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geleitwort

vor dem Hintergrund der aktuellen entwicklung von Flucht und migration ist der begriff „Integra

tion” in deutschland und europa zurzeit „in aller munde”. regelmäßig wird Integration von Flücht

lingen und zuwanderern als eine politische „Herkules” oder „mammutaufgabe”, bisweilen auch  

als gesamtgesellschaftliche „belastungsprobe” beschrieben. diese eindrücke mögen angesichts  

der gegenwärtigen Herausforderungen zutreffen – und doch stellen sie nur eine situationsbeding

te annäherung an unser Integrationsverständnis dar. Integration beschreibt schließlich keinen 

zeitlich begrenzten und bis ins letzte detail steuerbaren „nationalen kraftakt”. vielmehr stellt sie 

einen  beständigen Prozess des lernens, der annäherung, der anpassung und des miteinanders 

von  menschen auf der grundlage geteilter werte und überzeugungen dar. so wird „Integration”,  

dem lateinischen verb „integrare” entlehnt, in der bedeutungsübersicht des dudens auch als die 

„verbindung einer vielheit von einzelnen Personen oder gruppen zu einer gesellschaftlichen und 

kulturellen einheit”, als Prozess der „einbeziehung, eingliederung in ein größeres ganzes” und  

als „Herstellung einer einheit aus differenziertem”, also als eine „daueraufgabe” umschrieben. 

naturgemäß muss Integration in erster linie dezentral eingefordert, gefördert, gestaltet und ge

lebt werden: in den Familien, Freundeskreisen, nachbarschaften, straßenzügen, Quartieren und 

vereinen – das heißt in unseren kommunen. dies entspricht nicht zuletzt unserem vom subsidia

ritätsprinzip geleiteten christlichen menschenbild. In den städten und gemeinden, wo wir unsere 

sprache lernen, unsere ersten schritte tun, menschen begegnen, Freunde gewinnen, leben und 

arbeiten,FamiliengründensowieunserenLebensmittelpunktpflegen,entscheidetsich,obInte

gration erfolgreich ist oder misslingt. die vorliegende studie setzt genau hier an und untersucht 

den Integrationsprozess auf lokaler ebene. Prof. dr. volker kronenberg beleuchtet Hintergründe, 

erörtert Politikfelder, erläutert rechtsgrundlagen, stellt aktuelle entwicklungen mit ihren kommu

nalen, nationalen, europäischen sowie internationalen dimensionen dar und unterbreitet anhand 

lokaler Fallbeispiele und Interviews praxisbezogene Handlungsempfehlungen. 

In der reihe „Handreichungen zur Politischen bildung” informiert die konradadenauerstiftung 

über aktuelle entwicklungen, stärkt das Interesse an (kommunal)politischem engagement, bietet 

orientierung in sachfragen und ermöglicht weiterbildung. „Integration vor ort” ist eine motivation, 

uns der ideellen Fundamente des freiheitlichdemokratischen rechtsstaates sowie der Identität 

deutschlands und europas, die vornehmlich in den kommunen sowie regionen gebildet und 

 bewahrt wird, zu vergewissern. 

Ich bin sicher, dass es unserer kommunalakademie mit „Integration vor ort” einmal mehr  gelingt, 

die herausragende rolle der kommunalen selbstverwaltung und des lokalen ehrenamtes für  

unser gemeinwesen, das gemeinwohl, den gesellschaftlichen zusammenhalt und die Inte gration 

zu  verdeutlichen. so empfehle ich allen interessierten bürgerinnen und bürgern, in besonderer 

weise jenen, die auf kommunaler ebene verantwortung tragen, die lektüre.

dr. Hansgert Pöttering

Präsident des Europäischen Parlaments a. D.
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
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es ist zweifellos eine aufgabe von nationalem 

 ausmaß, womöglich gar vergleichbar mit jener der 

 realisierung der deutschen einheit 1989/90 1: die 

 Integration eines großteils von Flüchtlingen, von 

 denen allein im kalenderjahr 2015 knapp 890.000 

nach deutschland kamen, um schutz vor krieg und 

verfolgung, vor Hunger und not, aber auch wirt

schaftlichem elend zu suchen. tatsache ist, dass  

diese Integrationsaufgabe vor allem in den kommu

nen – „vor ort” – zu bewältigen sein wird. 

die erfahrungen, einschätzungen und Prognosen 

 hinsichtlich der bewältigung dieser Herausforderungen 

sind, kaum verwunderlich, unterschiedlich – je nach 

politischer Handlungs und verantwortungsebene, je 

nach Perspektive und Partei. In der kommunalen all

tagspraxis sind sehr viel ehrenamtliches engagement 

und eine enorme solidarität seitens der bürger für 

Flüchtlinge zu beobachten, auch mehr als ein jahr 2 

nachdem der massenhafte zustrom einsetzte und 

bundeskanzlerin angela merkel die erfolgreiche be

wältigung der damit verbundenen Herausforderungen 

prognostizierte: „wir schaffen das!”. laut dem gene

rali engagementatlas 2015 gab es bundesweit 2015 

insgesamt 3.408 von ehrenamtlichen betriebene ein

richtungen in 1.289 städten. 3 einer studie des deut

schen Instituts für demokratische entwicklung und 

soziale Integration (desI) vom mai 2016 zufolge ga

ben 80 Prozent der kommunen über alle gemeinde

größen hinweg an, dass sie die bedeutung des ehren

amtlichen engagements in der Flüchtlingspolitik als 

„sehr hoch” bzw. „hoch” einschätzen. 4 eine umfrage 

der ekd vom august 2016 ergab, dass über 88 Pro

zent der befragten der aufnahme von Flüchtlingen  

in existentieller not positiv gegenüberstehen. 5 auf  

der anderen seite gibt es beschämende gewalttätige 

übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte mit fremden

feindlichem Hintergrund. die zahl rechtsextremistisch 

motivierter gewalttaten ist laut verfassungsschutz

bericht im jahr 2015 um mehr als 42 Prozent auf 

1.408 Fälle im vergleich zum vorjahr angestiegen, 6 

was der bericht u. a. in einen zusammenhang mit der 

Flüchtlingskrise stellt 7. zwischen beiden Polen – groß

em ehrenamtlichen engagement auf der einen und 

punktueller fremdenfeindlicher gewalt auf der ande

ren seite – herrschen differenzierte einschätzungen 

und verhaltensweisen vor. 8 

die offen demonstrierte solidarität mit Flüchtlingen 

sowie die hohe spendenbereitschaft werfen ein sehr 

positives licht auf das zivilgesellschaftliche engage

ment der deutschen. doch die wahlerfolge der alter

native für deutschland (afd) und das kaum überhör

bare murren in der bevölkerung über die Folgelasten 

der Flüchtlingskrise lassen sorgen aufkommen, wie es 

um die solidarität mit Flüchtlingen auf dauer bestellt 

sein wird. eine repräsentative umfrage der universität 

bielefeld im auftrag der mercatorstiftung vom juli 

2016 ergab, dass die zustimmung zur willkommens

kultur bei menschen ohne migrationshintergrund vom 

jahreswechsel 2013/14 zum jahreswechsel 2015/16 

von 39,5 auf 32,2 Prozent gesunken ist. 9 klar ist:  

