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Indische Engel in Deutschland

^ie wechselhafte Geschichte keralesischer Krankenschwestern 

als Gastarbeiterinnen

Urmila Goel

„Wie jeder weiB, sind wir insbesondere von den Katholischen Krankenhausem hierher geholt 

Worden, als die BRD Mangel an Pflegekraften hatte. Es ist hervorzuheben, daB dies damals 

nicht unter entwicklungspolitischen Kriterien stattfand; Ziei war vielmehr, die herrschende per- 

sonelle Not in den Krankenhausem in Deutschland zu mi Idem. Damals waren wir hler willkom- 

mene Gaste und die deutsche Bevblkerung zeigte uns gegenuber vlel Sympathie und Vertrau- 

en, die wir zu schatzen gelernt haben. Um so grdBer ist unsere Enttauschung, daB wir das 

Opferderdeutschen Wirtschaftskrise geworden sind; eine Krise, fur die wir nicht zur Verantwor- 

tung gezogen werden kbnnen. “

aus elnem Memorandum der indischen Krankenschwestern aus dem Jahr 1977

D
eutschland im Jahre 1977: Die 

Zahl der deutschen Kranken- 

schwesterschiilerinnen steigt. 

^ach ihrer Ausbildung linden nicht mehr 

a!'c einen Arbeitsplatz. Und dies, wahrend 

111 deutschen Krankenhausem Inderinnen 

^r;mke pflegen. Das geht so nicht, em- 

Pdrt sich die offentliche Meinung. Die 

^Uslanderbehorden verweisen daher bei

^er jahrlich anstehenden Verlangerung der 

'Wenthaltsgenehmigung darauf, daB eine 

"'eitere Verlangerung nicht zugesichert 

Verden kann. Die jungen Frauen sollen 

Slch langsam darauf vorbereiten, das Land 

2u verlassen. Sie haben ihren Dienst ge- 

tan und diirfen gehen.

^en freundlichen Asiatinnen vergeht 

Lacheln. So hatten sie sich das nicht

°rgestellt. Manche sind gerade noch in 

der Ausbildung, andere arbeiten schon seit 

als zehn Jahren in Deutschland. Sie 

”'l"e haben sich darauf eingerichtet, noch 

paar Jahre zu bleiben. Sie wehren sich.

le Zeitungen berichten: „Die Engel sol- 

en gehen“ oder „Schwester Lotusbliite 

tr'Aj adieu sagen“.

Pflegenotstand in 

Deutschland, 

Arbeitslosigkeit in Kerala

Mehr als zehn Jahre zuvor war die Si

tuation eine ganz andere. Deutsche Bur- 

germeister empfingen die „Engel“ mit 

Blumen. Es war die Zeit des Wirtschafts- 

wunders und Pflegenotstands. Arbeits- 

krafte wurden dringend gesucht. Sie wur- 

den weltweit angeworben. Aus den 

Mittelmeerstaaten kamen die Arbeiter fur 

die Industrie, aus Asien die Kranken

schwestern. Staatliche Vertrage gab es mit 

den Philippinen und Korea. Aber das 

reichte noch nicht, um den groBen Bedarf 

zu decken. Da erwies sich das weltweite 

Netzwerk der Katholischen Kirche als 

hilfreich. Konfessionell geleitete Kranken- 

hauser und Altenheime warben in Kerala 

junge christliche Frauen fur den Dienst am 

Nachsten in Deutschland.

Da die Anwerbung kirchlich sanktio- 

niert war, wurde sie von den keralesischen 

Familien als ernsthafte Option wahrge- 

nommen. Man konnte davon ausgehen, 

daB die jungen Madchen im fernen 

Deutschland beschiitzt werden wurden. 

Und in Kerala hatten sie nicht wirklich 

Zukunftsperspektiven. Sie waren zwar gut 

ausgebildet, aber Arbeitsplatze gab es 

wenige und den Familien aus der unteren 

Mittelschicht fehlte Geld. Es war daher 

durchaus iiblich, Kerala auf der Suche 

nach Arbeit zu verlassen. Einige zogen in 

den Norden Indiens, andere ins Ausland.

So wurde nun in vielen Familien ent- 

schieden, daB eine Tochter nach Deutsch

land gehen, dort Geld verdienen und die 

Familie unterstiitzen solle, um dann spa- 

ter zuriickzukehren. Einige waren bereits 

diplomierte Krankenschwestern, andere 

wollten sich in Deutschland zunachst aus- 

bilden lassen. Sie alle waren sehr jung, zum 

Teil erst 17 Jahre alt.

