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Bangladeschi in Deutschland

Die Bedeutung ihrer sozialen Netzwerke fur die Integration

Die Bangladeschi stellen in Deutschland eine relativ kleine Einwanderungsgruppe dar. Trotz 

groBer kultureller Unterschiede sind diese Einwanderer erstaunlich gut in die deutsche Ge

sellschaft integriert. Wie lasst sich das erklaren? In der Untersuchung der Bangladeschi wur- 

de deutlich, dass soziale Netzwerke fur die Integration von Auslandern von groBer Bedeutung 

sind.

Von Nina Giebeler

D
ie Beschaftigung mit dem The- 

ma Zuwanderung und Integra

tion ist in Deutschland auch nach 

jahrzehntelanger Erfahrung mit der Ein- 

Wanderung von Gastarbeitern in den 

1960er und 70er Jahren und internatio- 

nalen Fluchtlingsstromen in den 1970er, 

80er und 90er Jahren immer noch aktu- 

ell. Die Frage, wie ein Zusammenleben 

der Einheimischen mit der auslandischen 

Bevolkerunggestaltet werden soil, ist bis- 

her ungeklart. Von vielen Seiten wird die 

Integration von Zuwanderern als geschei- 

tert erklart, denn in unserer multikul- 

turellen Gesellschaft hatten sich Parallel- 

gesellschaften etabliert, das Miteinander 

der Kulturen finde nicht statt.

Fast unbeachtet bleiben in dieser angst- 

besetzten Diskussion um die Integration 

Von Zuwanderern die vielen Auslander 

in Deutschland, die sich hier gut etabliert 

haben, Beziehungen zu Deutschen auf- 

bauen konnten und ihr nationales Zuge- 

horigkeitsgefuhl Deutschland zuordnen. 

Die kleine Einwanderergruppe der Bang

ladeschi ist hierfur ein Beispiel.

Bangladeschi 

in Deutschland

Deutschland ist kein typisches Zielland 

bangladeschischer Migranten. Der 

Hauptstrom der Migranten aus Bangla- 

desch zieht im Rahmen von Arbeits- 

migration in die arabischen Olstaaten 

oder in siidostasiatische „Tigerstaaten“ 

wie Singapur, Malaysia und Thailand. Au- 

Berhalb Asiens leben besonders in Austra- 

lien, Kanada und den USA viele Bangla

deschi. In Europa gelten England und 

Italien als die groBten Aufnahmelander 

bangladeschischer Zuwanderer (IOM 

2000).

Laut Statistischem Bundesamt lebten im 

Jahr 2003 nur 5.466 Bangladeschi in 

Deutschland. Die Gruppe der Banglade

schi ist jedoch nach eigener Schatzung 

etwa doppelt so groB, da die Zahl derje- 

nigen Zuwanderer, die inzwischen die 

deutsche Staatsangehdrigkeit besitzen, hier 

nicht mit eingeschlossen ist. Doch nicht 

nur die geringe Zahl der Einwanderer aus 

Bangladesch, sondern auch eine groBe 

Distanz zur westlichen Kultur ist fur sie 

kennzeichnend. Bangladesch ist ein iiber- 

wiegend muslimisches, bis heute vor al- 

lem agrarisch gepragtes Entwicklungsland, 

das sich in der Art des Zusammenlebens 

von Deutschland sehr stark unterschei- 

det.

In der Offentlichkeit treten Bangla

deschi in Deutschland kaum in Erschei- 

nung. Vereine und Verbande gibt es in ei- 

nigen deutschen GroBstadten, doch eine 

ausgepragte offentliche Vernetzung der 

Bangladeschi untereinander dutch Medi- 

en und Organisationen gibt es nicht.

Uberlegungen 

zur Integration

Am Beispiel der kleinen Zuwanderer- 

gruppe der Bangladeschi wurde unter- 

sucht, welche Funktionen und welche 

Bedeutung soziale Netzwerke fur die In

tegration in die Aufnahmegesellschaft ein- 

nehmen (vgl. Abb. 1). Das Ziel der Stu- 

die war nicht die Erlangung statistischer 

Reprasentativitat, stattdessen wurde durch 

iiberwiegend qualitative Verfahren das Ty- 

pische und Besondere der sozialen Netz

werke der Bangladeschi und ihre Bedeu

tung fur die Integration erfasst. Es ge- 

lang einerseits typische Zuwanderer aus 

Bangladesch (13 Personen) in Berlin zu 

interviewen und andererseits eine spezi- 

ellere Gruppe aus ganz Deutschland - 

Personen, die in bangladeschischen Ver- 

einen organisiert sind (34 Personen), zu 

befragen.
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Abb. 1: Wechselwirkungen zwischen sozialer, kultureller, wirtschaftlicher und 

politischer Integration

Die Bedeutung sozialer 

Netzwerke fur die soziale, 

kulturelle, politische und 

wirtschaftliche Integration: 