DasThemawirdkeinepolitische„Eintagsfliege”sein,

sondern Politik, wirtschaft und gesellschaft in der 

bundesrepublik substantiell noch auf jahre hinaus 

 beschäftigen.

bei der bewältigung der verschiedenen Herausforde

rungen, an deren gelingen die politisch verantwort

lichen – voran die bundeskanzlerin – keinen zweifel 

hegen, 10 stehen vor allem – neben übergeordneten 

bundes und landespolitischen rahmungen – die 

kommunen im mittelpunkt, denn hier wird konkret 

„vor ort” die kärrnerarbeit geleistet. die kommunen 

haben sich in einem Positionspapier des deutschen 

städte und gemeindebunds vom juni 2015 klar  

zur ihrer verantwortung bekannt, zugleich aber auch 

unterstützung eingefordert: „die deutschen städte 

und gemeinden bekennen sich zu ihrer humanitären 

Verpflichtung,BürgerkriegsflüchtlingeundAsylbewer

ber aufzunehmen und ihnen zu helfen. andererseits 

dürfen die kommunen aber auch nicht überfordert 

werden.” 11

erkenntnisleitende fragestellungen

eingedenk dieser einschätzungen fragt die vorlie

gende studie nach Potenzialen und Problemen der 

kommunen, wie all jene Flüchtlinge, die aus unter

schiedlichen gründen eine bleibeperspektive haben, 

in die deutsche gesellschaft zu integrieren sind. es 

geht um „Integration vor ort”, mithin um die kommu

nale Fokussierung eines themas, das wiederum ohne 

die (über)regionalen, nationalen, europäischen und 

internationalenBezügenichtangemessenanalysiert

einleitung
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werden kann. was ist neu an den gegenwärtigen 

 Herausforderungen? welche erfahrungen liegen zeit

historisch vor? welche entwicklung hat die praktische 

Integrationspolitik in deutschland genommen? was 

sind die nationalen, was sind die europäischen bzw. 

internationalen dimensionen? vor welchen konkreten 

Herausforderungen und Hürden stehen die kommu

nen? unter welchen rahmenbedingungen agieren sie? 

wo liegen die größten schwierigkeiten im alltag –  

sowohlinfinanziellerwieauchinstrukturellerHin

sicht? welche bedeutung kommt dem ehrenamtlichen 

engagement in diesem zusammenhang zu und wie 

kanndiesessinnvollmitderArbeitderoffiziellen

kommunalpolitischen stellen verzahnt werden? aber 

auch – weitergehend – über die überwindung akuter 

Probleme hinaus: 

wie kann aus einer bloßen duldung bzw. akzeptanz 

von Flüchtlingen „in der nachbarschaft” eine wirk 

liche Integration in das stadt bzw. gemeindeleben 

werden? welchen mehrwert – gerade im kontext der 

Herausforderungen„Demografie”und„Fachkräfte

mangel” – kann eine erfolgreiche Integration von ge

flüchteten,asylsuchendenMenschenfürKommunen

haben – sowohl in gesellschaftlichkultureller wie in 

wirtschaftlicher Hinsicht? 12

gliederung

um das terrain zur beantwortung dieser Fragen ab

zustecken, wird nach einer zeithistorischen verortung 

des themas Flucht und vertreibung im sinne einer 

ortsbestimmung der gegenwart ein blick auf die 

 entwicklung der Integrationspolitik in der bundesre

publik deutschland unternommen (ab seite 14), um 

anschließend die aktuellen politischen dimensionen, 

national wie europäisch, im kontext zu fokussieren 

(ab seite 29). diese beiden kapitel stellen die rah

mungen dar, in die die kommunale Flüchtlingspolitik 

eingefasst ist. deren Herausforderungen stehen im 

mittelpunkt von kapitel 4 – das Herzstück der vor

liegenden untersuchung. abschließend werden eine 

bilanz gezogen und konkrete Handlungsempfehlungen 

formuliert (kapitel 5).

ein wichtiges untersuchungsanliegen besteht darin, 

herauszufinden,welcheMaßnahmensichzurBewäl

tigung der aktuellen Herausforderungen „vor ort”  

als erfolgversprechend erweisen können. In diesem 

zusammenhang kommt der darlegung ausgewählter 

bestPracticemodelle ein ganz besonderer stellenwert 

zu. gut formulierte konzepte sind zwar wichtig, 

 bleiben jedoch erst einmal „graue theorie”, wenn  

sie nicht anhand konkreter Fallbeispiel praktisch „mit 

 leben gefüllt” werden. aus diesem grund nimmt die 

DarlegungundAnalysevonBestPracticeFallbeispie

len einen besonderen schwerpunkt in dieser studie 

ein. um ein möglichst facettenreiches bild der arbeit 

in den kommunen zu bekommen, waren bei der 

 auswahl der Fallbeispiele folgende kriterien leitend: 

n es sollten sowohl kleinere als auch größere 

KommunenBerücksichtigungfinden(Kriterium 

der größe).

n wichtig war ebenfalls, sowohl strukturschwache  

als auch strukturstarke kommunen zu betrachten 

(kriterium der ökonomischen Performanz).

n weiterhin sollten die ausgewählten Fallbeispiele 

auch in unterschiedlichen regionen deutschlands 

(kriterium der regionalen variation) untersucht 

werden.

n wesentlich war zudem, dass es sich um innovative 

Projekte handelt, die das etikett „best Practice” 

auch tatsächlich verdienen (kriterium der Inno

vation). 