Zu den weltlichen Krankenschwestern 

gesellten sich auch einige Ordensschwe- 

stern, die in Deutschland den Dienst am 

Nachsten leisten und so auch ihren Or- 

den unterstiitzen wollten. Spater kamen 

auch Priester und Priesterschiiler nach.

Die Engel kommen in die 

Kalte

Gemeinsam machten sie sich auf den
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1973: Seminar fur Krankenschwestern in der Villa Borsig, Berlin (Foto: Privat-Archiv)

Weg nach Deutschland, wurden haufig 

schon auf dem Schiff mit den ersten Ei- 

genarten Europas vertraut gemacht. Das 

Essen war ungewiirzt und roh, die Toilet- 

ten in die Hohe gebaut und mit Papier 

ausgestattet. In Deutschland war das nicht 

anders, aber es war zusatzlich auch noch 

kalt. Wenigstens waren die jungen Frauen 

nicht allein, andere in der gleichen Situa

tion waren in der Nahe. Man konnte sich 

austauschen und gemeinsam etwas unter- 

nehmen. Auch die Kirche kiimmerte sich 

wenigstens zum Teil um die jungen Frau

en. So wurden in der Regel Unterkunft 

und Sprachkurse, oft auch Freizeitpro- 

gramme organisiert.

Wahrend die private Eingewohnung 

noch einige Zeit kostete, ging es beruflich 

recht schnell. Krankenschwestern wurden 

dringend gebraucht und so wurden die 

jungen Inderinnen freundlich aufgenom- 

men. Die fertig examinierten Pflegerinnen 

stiegen sofort voll ein, auch wenn die 

Sprachkenntnisse noch zu wiinschen iib- 

rig lieBen. Das Klischee der ewig lacheln- 

den, freundlichen Asiatin und ihr Enga

gement machte sie beliebt. Sie muBten 

zwar ihre indischen Namen eindeutschen, 

aber sonst war ihre Fremdheit durchaus 

erwiinscht.

Mit den Jahren konnten sich die mei- 

sten der jungen Frauen gut etablieren. Am 

Arbeitsplatz wurden sie geschatzt und sie 

lebten sich immer besser in Deutschland 

ein - vermiBten manches, genossen ande- 

res. Sie schickten Geld nach Hause, finan- 

zierten die Ausbildung von jiingeren Ge- 

schwistern oder deren Mitgift. Freundin- 

nen und Verwandte in Indien sahen ihren 

Erfolg und folgten ihnen mit ihrer Hilfe. 

Die Gemeinschaft der Keralesen in 

Deutschland wuchs.

Die Manner der Engel

Langsam kamen die Engel ins heirats- 

fahige Alter. Manch deutscher Arzt oder 

Patient sah dies und warb erfolgreich. 

Erfolgreicher noch waren aber wohl die 

wenigen mannlichen Keralesen, die den 

Weg nach Deutschland gegangen waren. 

Sie waren eher suitable als die Deutschen - 

sprachen die gleiche Sprache, gehorten der 

gleichen Religion an. Die meisten der 

Krankenschwestern suchten sich aber 

nicht selbst einen Partner. Das iibernah- 

men ihre Eltern, wenn sie ihren Heimat- 

urlaub in Kerala verbrachten. Sie waren 

inzwischen gute Partien geworden, so daB 

die meisten einen Akademiker heirateten.

Einige blieben mit ihrer neuen Familie 

in Indien, andere wanderten weiter in den 

Nahen Osten oder nach Kanada. Viele 

aber wollten zuriick nach Deutschland, das 

ihnen fiber die Jahre zur zweiten Heim11 

geworden war. Und auch einige der Ma°' 

ner fanden es sehr reizvoll, nach Eurofa 

zu gehen. Kaum einem wird es wirklid1 

bewuBt gewesen sein, was dies fur ih11 

bedeuten wiirde.

In Deutschland wuchs inzwischen d*1’ 

Uberzeugung, daB das Boot voll sei. Am 

enthaltsgenehmigungen wurden nich* 

mehr verlangert und die Zuwanderufl? 

stark eingeschrankt. Ab 1973 wurde d|£ 

Anwerbung von Arbeitskraften im Au5' 

land eingestellt. Auch dariiber hinaus ham 

man die Zuwanderung am liebsten ga°z 

unterbunden. Dagegen sprach aber d£{ 

Schutz der Familie. Familienangehdrig£ 

von in Deutschland lebenden Auslandeh 

batten nach wie vor das Recht, nachzu’ 

ziehen. Die Ehemanner konnten als° 

kommen, durften aber zunachst no^ 

nicht arbeiten. Sie erhielten erst nad1 

mehrjahriger Wartezeit eine Arbeitsgen^1 

migung.