Untersuchungsergebnisse

Die untersuchten Gruppen der Bangla

deschi weisen im Vergleich zu anderen 

Zuwanderergruppen in Deutschland Be- 

sonderheiten auf. So handelt es sich um 

eine sehr kleine Minderheit, die sich auf 

Grund von Migrationsmotiven sowie 

dem Bildungshintergrund von vielen gro- 

Ben Zuwanderergruppen in Deutschland 

wie zum Beispiel den Gastarbeitern ab- 

hebt. Nicht die Suche nach Arbeit war 

fur die meisten der befragten Banglade- 

schi ausschlaggebend fur die Migration 

nach Deutschland, sondern die Flucht vor 

politischer Verfolgung oder die Aufnah- 

me eines Stadiums. Das Qualifikations- 

niveau ist bei der Mehrheit der untersuch

ten Personengruppen ausgesprochen 

hoch. Auffallig ist auch die hohe Zahl von 

Personen, die die deutsche Staatsangehd- 

rigkeit besitzen. Mehr als die Halfte aller 

befragten Personen hat einen deutschen 

Pass, was auf eine gewisse Identifikation 

mit dem Aufnahmeland hinweist. Auch 

die bisher geringe Anzahl von Frauen in 

der Zuwanderergruppe unterscheidet die 

befragten Bangladeschi von anderen Aus- 

landergruppen in Deutschland. Der hohe 

Anteil der Manner lasst sich dadurch er- 

klaren, dass die befragten Personen aus- 

schlieBlich der ersten Einwanderer

generation angehdren. Diese Migran- 

tengruppe wird grundsatzlich von Man- 

nern starker besetzt. In jiingster Zeit laBt 

sich aber ein verstarkter Zuzug der Ehe- 

frauen beobachten.

Herr B ist ein typischer Vertreter der 

befragten Bangladeschi. An seinem Bei

spiel sollen von ihm sollen die Ergebnis- 

se der Untersuchung im Folgenden ver- 

deutlicht werden. Herr B, geboren 1952, 

kam 1977 als Student nach Deutschland. 

Hier studierte er zunachst Ingenieurwis- 

senschaften. Von Beginn an stand er der 

Kultur des Gastlandes aufgeschlossen ge- 

geniiber. „Mir war es wichtig erst einmal die 

gansp Atmosphdre pu erschnuppern und das, 

was ich von Europa aus der Schule kannte, gu 

erfahren. “ Inzwischen besitzt Herr B die 

deutsche Staatsangehdrigkeit, hat eine 

Tochter und lebt von seiner Frau geschie- 

den. Er lebt gerne in Deutschland, sieht 

aber auch Schwierigkeiten. „Eeben tue ich 

gerne hier, klar [...] Weil ich hier arheite, 

hA'dglichkeiten und Aufgaben babe und weil ich 

hier meinen Alltag habe, piihle ich mich hier 

spgehorig. Es ist nicht alles schon und Eriede, 

Freude und Eierkuchen. Es gibt auch Situatio- 

nen, wo man kdmppen muss. Ich war sum Bei

spiel auch arbeitslos. “ In seiner Freizeit en- 

gagiert sich Herr B in einem Kulturver- 

ein stark fiir die eigene bangladeschische 

Kultur. Musikveran-staltungen und Feste 

werden von ihm organisiert.

Das Konzept des 

sozialen Netzwerkes

Als soziales Netzwerk wird das 

Geflecht von sozialen Beziehun- 

gen bezeichnet, mit denen Men- 

schen untereinander verbunden 

sind (Esser 2000, Haug/Pichler 

1999). Der Freundeskreis, die Ar- 

beitskollegen, die Familie, die 

Volleyballmannschaft, eine Part- 

nerschaft oder die Nachbarschaft 

stellen soziale und funktionale 

Verbindungen zwischen Men- 

schen dar. In ihrer Gesamtheit 

bilden diese sozialen Verbindun

gen eine komplexe Struktur von 

vielseitig miteinander verkniipften 

Personen, Organisationen und 

Orten - ein Netz.