auf der grundlage dieser variablen wurden folgende 

Fallbeispieleidentifiziert:dieGemeindeinitiative 

„Ich bin ein viernheimer” im hessischen viernheim, 

das vom deutschen verkehrssicherheitsrat initiierte 

Projekt„GermanRoadSafety”inBerlin,dieehren

amtlichen soziallotsen in bernburg (saale) in sach

senanhalt, das Projekt „work and Integration for 

 refugees (w.I.r.) der Handelskammer Hamburg 

 sowie das von der stadt geestland (niedersachsen) 

und der „awo soziales leben gmbH” ins leben geru

feneProjekt„Flüchtlingsfirma”.Darüberhinaushaben

sich zwei studierende der Hochschule bonn/rhein

sieg im rahmen eines Feldforschungsprojekts mit der 

Flüchtlingspolitik der stadt Hennef auseinandergesetzt 

und ein eigenes kapitel für diese studie abgefasst. 

mit  Hilfe dieser praxisnahen beispiele sollen Hand
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lungsperspektiven und übertragbare elemente auch 

für andere kommunen aufgezeigt werden. die Fall

beispiele und Interviews vor ort ergänzend wurden 

auch gespräche mit verschiedenen experten geführt, 

die eingang in diese studie gefunden haben. ein 

 herzlicher dank dafür gilt Frau eva welskopdeffaa, 

mitglied im ver.dibundesvorstand, Herrn dr. gerd 

landsberg, dem geschäftsführer des deutschen 

 städte und gemeindebunds (dstgb) sowie Herrn  

dr. ulf rinne vom Institut zukunft der arbeit (Iza).

definitionen

der Integrationsbegriff ist seit jeher ein umstrittener, 

weilhäufignichteinheitlichverwendeterBegriffdes

politischen diskurses. Hinzu kommt, dass dieser, wie 

viele weitere politikwissenschaftliche schlüsselbegriffe 

auch,sowohlalswissenschaftlicheAnalysekategorie

wie auch als politischer kampfbegriff verwendung 

findet.13 dass er sowohl eine deskriptive als auch eine 

normative dimension umfasst, ist als solches nicht 

ungewöhnlich, trägt aber mit dazu bei, dass er im po

litischen diskurs oftmals diffus und unscharf verwen

det wird. geht man von der lateinischen wurzel aus, 

so meint Integration zunächst die „wiederherstellung 

einesGanzen”.Nachderaussystemtheoretischer

PerspektiveentwickeltenDefinitiondesSoziologen

Hartmut esser besteht Integration im „zusammenhalt 

vonTeilenineinemsystemischenGanzen”.14 als ge

genbild hierzu entwirft er den zerfall der gesellschaft 

und ihre segmentation. während esser den Fokus 

recht stark auf die assimilation, also die anpassung 

der migranten an die gegebenheiten der aufnahme

gesellschaft legt, in der er die einzige möglichkeit 

sieht,umsozialeKonflikteundSegmentationeinzu

dämmen, plädiert der soziologe rainer geißler für 

den mittelweg der interkulturellen Integration. zum 

einen sei diese humaner, da migranten ein bedürfnis 

danachhätten,ihreHerkunftskulturzupflegen;zum

anderen dürfe man den kulturellen reichtum nicht 

„wegassimilieren”, sondern müsse die interkulturellen 

Potenziale nutzen. 15 der rein assimilative gedanke  

ist im heutigen Integrationsdiskurs kaum mehr vor

zufindenundwirdauchvonderPolitiknichtlänger

als zielführend erachtet. allerdings, so die auffassung 

desSozialwissenschaftlersBertholdLöffler,treteim

mer deutlicher zu tage, dass eine Integrationspolitik, 

die lediglich die deutsche sprache und das abstrakte 

grundgesetz als groben rahmen vorgebe, zu wenig 

sei, um eine für die gesellschaft gemeinschaftsstif

tende, verbindende wirkung zu haben. 16

der der folgenden studie zugrundeliegende Integra

tionsbegriff geht in seinem grundverständnis von 

einem kulturellen Pluralismus aus, der die akzeptanz, 

die wertschätzung und den respekt gegenüber 

 kultureller und religiöser vielfalt nach dem Prinzip  

der „einheitinverschiedenheit” voraussetzt. Inte

gration ist zu verstehen als wechselwirkung zwischen 

der mehrheits und der minderheitsgesellschaft mit 

anforderungen auf beiden seiten. Integration fokus

siert eine doppelte „bringschuld”: eine der zuwande

rer im sinne der unabdingbaren bereitschaft zur Inte

gration sowie eine des deutschen staates im sinne 

entsprechender angebote der Integration. Politisch 

gilt das Prinzip eines Förderns und Forderns. Inte

gration vollzieht sich dabei nicht in einem wertelosen 

raum. so bilden die deutsche sprache und die werte 

der freiheitlichdemokratischen grundordnung 17 den 

rahmen, in dem Integration sich entfalten kann. 18

Im jahr 1952 legte das bundesverfassungsgericht  

in seinem urteil zum verbot der sozialistischen 

reichspartei fest, welche Prinzipien im kern unser 

 gemeinwesen ausmachen. 19 es sind mehr als nur 

 begriffe, es sind die werte der liberalen demokratie, 

der Freiheit, der gleichheit und des Pluralismus. diese 

plura listische offenheit darf nicht nur auf dem Papier, 

inArtikelnundParagraphenexistieren;diesefunda

mentalen werte müssen tagtäglich im sozialen mit

einander gelebt werden. daraus entwickelt sich eine 

offenheit gegenüber der vielfalt – an meinungen, an 

kulturen, an religionen – und eine gelebte demokra

tische werteorientierung, die – fundamental grund

gesetzlich verankert – verbindender bestandteil und 

kitt dieser gesellschaft ist. um diese gelebte kultur 

der anerkennung zu verankern, spielt bildung, vor 

allem auch politische bildung, eine wesentliche rolle. 

so wie die sprache gilt es auch die demokratischen 

werte dieser gesellschaft anschaulich und lebendig  

zu vermitteln, um die basis, den fruchtbaren boden 

für Integration zu schaffen. 20

grundsätzlich ist wichtig, zwei dimensionen der 

 Integration zu unterscheiden: die strukturellfunktio

naleunddiekulturellidentifikatorischeIntegration.