Nur wenige der Manner nutzten dide 

Zwangspause, um zu studieren. Die me* 

sten ergaben sich ihrem Schicksal und511 

Ben zu Hause. Ihre Ehefrauen verdicnte" 

das Geld, sprachen deutsch, kannten sidj 

in Deutschland aus, waren angesehen 

fiihrten die AuBenkontakte. Die Man°e( 

zogen die Kinder auf und haderten l7,|t 

diesem Rollenwechsel. Weder in Indid1
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n°ch Deutschland war zu dieser Zeit der 

Status des Hausmannes angesehen. Es war 

nach deren Selbstverstandnis eigentlich die 

''ufgabe der Manner, die Familie nach 

auBen zu vertreten. Das ihnen dieses ver 

Wirt wurde, konnten nur wenige ertra- 

Sen. Es kam zu Konflikten in den Ehen, 

111 Extremfallen auch zu Gewalttatigkei- 

tCn- Einige Manner begannen zu trinken. 

^anche entschieden, Deutschland wieder

verlassen.

Zwei Inder, drei Vereine

Eer Langeweile entfliehen und AuBen- 

kontakte pflegen konnte man aber auch 

aiJl anderen Wegen. Viele der Keralesen 

Wen begeisterte Volleyballspieler, ande- 

re spielten gerne Theater. Noch fehlten 

kulturelle Einrichtungen, Sprach- und 

^anzkurse fur die Kinder. Auch das reli

giose Leben konnte starker gepflegt wer- 

den. So entstanden in kiirzester Zeit eine 

^Elzahl von Vereinen, um all diesen Be- 

diirfnissen zu entsprechen. Etliche spal- 

Eteti sich und gaben so noch mehr Mog- 

^chkeiten zum Engagement. Die Manner 

fatten nun Aufgaben, die sie bis heute 

Wirnehmen.

Eie Gemeinschaft der Keralesen in 

Deutschland entwickelte sich immer wei- 

ter- Dabei war nicht nur die Eigeninitiati- 

Ve entscheidend, sondern auch das Enga

gement der Katholischen Kirche bzw. ih- 

ter Einrichtungen. So gab es spatestens 

Seit 1969 einen indischen Seelsorger, der 

Slch um die Schwestern und ihre Familien 

kiirnrnerte. Bei einigen Caritas- und 

Diozesanverbanden wurden indische

Walberater und Auslanderreferenten 

eirigestellt. Ihre Aufgabe war es, sich ganz 

Pezifisch um die Krankenschwestern und 

'lire Familien. zu kiimmern. Das Ziel war 

es> sowohl die kulturelle Identitat zu wah- 

ren wie auch die Integration zu fordern 

Und Probleme zu bearbeiten. Helfen soll- 

ieti hierbei auch verschiedene Zeitschrif- 

teti, die nun in Malayalam und Deutsch 

etausgegeben wurden.

Die Kinder der „Engel“

Die Manner der Krankenschwestern 

^utften nach ein paar Jahren ebenfalls ar- 

eiten. Die lange Zwangspause und die 

lchtanerkennung ihrer indischen Ab- 

Schliissen verwehrte vielen allerdings eine 
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Stelle in ihrem erlernten Beruf. Die mei- 

sten muBten sich mit einfachen Tatigkei- 

ten, haufig in Krankenhausern, begniigen. 

So wurde bei vielen die Unzufriedenheit 

mit ihrer Situation noch weiter verscharft. 

Die Wenigsten reagierten hierauf mit der 

Umsetzung des immer wieder geauBerten 

Ruckkehrwillens. Die meisten blieben und 

projezierten ihre unerfullten Wiinsche auf 

ihre Kinder.