Die besondere Bedeutung sozia

ler Netzwerke besteht in ihrer 

Funktion als Schnittstelle zwischen 

Individuum und Gesellschaft. 

Soziale Netzwerke stellen die Vor- 

aussetzung dafiir dar, dass eine 

Gesellschaft nicht ihren sozialen 

Zusammenhalt verliert. Die Ent- 

stehung ethnischer, sozialer und 

kultureller Parallelgesellschaften 

ist nicht zuletzt Ausdruck eines 

fehlenden Zusammenhaltes in der 

Gesellschaft.

Fiir das Individuum stellen so

ziale Netzwerke die Basis fiir so

ziale Integration, Identitatsbildung 

und Unterstiitzungsleistangen dar. 

Auf gesellschaftlicher Ebene kann 

die soziale Vernetzung innerhalb 

der Gesellschaft sozialen Zusam

menhalt, die Entstehung einer kol- 

lektiven lokalen Identitat und all- 

gemeine Anerkennung von Wer- 

ten und Normen bewirken sowie 

die Entstehung einer Zivil- 

gesellschaft fordern, die auf der 

Kooperation ihrer Burger beruht.

(Kardoff 1989, Keupp 2001)
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Soziale Integration

Bei Herrn B und alien anderen an der 

Studie beteiligten Personen zeigt sich, dass 

soziale Netzwerke sowohl fur die person- 

liche Integration als auch fur die dariiber 

hinausgehende Integration in die 

Aufnahmegesellschaft wichtige Funktio- 

tien haben. Mit den sozialen Netzwerken 

einer Person ist eine Vielzahl von Leistun- 

gen fur die einzelnen Personen in Form 

Von Gemeinschaft, Unterstiitzung und 

Orientierung verbunden. Auf gesell- 

Schaftlicher Ebene ist es von Bedeutung, 

auf welche Art und Weise die personli- 

che Vernetzung geschieht. Besonders die 

ethnische Zusammensetzung ist hierwich- 

tig, denn wenn soziale Kontakte auf die 

eigene bangladeschische Gruppe be- 

schrankt bleiben, findet keine soziale In

tegration in die deutsche Gesellschaft 

statt. Viele Personen der Un-tersuchungs- 

gruppe konnen aufgrund ihrer sozialen 

Vernetzung als in die Auf-nahmegesell- 

Schaft integriert gelten. Bei Herrn B setzt 

sich der Freundeskreis beispielsweise aus 

Personen ganz verschiedener Nationali- 

tiiten zusammen, auch aus Deutschen. 

Mur zu wenigen anderen Bangladeschi hat 

er engen privaten Kontakt.

Anhand des sozialen Netzwerkes von 

Herrn B wird ebenso deutlich, dass die 

Erfahrungen, die mit Personen der 

Aufnahmegesellschaft gemacht werden, 

die Zusammensetzung des sozialen Netz- 

tverkes einer Person beeinflussen. Herr 

B findet es einerseits zwar schwer, den 

Kontakt zu Deutschen aufzubauen. Die- 

se Freundschaften sind fur ihn aber an- 

dererseits intensiver, als die Freundschaf

ten zu anderen Bangladeschi: „Die engsten 

h'reunde sind germs ch t: Zwei Deutsche, ein Eng

lander, ein Eiirke, mit denen icb mich immer 

Rieder treffe. “

Positive Erfahrungen mit Personen der 

Aufnahmegesellschaft fiihren zu einer 

starkeren Vernetzung in die Aufnahme

gesellschaft. Negative Erfahrungen im 

Kontakt zu Deutschen konnen sich in 

starkeren sozialen Kontakten zu Ange- 

horigen der eigenen Gruppe auBern. 

Negative Einzelerfahrungen im Kontakt 

Zu Deutschen, die zum Beispiel im Rah- 

ttien von Fremdenfeindlichkeit gemacht 

Werden, fiihren jedoch nicht grundsatz- 

lich zu einer negativen Einstellung gegen- 

tiber Deutschen. Oft werden negative 

Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit 

nach dem Motto „Jeder hat mal einen 

schlechten Tag“ entschuldigt oder ver- 

drangt. Herr B erklart beispielsweise: 