strukturellfunktionale Integration meint die poli

tische, rechtliche und sozioökonomische teilhabe  

in allen  Institutionen und gesellschaftsbereichen der 

mehrheitsgesellschaft. kulturelle Integration beinhal

tetdieemotive,identifikatorischeBindungandas

 gemeinwesen. 21 während erstere die minimalanfor

derung  einer gelungenen Integration darstellen sollte, 

wäre das erreichen von zweiter bereits ein deutlich 

anspruchsvollerer maßstab für gelungene Integration.
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neben dem begriff der Integration erfreut sich auch 

der begriff der Inklusion seit einigen jahren in der 

 sozialwissenschaftlichen und öffentlichen debatte – 

nicht zuletzt auch in vielen kommunen – einer gewis

sen beliebtheit. Inklusion kann in zweierlei Hinsicht 

verstanden werden: zum einen gibt es die verwen

dungsweisealssoziologischeAnalysekategorie,diein

einem zusammenhang mit dem komplementärbegriff 

Exklusionstehtundvoralleminsystemtheoretischen

ansätzen eine rolle spielt. ausgehend von niklas luh

manns klassischer unterscheidung zwischen Inklusion 

und exklusion 22 geht es soziologischen untersuchungen 

diesesTypsumdie„FragederMitgliedschaftvon

PersoneninSozialsystemen”23. es wird damit in der 

regel kein normativer Impuls verbunden.

auf der anderen seite wird der Inklusionsbegriff zur 

Forderung nach der Herstellung politischer gleichheit 

verwendet. diese gebrauchsweise ist zwar ebenfalls 

in einem wissenschaftlichen kontext denkbar, ver

weist aber stärker auf ein normativ grundiertes kon

zept. In dieser weise ist der Inklusionsbegriff gegen 

den Integrationsbegriff in stellung gebracht worden: 

der Integrationsbegriff sei nicht anders denkbar,  

als von einer vorgegebenen gesellschaft her, in die 

hinein integriert würde. dabei handele es sich auto

matisch um eine hierarchische setzung zu gunsten 

der Heimatgesellschaft, was tendenziell auf ein bevor

mundendes verhalten gegenüber migranten hinaus

laufe. der Inklusionsbegriff verweise demgegenüber 

stärker auf ein gleichgestelltes miteinander zwischen 

der Heimatgesellschaft und den migranten im sinne 

einer wechselseitigen verschränkung von Inklusions

bemühungen, die von beiden seiten ausgehen muss. 

der Inklusionsbegriff vermeide dieser lesart zufolge 

exklusionstendenzen und bevormundung. 24 dem lässt 

sich entgegenhalten, dass die situation zwischen Hei

matgesellschaft und neu Hinzukommenden gleichsam 

vonihrerNaturherstetseinasymmetrischesVer

hältnis darstellt. dies von vorne herein einzugestehen 

bewahrt vielleicht besser vor exklusion und bevor

mundung,alseineScheinsymmetriezuunterstellen,

die so in der realität nicht gegeben ist. außerdem 

wird der Inklusionsbegriff in der kommunalen Praxis 

von behörden und bei den bürgern in erster linie mit 

dem thema gerechtigkeit für menschen mit behinde

rung assoziiert – dies entsprechend seiner Herkunft 

im kontext der unobehindertenrechtskonvention 25. 

aus diesen gründen wird der Integrationsbegriff an

stelle des Inklusionsbegriffs der vorliegenden studie 

analytischzuGrundegelegt.

die kommunalpolitische Forschung zur Integration 

von Flüchtlingen hat verschiedene ansätze entwickelt, 

um konkrete kriterien und maßstäbe für gelingende 

Integration vor ort zu benennen. jutta aumüller und 

carolin bretl untersuchen die kommunale Integration 

von Flüchtlingen in ihrer studie aus dem jahr 2008 

anhand der dimensionen wohnen und unterbringung, 

ausbildung, arbeitsmarktintegration, gesundheit, so

ziale Integration sowie engagement der Flüchtlinge. 26 

In einer untersuchung zu Integrationspotenzialen in 

kleinen städten und landkreisen der schaderstiftung 

von 2011 werden die integrationspolitischen Hand

lungsbereiche von kommunen in deutschland anhand 

der dimensionen bildung, arbeit, Freizeit, gesell

schaftlicheundpolitischeTeilhabeundWohnenanaly

siert. 27 das deutsche Institut für urbanistik teilt das 

aufgabenspektrum der kommunalen Flüchtlingsarbeit 

in einer untersuchung von 2015 in vier themenbe

reiche ein: Integrationspolitische Handlungskonzepte, 

erstunterbringung und wohnraumversorgung, bildung 

und arbeitsmarkt, kommunikation und bürgerbeteili

gung. 28

aufbauend auf diesen ergebnissen vorangegangener 

studien zur kommunalen Integrationspolitik, dem la

gebild der aktuellen kommunalen Herausforderungen 

sowie dem generellen Integrationsverständnis dieser 

studie, werden vier kriterien im Herausforderungs

portfolio der kommunen als zentral erachtet:

n das kriterium von verteilung, versorgung und 

Unterbringung;

n das kriterium der sprachschulung und Integration 

indasBildungssystem;

ndasKriteriumderIntegrationindenArbeitsmarkt;

n das kriterium der sozialen einbindung in die 

 zivilgesellschaft. 

während die drei ersten hier genannten kriterien be

standteil des oben entwickelten strukturfunktionalen 

verständnisses von Integration sind, ist das letztge

nannteKriteriumTeilderkulturellidentifikatorischen

Integration. allen vier liegt ebenfalls das bereits 

 skizzierte grundprinzip des Förderns und Forderns  

zu grunde: die verteilung, versorgung und unter

bringung, das angebot von sprach und Integrations

kursen sowie die bereitstellung struktureller rahmen

bedingungen für die arbeitsmarktintegration verwei

senaufdie„Holschuld”desStaates;dieBereitschaft,

an sprach und Integrationskursen teilzunehmen, 

eine zumutbare arbeit aufzunehmen und sich in das 

zivilgesellschaftliche leben einzubringen, ist hingegen 

als „bringschuld” auf seiten der migranten zu veror

ten. die einbindung in die zivilgesellschaft wiederum 
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kann von staatlicher seite zwar gefördert, aber nicht 

erzwungen werden. ohnehin muss darauf hingewie

sen werden, wie eng verzahnt diese vier kriterien 

bzw. Faktoren in der konkreten kommunalen Praxis 

sind;siewerdenindieserStudienuraussystema

tischen gründen getrennt voneinander betrachtet.