Die Kinder sollten nun den beruflichen 

Erfolg erreichen, der den Eltern versagt 

blieb. Von ihnen erwartete man, daB sie 

das Abitur machen und im Idealfall Me- 

dizin studieren. Dabei spielte die Uberle- 

gung eine Rolle, daB Arzte ihren Beruf 

international auszutiben konnen.. Diese 

potentielle berufliche Mobilitat ist vielen 

Vatern sehr wichtig, da viele Deutschland 

nicht ganz trauen. Sie haben zu viele Dis- 

kriminierungen erlebt und sie miBtrauen 

der deutschen Moral zu sehr. Daher be- 

miihen sie sich auch sehr darum, ihren 

Kindern eine indische Identitat zu vermit- 

teln. Sie sollen sich dieser Identitat bewuBt 

bleiben, die Traditionen wahren und nicht 

„verdeutschen“. Insbesondere bei der 

Partnerwahl der Kinder kommt diesem 

Aspekt entscheidende Bedeutung zu. Das 

wichtigste ist, daB der Partner bzw die 

Partnerin Christ ist, am besten aus Kerala 

und damit aus Indien.

Die ersten Kinder der „Engel“ stehen 

bereits im Berufsleben und haben Famili

en gegriindet. Einige haben sich an die 

Vorgaben gehalten, andere nicht. Die 

Mehrheit der Kinder kommt aber erst jetzt 

in das Alter, in dem in Sachen Partner

wahl die Entscheidung ansteht. In den 

Ballungsraumen Nordrhein-Westfalens 

wachsen die jungen Deutsch-Keralesen in 

ihren eigenen Gemeinschaften auf, tref- 

fen sich in Vereinen und besuchen gemein- 

sam Seminare und Partys. Viele erfullen 

selbstverstandlich die Wiinsche der Eltern, 

wahlen ein angemessenes Studienfach und 

sehen sich unter den anderen Keralesen 

nach Partnern um. Einige durchbrechen 

aber auch die religidsen und regionalen 

Schranken und suchen den Kontakt zu 

anderen Inderinnen und Indern. Aber 

auch der deutsche EinfluB besitzt natiir- 

lich groBe Bedeutun: Sie leben in einer 

deutschen Umwelt, besuchen deutsche 

Schulen und sprechen Deutsch als ihre 

erste Sprache.

Engel wieder gebraucht

Trotz des massiven Versuchs, die „in- 

dischen Engel“ in den siebziger Jahren 

wieder loszuwerden, haben sich in 

Deutschland mehrere kleine und aktive 

keralesische Gemeinschaften etabliert. Sie 

sind hier, um zu bleiben. Sie besitzen so

wohl hier als auch in Indien Immobilien 

und pflegen Kontakte hier, in Indien und 

in der ganzen Welt. Und da sie sehr dar- 

auf bedacht sind, erfolgreich zu sein und 

nicht negativ aufzufallen, konnten sie sich 

gut ohne groBere Probleme in der deut

schen Gesellschaft etablieren.

Seit Anfang der neunziger Jahre fehlen 

auch wieder Pflegefachkrafte. Das Pro

blem der Arbeitslosigkeit besteht zwar 

weiterhin und Zuwanderung ist nach wie 

vor nicht gewollt. Dennoch muB sich je- 

mand um die Alten und Kranken ktim- 

mern. So besann man sich wieder auf die 

indischen Krankenschwestern, die 1977 

das Land verlassen muBten. Nun wurden 

sie wieder angeworben, allerdings mit der 

Auflage, daB sie auf Familiennachzugver- 

zichten.Q

► /ntemet-Tip: Informationen zu 

den Keralesen in Deutschland kann man 

den vom Caritasverband Kbln herausge- 

gebenen Zeitschriften „Meine Welt“ und 

„Ente Lokam“ Oder der vom Didzesan- 

bildungswerk Munster publizierten 

Zeitschrift „Wartha“ entnehmen. An- 

sprechpartner sind auch die vielen 

Vereine, die sich zum Teil in der Union of 

German Malayalee Associations (UGMA, 

) organisiert haben. Viele 

Mitglieder der zweiten Generation 

beteiligen sich auch aktiv an der gesamt- 

indischen Internetplattform 

. Auflerdem bietet 

 einen Uberblick uber den 

aktuellen Stand der Forschung zu 

Sudasiaten in Deutschland, Materialien, 

eine Bibliographie und eine Sammlung 

von Links zu Organisationen in Deutsch

land. Die Website ist im Aufbau und wird 

standig erweitert.

www.ugma.de

www.theinder.net

www.urmila.de

► Zur Butorin: Urmila Goel forscht 

zu Sudasiaten in Deutschland, insbeson

dere zur zweiten Generation der etablier- 

ten Inder. Sie Ist Sudasien-Referentin 

der Friedrich-Ebert-Stiftung. Kontakt: 

goel@urmila.de
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