„ Wahrscbeinlich wollte icb vieles auch nicht so 

sehen oder babe es auf gang andere menschliche 

Probleme geschoben. “

Nicht nur die personlichen sozialen 

Netzwerke, sondern auch die offentlichen 

sozialen Netzwerke (Vernine) sind fur die 

Integration in die Aufnahmegesellschaft 

relevant. Ethnische Kulturvereine bei

spielsweise werden von Herrn B und vie- 

len anderen personlich als sehr wichtig 

empfunden. Mit dem Engagement in 

bangladeschischen Vereinen ist aber kei

ne automatische Abgrenzung zur Aufnah

megesellschaft verbunden. Es zeigt sich 

sogar, dass Herr B und andere Personen, 

die sich in ethnischen Vereinen engagie- 

ren, besser mit Deutschen vernetzt sind 

als Personen, die sich nicht in solchen 

Vereinen einbringen. Die Vernetzung mit 

dem bangladeschischen Vereinswesen hat 

also durchaus einen positiven Effekt auf 

die Vernetzung zu Deutschen. Dieses 

Ergebnis steht im Einklang mit den Un- 

tersuchungen zu anderen Migranten- 

gruppen in Deutschland.

Kulturelle Integration

Die empirischen Ergebnisse zeigen dar- 

iiber hinaus auch deutlich, dass die 

Integrationsbereitschaft und die Sprach- 

kenntnisse die Basis fur den Aufbau so- 

zialer Netzwerke in die Aufnahme

gesellschaft sind. Herr B und die meisten 

anderen Personen sehen in dem Erler- 

nen der Sprache die Voraussetzung, sich 

in Deutschland etablieren zu konnen. So 

war es fur Herrn B eine Selbstverstand- 

lichkeit, Sprachkurse zu besuchen. Die 

meisten der befragten Bangladeschi zei

gen eine hohe Integrationsbereitschaft und 

gute Deutschkenntnisse, was sich in dem 

hohen Grad der sozialen Vernetzung mit 

Deutschen widerspiegelt.

Fur Herrn B und andere Befragte ist 

Deutschland inzwischen der Lebens- 

mittelpunkt geworden. „HieA, sagt Herr 

B, ,,babe icb meine menschliche Entfaltung ge- 

funden und entwickelt. “ Die Identifikation 

mit dem Gastiand (Akkulturation) ist die 

Folge positiver Erfahrungen, die im Gast

iand gemacht werden. Die Akkulturation 

wird hier nicht als gleichzeitige Aufgabe 

der mitgebrachten Kultur verstanden. 

Trotz der starken Identifikation mit 

Deutschland und der Aufnahme

gesellschaft behalt die eigene kulturelle 

Herkunft fur die meisten der befragten 

Personen einen hohen Stellenwert.

Im Gegensatz zu landlaufigen Annah- 

men bedeutet die kulturelle Bindung nicht 

unbedingt, dass die sozialen Netzwerke 

auf die eigene ethnische Gruppe be- 

schrankt sind. Ein hoher Stellenwert der 

eigenen mitgebrachten Traditionen steht 

nicht im Widerspruch zu einer sozialen 

Vernetzung in die Aufnahmegesellschaft. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass 

diejenigen, die ihre kulturellen Wurzeln 

hoch bewerten, trotzdem gut in die 

Aufnahmegesellschaft vernetzt sein kon

nen. Fur Herrn B und andere Personen 

beispielsweise nehmen die Pflege seiner 

mitgebrachten Kultur und das Engage

ment im Kulturverein einen wichtigen 

Stellenwert ein. Er sagt: „Bangladeschische 

Kultur, die babe icb nie vergessen. In diesen 25 

]abren babe icb mich immer stark kulturell en- 

gagiertF Trotzdem ist er wie viele andere 

gut in die deutsche Gesellschaft integriert. 

Die weit verbreitete Meinung in der Be- 

volkerung, nur eine vbllige Angleichung 

an die deutsche Kultur fiihre zu Integra

tion, wird so in Frage gestellt.

Wirtschaftliche 

und politische Integration

Auch fur die wirtschaftliche Integrati

on haben soziale Netzwerke wichtige 

Funktionen, denn sie konnen den Zugang 

zum Erwerbsleben durch die Vermittlung 

von Kontakten ebnen. Herr B bestatigt 

diese Wirkung sozialer Netzwerke, wenn 

er von der Arbeitsvermittlung unter an

deren Bangladeschi berichtet: „DerZusam- 

menhalt unter den Bangladeschi geigt sich auch 

in der \Jnterstiitgung gegenseitig. Kaum hat ei

ner eine Arbeit gum Beispiel gefunden, dann 

nimmt er das ndchste Mal seine Freunde mit 

und vermittelt sie weiter Zum Beispiel am Flug- 

hafen an der Gepdckabfertigung. “

In den Untersuchungsergebnissen wird 

ebenfalls deutlich, dass sich gerade im 

Erwerbsleben aus den sozialen Kontak

ten zu Personen der Aufnahmegesell

schaft soziale Netzwerke entwickeln. Dies 

ist ein sich selbst verstarkender Effekt 

der wirtschaftlichen Integration, der von
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den sozialen Netzwerken ausgeht.