forscHungsstand

mehr als drei jahrzehnte fristete die migrationsfor

schungehereinNischendasein;imZugederaktu

ellen Flüchtlingssituation hat sie einen enormen 

Bedeutungszuwachserfahren.ZurspezifischenRolle 

der kommunen in diesem zusammenhang existieren 

verschiedene studien, die auch eingang in diese 

 untersuchung gefunden haben: die bereits erwähnte 

umfrage des Instituts für demokratische entwicklung 

und soziale Integration (desI) in städten, landkrei

sen und gemeinden vom Frühjahr 2016, 29 eine studie 

zuFlüchtlingenundAsylsuchendenindenKommunen

des deutschen Instituts für urbanistik (difu) von  

ende 2015, 30 eine insbesondere die bedeutung der 

BildungthematisierendeAnalysevonLudgerWöß

mann 31 sowie der ebenfalls bereits genannte generali 

engagement altlas 2015 32 sind an dieser stelle als für 

die Fragestellungen der studie besonders ergiebige 

Quellen hervorzuheben. und doch: In mancherlei 

 Hinsicht fristet die kommunale Integrationsforschung, 

zumal in der Politikwissenschaft, nach wie vor ein 

schattendasein. sie wird zudem zu selten mit der 

 soziologischen und historischen migrationsforschung 

verknüpft. zu dieser notwendigen verknüpfung kann 

die vorliegende studie allenfalls einen bescheidenen 

beitrag leisten. Ihr anspruch ist vielmehr ausgerichtet 

darauf, einen überblick zu bieten über die dimensio

nen der Integrationsherausforderungen der kommu

nen – „vor ort”.
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In historischer Perspektive gehören Flucht und ver

treibung seit menschengedenken zum grundlegenden 

kulturellen erfahrungsschatz. die vertreibung adams 

und evas aus dem Paradies steht im buch genesis 

desAltenTestaments;dieFluchtderHeiligenFamilie

nachÄgyptenisteinzentralesMotivzuBeginndes

neuen testaments. auch die Homerschen epen Ilias 

undOdysseeverarbeitenvielfachFluchtundVertrei

bungserfahrungen. eine umfassende völkerwanderung 

markiert den übergang von der antike hin zum mittel

alter. diese nur kursorischen andeutungen mögen 

 genügen, um zu unterstreichen, dass es sich um ein 

thema von globalhistorischen ausmaßen handelt. 

blickt man auf die gegenwart, so ist die zahl der 

menschen, die vor kriegerischen auseinandersetzun

genundVerfolgungenfliehen,lautFlüchtlingshilfs

werk der vereinten nationen (unHcr) aktuell so  

hoch wie nie zuvor in der geschichte. Für ende 2015 

sind 65,3 millionen menschen weltweit auf der Flucht 

 belegt, 2014 waren es 60 millionen menschen, zehn 

 jahre zuvor 37,5 millionen menschen. die steigerungs

rate von 2013 auf 2014 ist die höchste, die jemals 

vom unHcr gemessen wurde – im jahr 2015 sind 

noch einmal weitere fünf millionen dazu gekommen. 

stellt man die gesamtzahl von 65,3 millionen in rela

tion zur weltbevölkerung von 7,35 milliarden, so war 

ende 2015 jeder 113. mensch auf der Flucht. unter 

 ihnen warteten ebenfalls bis zum stichtag ende 2015 

3,2 millionen Flüchtlinge auf die bearbeitung ihres 

Asylantrags,wasgleichfallseinenRekordwertdarstellt.

unterteilt man die erfassten Flüchtlinge in menschen, 

dieaußerLandesfliehenundinBinnenflüchtlinge, 

so relativiert sich die zahl: etwa zwei drittel sind bin

nenflüchtlinge,nuretwaeinDrittelwargezwungen,

das Heimatland zu verlassen. neben dem bürgerkrieg 

inSyriensindvorallemdieKrisenherdeimIrak,im

südsudan, in der zentralafrikanischen republik, in 

Burundi,imJemen,inderUkraineundinMyanmar

verantwortlich. 33

aus Platzgründen kann auf die vielfältigen ergebnisse 

der Forschung zu Flucht und vertreibung im europa 

des 20. jahrhunderts 34alshistoriografischemUnter

suchungsgegenstand nicht eingegangen werden. 

nützlich zur orientierung sind die drei Phasen und 

sechs übergreifenden ursachen des vertreibungsge

schehens, die Philipp ther herausgearbeitet hat: eine 

erste Phase reicht von den balkankriegen 1912/13 bis 

zum abkommen von lausanne 1923, das u. a. den 

griechischtürkischen krieg beendete und umsied

lungenvonMillionenMenschenregelte;einezweite

Phase wird durch die Politik des nationalsozialis

tischen deutschlands und deren konsequenzen 

zwischen1938und1948markiert;einedrittePhase

lässt sich auf dem balkan der 1990er jahre ausma

chen. aus der vergleichenden untersuchung der ver

schiedenen historischen einzelphänomene destilliert 

ThersechssynthetisierendeUrsachenheraus: 

(a) die entwicklung eines ethnisch homogenen 

Nationsverständnisses;(b)dieBildungmoderner,

zentralistischerNationalstaaten;(c)dieAusgrenzung

vonMinderheitendurchdieMajoritätsbevölkerung;

(d) die „bevölkerungspolitik” nationalisierender staa

tenundtotalitärerDiktaturen;(e)dieReziprozität

 zischen kriegen und vertreibungsphänomenen sowie 

(f)diespezifischenhistorischenAkteure,diefür

 aktive vertreibungen eintraten. 35

claus leggewie und anne lang zählen das stichwort 

„vertreibungen” neben den weiteren topoi „Holo

caust”(alsnegativerGründungsmythosEuropas),

„sowjetkommunismus”, „kriegs und krisenerinne

rungen”, „kolonialismus”, „einwanderungsgeschichte” 

und„Erfolgsgeschichte”zudenvonihnenidentifizier

ten sieben „kreisen” der europäischen erinnerung. 36 

ob sich aus den jeweiligen nationalen nachkriegs

erzählungen einmal so etwas wie eine gesamteuro

päische erinnerungskultur herauskristallisieren wird, 37 

bleibt zwar bis auf weiteres abzuwarten, jedoch ist 

unzweifelhaft, dass Flucht und vertreibungserfah

rungen zum geteilten erinnerungsschatz vieler euro

päischer nationen gehören.

