli.igen und Schulland-heimaufenthalten teilneti'men? 

17. Ihre volljahrige,Tochter/lhre Frau mochte sich gerne so kleiden wie andere deutsche Madchen und Frauen 
auch. Wi.irden Sie versuchen, dass zu verhin-dern? Wenn ja: Mit welcheri Mitteln? 

18. Bci Einbi.irgerungsbewerberinnen: lhre Tochter mochte sich gerne so kleiden wie andere deutsche Madchen 
und Frauen auch, aber lhr Mann ist dagegen? Was tun Sie? 

19. Ihre Tochter/Schwester kommt nach Hause und erzahlt, sie sei sexuell belastigt worden. Was tun Sie als 
Vater/Mutter/Bruder/Schwester? 

20. Ihr Sohn/Bruder kommt nach Hause und erzahlt, er sei beleidigt worden. Was tun Sie als 
Yater/Mutter/Bruder/Sch wester? 

21. Erlaubt das Grundgesetz lhrer Meinung nach, seine Religion zu wechseln, also seine bisherige 
Glaubensgemeinschaft zu verlassen und ohne Religion zu Ieben oder sich einer anderen Religion zuzuwenden? 
Was halten Sie davon, ~enn man wegen cines solchen Religionswec~sels bestraft wi.irde (z.B. mit dem Yerlust 
des Erbrechts)? 

22. Sic erfahren, dass Leute aus Ihrer Nachbarschaft oder aus Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis einen 
tcrroristischer Anschlag begangen haben oder pla-nen. Wie verhalten Sie sich? Was tun sie? (Hinweis fur die 
EBB: Der Yorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutsch-land, Dr. Nadeem Elyas, hat im ZdF am 
15.07.2005 - nach den Anschlagen in London- erklart, die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehorden sei fur 

· Muslime ,ein islamisches Gebot und kein Yerrat"!) 

23. Sic haben von den Anschlagen am II. September 2001 in New York und am II. Marz 2004 in Madrid 
gehort. Waren die Tater in Ihren Augen Terroristen oder Freiheitskampfer? Erlautern Sie lhre Aussage. 

24. In der Zeitung wird manchmal tiber Faile berichtet, in denen Tochter oder Ehefrauen von mannlichen 
Familicnangehorigen wegen ,unsittlichen Lebenswandels" getotet wurden. urn die Familienehre wieder 
hcrzustellen. Wie stehen Sie zu einer solchen Tat? 

25. Was haltcn Sie davon, wenn ein Mann in Deutschland mit zwei Frauen gleich-zeitig verheiratet ist? 

26. Wie bcurteilen Sie es, wenn ein verheirateter Mann aus Deutschland in seinen fri.iheren Heimatstaatfahrt und 
dort cin zweites Mal heiratet? 

27. Manche Leute machen ~ie Juden fur alles Bose in der Welt verantwortlich und behaupten sogar, sie steckten 
hinter den Anschlagen vom II. September 2001 in New York? Was halten Sie von solchen Behauptungen? 
.... ~ ~- ··~' - . """'-.. .,. ~ •... r• ·~, ......,. - .,.; ....... ..,._..., ...,. • 
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28. Ihre Tochter bewirbt sich urn eine Stelle in Deutschland. Sie bekommt jedoch ein ablehnendes Schreiben. 
Spater erfahren Sie, dass cine Schwarzafrikanerin aus Somalia die Stelle bekommen hat. Wie verhalten Sie sich? 

29. Stellen Sie sich vor, Ihr volljahriger Sohn kommt zu Ihnen und erkllirt, er sei homosexuell und mochte gerne 
mit einem anderen Mann zusammen Ieben. Wie reagieren Sie? 

. 
30. In Deutschland haben sich verschiedene Politiker offentlich als homosexuell bekannt. Was halten Sie davon, 
dass in Deutschland Homosexuelle offentliche Amter bekleiden? 

Quelle: http://www.zeit.de/online/2006/02/gesinnungstest?page=all, am 14.Juni 2007 
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