Soziale Netzwerke in die Aufnahme- 

gesellschaft konnen auch zur politischen 

Integration beitragen. Unter politischer 

Integration wird die Moglichkeit von Per- 

sonen verstanden, an den politischen Pro- 

zessen der Aufnahmegesell-schaft teilzu- 

nehmen. Dies geschieht auch durch die 

Teilnahme an Wahlen. Voraussetzung 

dafur ist die deutsche Staatsangehdrigkeit. 

Der Zugang zur deutschen Staatsange- 

horigkeit kann entweder durch Beantra- 

gung oder durch die Ehe mit einem/r 

Deutschen erreicht werden. Bei der Be- 

antragung ist die Erfiillung bestimmter 

Bedingungen notwendig, die Personen mit 

unbefristetem Aufenthaltsrecht relativ 

einfach erfiillen. Fur andere ist dieser Weg 

jedoch wegen fehlender Voraussetzungen 

nicht zu bewaltigen. Fur sie konnen so

ziale Netzwerke in die Aufnahmegesell- 

schaft, wenn sie zu einer Heirat mit ei- 

ner/m Deutschen fiihren, einen Weg zur 

politischen Integration darstellen.

In den Untersuchungsergebnissen wird 

ebenso deutlich, dass politische und wirt- 

schaftliche Desintegration, ausgeldst 

durch das Verhalten und die Gesetze der 

Aufnahmegesellschaft, den Aufbau sozia- 

ler Netzwerke mit der Aufnahmegesell- 

schaft erschweren und sogar verhindern 

konnen. Besonders deutlich wird dies bei 

einer befragten Person — einem Jugendli

chen. Er kann wegen seinem Aufenthalts- 

status (Asylbewerber) an den Aktivitaten 

anderer Jugendlicher nicht teilnehmen 

und wird so von diesem sozialen Leben 

ausgeschlossen. Bei anderen Personen 

wird deutlich, dass bei Arbeitslosigkeit die 

Integrationswirkung des Arbeitsplatzes 

nicht zum Tragen kommen kann.

Fazit

Fur die aktuelle Diskussion um die In

tegration von Zuwanderern bedeuten die- 

se Ergebnisse einerseits, dass auch der 

Einsatz der Aufnahmegesellschaft fur 

den Integrationsprozess der Zuwanderer 

gefordert ist. Nur wenn sich die Bevol- 

kerung fur Zuwanderer offnet, konnen 

diese sich sozial, kulturell, wirtschaftlich 

und politisch integrieren. Andererseits 

kann Integration nur mit der Bereitschaft 

der Zuwanderer gelingen. Das Beispiel der 

Bangladeschi zeigt, dass die Integrations- 

bereitschaft ausschlaggebend fur ihre 

gute Integration in die Aufnahmegesell

schaft ist. Der muslimische Glaube macht 

sich fur den Integrationsprozess nicht 

negativ bemerkbar. Die meisten der be

fragten Personen dieser kleinen Einwan- 

derergruppe in Deutschland konnten sich 

gut etablieren und soziale Netzwerke zu 

Deutschen aufbauen. Oft beziehen sie 

sogar ihr Zugehdrigkeitsempfinden auf 

Deutschland.

Zu diesem hohen MaB an Integration 

in die Aufnahmegesellschaft gibt es aber 

auch einen gegenlaufigen Effekt. Die star

ker wachsende Gruppensolidaritat und 

der Zusammenhalt innerhalb der Bangla

deschi in Deutschland bringen einige der 

befragten Personen mit dem Zuzug der 

Ehefrauen in Verbindung. Diese besitzen 

oft nur geringe Deutschkenntnisse und 

sind so auf die eigenen ethnischen Kon- 

takte angewiesen. Mit besseren Deutsch- 

kenntnissen der nachgereisten Zuwande

rer ware diese Tendenz zur Abgrenzung 

vermutlich weniger ausgepragt.
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