als Folge des vom nationalsozialistischen deutschland 

begonnen zweiten weltkriegs wurden millionen von 

menschen vertrieben, zwangsumgesiedelt oder muss

tenflüchten.38 die beiden schlagwörter „Flucht” und 

„vertreibung” beziehen sich in der erinnerungskultu

rellen debatte in deutschland zumeist auf das ver

treibungsgeschehen im 20. jahrhundert und dabei 

insbesondere auf die Flucht und vertreibung von 

deutschen nach dem zweiten weltkrieg. sie werden 

dabei in der regel als sammelbegriff für folgende 

 einzelkomplexe verwendet: die evakuierungen ab 

dem Herbst 1944, die Flucht ab dem Frühjahr 1945, 

die partielle rückkehr in die wohngebiete, die depor

tation in die sowjetunion, die einrichtung von Inter

nierungslagern und die ausweisungen in den Folge

jahren. 39 es waren mehr als 17 millionen deutsche, 

Flucht und vertreibung im nationalen  
und internationalen kontext
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die vor dem krieg in den ostprovinzen sowie in Polen, 

den baltischen staaten, danzig, ungarn, jugoslawien 

und rumänien lebten. nach neueren Forschungen 

wurden mehr als 14 millionen deutsche zwischen 

1944/45 und 1950 opfer von Flucht und vertreibung, 

zwei millionen von ihnen starben auf der Flucht. 40

Flucht und vertreibung sind mithin nicht nur themen 

der internationalen und europäischen Politik, sie sind 

spezifischdeutscheThemen.41 Flucht und vertreibung 

stehen an der wiege der gründung der zweiten de

mokratie auf deutschem boden. 42 doch Flucht und 

vertreibung als Herausforderung deutscher geschich

te greifen historisch weiter zurück. man denke exem

plarisch an die zweite Hälfte des 17. jahrhunderts,  

als unter anderem Preußen eine im vergleich zu 

 seiner damaligen gesamtbevölkerung enorme zahl 

protestantischer Franzosen, die im katholischen Fran

kreich um ihr leben und ihre existenz bangen muss

ten, aufgenommen hat. damals kamen ca. 20.000 

Hugenotten nach brandenburgPreußen und stellten 

etwa ein drittel der bevölkerung berlins. die aufnah

me und Integration der Hugenotten verlief zunächst 

nichtgänzlichohneKonflikte.Unddochzeigtdieses

frühe beispiel von Flucht und migration bei aller un

terschiedlichkeit zur situation heute besonders deut

lich, dass zuwanderung mittel und langfristig einen 

gewinn für eine gesellschaft darstellen und zu einem 

maßgeblichen wachstumsfaktor werden kann. ein 

weiteres beispiel sind die zahlreichen polnischen zu

wanderer, die sich nach dem deutschfranzösischen 

krieg 1870/71 im ruhrgebiet angesiedelt haben.

trotz dieser frühen historischen beispiele dürften 

Flucht und vertreibung während und infolge des 

zweiten weltkriegs die dominante bezugsgröße dar

stellen. sie verbinden chiffren von schuld, verant

wortung und Herausforderung – Flucht und vertrei

bung als Herausforderungen jener „nation ohne Haus” 

(adolf m. birke) 43, die in dem ersten jahrzehnt seit 

gründung der bundesrepublik und lange darüber 

 hinaus mit der aufgabe und der Herausforderung  

vonIntegrationdergeflohenenundvertriebenen

deutschen konfrontiert war. 44 die Flucht aus der 

zweiten deutschen diktatur ist ebenfalls ein wesent

liches element deutscher teilungs und nachkriegs

geschichte. Flucht, vertreibung und Integration  

mithin als „deutsche” themen, vor 70 jahren  

genauso wie heute, wenn auch, in der gegenwart,  

vor verändertem Horizont und anderen vorzeichen.

33 | Zahlen und Fakten entnommen aus: UNHCR: Global 
Trends: Forced Displacement in 2014, Genf 2015. – UNHCR: 
Global Trends: Forced Displacement in 2015, Genf 2016.
34 | Vgl. in diesem Zusammenhang Jochen Oltmer: Kleine 
 Globalgeschichte der Flucht im 20. Jahrhundert, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte 26/27 (2016), S. 18-25.
35 | Vgl. Philipp Ther: Erinnern oder aufklären. Zur Konzeption 
eines Zentrums gegen Vertreibungen, in: Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft 1 (2003), S. 36-41, S. 36-37.
36 | Vgl. Anne Lang /Claus Leggewie: Der Kampf um die euro-
päische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt, München 
2011, S. 15-48.
37 | Vgl. dazu Claus Leggewie: Ein Schlachtfeld wird besichtigt. 
Sieben Kreise transnationaler Erinnerung Europas, in: Manfred 
Grieger et al. (Hrsg.): Die Zukunft der Erinnerung. Eine Wolfs-
burger Tagung, Wolfsburg 2008, S. 21-34.
38 | Vgl. Jürgen Brühns: Flucht und Vertreibung, Hamburg 
2008, in: http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/
Flucht-und-Vertreibung,vertreibung102.html.
39 | Bernd Faulenbach: Die Vertreibung der Deutschen aus den 
Gebieten jenseits von Oder und Neiße. Zur wissenschaftlichen 
und öffentlichen Diskussion in Deutschland, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 51-52 (2002), S. 44-54, S. 44.
40 | Vgl. Jürgen Brühns: Flucht und Vertreibung, in:  
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Flucht-und-
Vertreibung,vertreibung102.html, 2008.
41 | Vgl. Volker Kronenberg: Schaffen wir das? Über Patriotis-
mus in Krisenzeiten, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 14–15 
(2016), S. 22-27.
42 | Vgl. in gesellschaftspolitischem Kontext: Stiftung Haus  
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): 
Flucht, Vertreibung, Integration, Bonn 2006.
43 | Vgl. Adolf M. Birke: Nation ohne Haus. Deutschland  
1945-1961, Berlin 1994.
44 | Vgl. dazu ausführlich: Peter Graf Kielmansegg: Nach der 
Katastrophe. Eine Geschichte des geteilten Deutschlands, Berlin 
2000, S. 393 ff., der für den Zeitraum bis 1990 in der Bundes-
republik Deutschland drei aufeinanderfolgende Zuwanderungs-
wellen „von singulären Dimensionen” identifiziert, S. 393.
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Historische erfahrungen und Pfadabhängigkeiten 

 prägen die Politik sowie die politische kultur eines 

Landes,daherbleibtdieAnalysegegenwärtiger

 Herausforderungen unverzichtbar auf die kenntnis 

zeithistorischer entwicklungsstränge angewiesen.  

aus diesem grund soll in gebotener kürze ein blick 

auf die geschichte der deutschen Integrationspolitik 

geworfen werden. zunächst wird die Integrationspoli

tik von der Integration der vertriebenen in der jungen 

nachkriegsgesellschaft über den umgang mit den 

gastarbeitern in den 1960er und 1970er jahren bis 

hinzurAsylbewerberproblematikder1980erund

1990er jahre skizziert (2.1). anschließend wird der 

richtungswechsel zum ende des 20. jahrhunderts un

ter der Federführung der rotgrünen bundesregierung 

sowie dessen integrationspolitische Fortführung und 

Intensivierung unter angela merkel in den mittelpunkt 

der betrachtung gerückt (2.2), um schließlich den 

 Fokus auf die gegenwart (2.3) zu richten.

vertrieBene, gastarBeiter, 

 asylkomPromiss 

integration der von flucht und vertreibung 

 betroffenen deutschen

zwischen sommer 1944 bis winter 1949 hatten auf 

dem gebiet der 1949 gegründeten bundesrepublik 

deutschland etwa 7,7 millionen deutsche vertriebene 

aufnahme gefunden. ein zentraler baustein für die In

tegration der von Flucht und vertreibung betroffenen 

deutschen als Folge des zweiten weltkriegs war das 

„lastenausgleichsgesetz” aus dem jahr 1952, dessen 

ziel es war, deutschen, die infolge des zweiten welt

kriegs und seiner nachwirkungen vermögensschäden 

oder besondere andere nachteile erlitten hatten, eine 

finanzielleRekompensationzugewähren.45 rückbli

ckend kann festgestellt werden, dass die lastenaus

gleichs gesetzgebung politisch außerordentlich wichtig 

war: sie hat v. a. die organisationen und Interessen

vertreter der vertriebenen in der kritischen anfangs

phase der bundesrepublik deutschland veranlasst, an 

systemkonformenLösungenmitzuarbeitenundsich

auf die parlamentarische Interessendurchsetzung zu 

konzentrieren. erfolgreich waren auch die großen um

siedlungsprogramme, die für eine spürbare entlastung 

der ballungszentren, beispielsweise in schleswig 

Holstein,inNiedersachsenundinBayernsorgten.

Hielten sich 1946 noch 66 Prozent der vertriebenen  

in diesen ländern auf, waren es 1959 lediglich noch 

40 Prozent. über jahre hinweg wurden nach kompli

zierten schlüsseln täglich zwischen 1.000 und 2.000 

Flüchtlinge auf gebiete verteilt, in denen arbeitsplätze 

zur verfügung standen oder neu geschaffen wurden. 

bis ende 1953 erfolgten auf diese weise ca. 600.000 

offizielle,zumTeilvondenBetroffenenalsleidvoll

 erfahrene umsiedlungen. 

Inden1950erJahrenentstandeinganzesSystem 

von gesetzlichen, administrativen und auch karitativen 

maßnahmen – soforthilfe, öffentliche wohnungsbau

programme, unterbringung und versorgung der 

 angehörigen des öffentlichen dienstes nach dem so 

genannten „131ergesetz” –, mit denen innerhalb 

eines jahrzehnts die Herausforderung der Integration 

von vertriebenen gemeistert wurde. entscheidend  

war die gesamtanlage der Politik gegenüber den von 

Flucht und vertreibung betroffenen: sie zielte konse

quent auf deren eingliederung und auf den abbau  

des sozialen spannungspotenzials ab. 

und doch wäre die eingliederung durch bloße politi

sche und administrative maßnahmen nicht geglückt.  

es war in erster linie der wirtschaftliche boom, der die  

zu beginn der bundesrepublik unlösbar erscheinende 

aufgabe bewältigen half. ebenso entscheidend war  

die grundeinstellung der vertriebenen: In den meisten 

 Fällen hatten sie sich selbst geholfen, sowohl indivi

duell wie kollektiv. die zahl derer, die ihren wohnsitz 

auseigenerInitiativewechselten,umArbeitzufinden,

entsprach jener der amtlich umgesiedelten. die mei

sten entfalteten eine bemerkenswerte wirtschaftliche 

eigeninitiative. bereits 1950 gab es 5.000 industrielle 

betriebe von vertriebenen und zugewanderten mit 

insgesamt 200.000 beschäftigten. einen großen bei

trag zur eingliederung, kulturellen stabilisierung und 

zur verhinderung von radikalität leiste ten im übrigen 

die landsmannschaften und die kirchen.

der anteil der ausländer an der gesamtbevölkerung 

der bundesrepublik deutschland lag 1950 mit etwa 

500.000 Personen bei lediglich einem Prozent. 46 der 

folgende zuwachs der ausländischen bevölkerung  

in deutschland ergab sich im wesentlichen aus dem 

 arbeitskräftezuzug durch sogenannte gastarbeiter 

zwischen1955und1973unddemZuzugvonAsyl

suchenden ab ende der 1980er jahre. 

ortsbestimmung der gegenwart:  
Integrationspolitik in der bundesrepublik deutschland
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die integration der gastarbeitergeneration

mit dem sogenannten „wirtschaftswunder” in den 

1950er jahren wuchs der bedarf an zumeist un oder 

angelernten arbeitskräften, der mit dem inländischen 

arbeitskräfteangebot nicht ausreichend bedient wer

den konnte. In Folge dessen wurden in den 1950er 

und 1960er jahren anwerbevereinbarungen mit  

Italien, spanien, griechenland, der türkei, marokko, 

Portugal, tunesien und jugoslawien geschlossen.  

von 1955 bis 1961 nahm die ausländische bevölke

rung dadurch jedoch zunächst nur um etwa 200.000 

zu. waren 1960 noch 1,3 Prozent aller erwerbstätigen 

ausländer, so stieg diese Quote bis 1973 auf 11,9 

Prozent. die erste generation der angeworbenen 

 arbeitskräfte bestand zunächst vor allem aus allein

stehenden männern zwischen 20 und 40 jahren. 

 während zunächst Italiener, spanier und griechen 

dominierten, wurde später die gruppe der türken 

 immer bedeutender.

eine mit den vertriebenen nach dem zweiten welt

krieg vergleichbare eingliederung wurde bei der soge

nannten gastarbeitermigration politisch lange zeit 

nicht angegangen. schließlich war ein von anfang an 

temporärer, nicht dauerhafter aufenthalt der arbeits

kräfte intendiert. die jeweils amtierenden bundes

regierungen sahen somit keine notwendigkeit, über  

die anwerbeabkommen hinaus maßnahmen für eine 

weitergehende Integration zu ergreifen. Im übrigen 

gingen auch die italienischen, spanischen oder später 

türkischen arbeiter davon aus, in bälde wieder in  

ihr Heimatland zurückzukehren, um sich mit dem in 

deutschland verdienten geld dort eine existenz auf

zubauen. zunächst bestand also im beidseitigen sinne 

kein näheres Interesse an einer vertieften kulturell

identifikatorischenodersozialenIntegration.47

das angewandte „rotationsprinzip” nach schweizer 

modell, mit dem die engpässe in der sommerlichen 

gastronomie und touristikbranche ausgeglichen 

 wurden, stand genau im geiste dieser logik. der auf

enthalt der „gastarbeiter” war lediglich auf ein jahr 

befristet. doch schon früh erkannte der schweizer 

schriftsteller max Frisch jene zukünftige gesellschafts

politischeSchieflage,diesichausdemVersucheiner

rigidenTrennungvonSystemundSozialintegration

ergeben sollte. In einem vorwort zu einem 1965 

 erschienenen sammelband über die italienische 

 migration in die schweiz brachte er die integrations

politische aporie auf den Punkt: „wir haben arbeits

kräfte gerufen – und es kamen menschen.” 48 der 

Ausspruchistmittlerweileein„geflügeltesWort”im

repertoire integrationspolitischer diskurse, hat aber 

an substanz und aktualität nichts verloren. 

allein der terminus des „gastarbeiters” implizierte  

die politische ausrichtung auf eine kurzfristige 

a rbeitsmigration, die lediglich zum ziel hatte, die 

 beschäftigungslücken der prosperierenden deutschen 

wirtschaft zu schließen. die rotation sollte dabei 

mehrere zwecke erfüllen: als Hauptargument wurde 

die möglichkeit genannt, bei eintretender verschlech

terungderwirtschaftlichenSituationflexibelreagieren

zu können. zum anderen führten die befürworter 

 dieses Prinzips an, dass auch die Herkunftsländer  

auf diese weise bei der rückkehr der arbeitskräfte 

von den in deutschland erlernten Fertigkeiten und 

Kenntnissenprofitierenwürden.Schließlichtrugder

gesetzgeber auch der ausländerskeptischen stim

mung in der bevölkerung rechnung. 49

schnell wurde deutlich, dass das rotationsverfahren 

wirtschaftlichkaumeffizientwar:DieIndustriehatte

ausländische arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
nach ausgewählten Herkunftsländern 1954 - 1962
(Hunderterstellen gerundet) 

ins-
gesamt

italien spanien grie-
chenland

türkei

1954 72 .900 6.500 400 500

1955 79 .600 7.500 500 600

1956 98 .800 18 .600 700 1 .000

1957 108 .200 19 .100 1 .000 1 .800

1958 136 .300 31.500 1.500 2 .900

1959 166 .800 48 .800 2 .200 4 .100

1960 279 .400 121 .700 9.500 13 .000 2.500

1961 507.400 218 .000 51.000 43 .900 5.200

1962 655.500 266 .000 87 .300 69 .100 15.300
 

Quelle: Johannes-Dieter Steinert, Migration und Politik.  
Westdeutschland-Europa-Übersee 1945-1961,  

Osnabrück 1995, S. 281.
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kein Interesse daran, die angelernten arbeitskräfte 

nach einem jahr wieder zu verlieren. die Politik gab 

dem druck der wirtschaft nach, so dass sich die 

 aufenthaltszeiten der angeworbenen arbeitskräfte 

 zusehends verlängerten und damit in der Folge der 

Familiennachzug einsetzte – ohne dass die sozialen 

konsequenzen dieser entwicklung politisch themati

siert wurden. 50 mit der etablierung von ausländischen 

„dauerarbeitskräften” in zeiten der vollbeschäftigung 

zeigte das rotationsprinzip dann deutliche risse. 51

Folglich regelte das 1965 verabschiedete „gesetz  

über die einreise und den aufenthalt von ausländern 

im bundesgebiet” erstmalig den begrenzten aufent

halt der arbeitsmigranten und ihrer Familien. von 

 politisch geförderter Integration war hier jedoch noch 

nicht die rede. es waren damals vor allem die sozial

verbände, die kirchen und gewerkschaften, die sich 

im alltag der sozialen Frage nach Integration und 

teilhabe stellten. gerade bei den gewerkschaften 

wich die anfängliche skepsis gegenüber einem Import 

der „billiglohnkonkurrenz” der einsicht, die „neuen” 

kollegen gleichberechtigt mitbestimmen und partizi

pieren zu lassen. die novellierung des betriebsver

fassungsgesetzes auf druck der gewerkschaften von 

1972 sprach allen „gastarbeitern” das passive und 

aktive wahlrecht zum betriebsrat zu – somit waren 

sie im betrieb, wenn man so will, partizipativ und 

 politisch besser gestellt als gesamtgesellschaftlich. 52

„anwerbestopp” und konsolidierung der 

 zuwanderung

In Folge der wirtschaftlichen rezession ging im 

 zeitraum zwischen 1966 und 1969 die „ausländer

beschäftigung” um rund ein drittel auf 0,9 millionen 

beschäftigte zurück. nach einem zwischenzeitlichen 

anstieg sank die zahl im zuge des ölpreisschocks von 

1973 und der darauffolgenden weltwirtschaftskrise 

erneut. 1973 wurde von der sozialliberalen bundes

regierung der sogenannte „anwerbestopp” erlassen, 

um die staatlich organisierte arbeitsmigration zu be

enden. der anwerbestopp gab für viele ausländische 

arbeitskräfte den anstoß für die entscheidung, län

gerfristig in deutschland zu bleiben. denn nun war  

es nicht mehr möglich, lediglich für einen begrenzten 

zeitraum in die Heimat zurückzukehren, um nach 

 einer gewissen zeit wieder in deutschland arbeiten  

zu können. Infolgedessen setzte nun ein verstärkter 

Familiennachzug ein.

Im zuge dessen rückte vor allem die bildungsproble

matik der migrantenkinder in den vordergrund. 53 

trotz der weiterhin restriktiven ausländerpolitik wurde 

die schulische Integration durch Förder und auslän

derklassen unterstützt, doch auch hier war der segre

gierende charakter der ethnisch aufgeteilten klassen 

eher auf eine mögliche rückkehr als auf langfristige 

Integration ausgelegt. 1978 wurde der ehemalige 

nordrheinwestfälische ministerpräsident Heinz kühn 

(sPd), der erste ausländerbeauftragte einer bundes

regierung. das thema der zuwanderung und Integra

tion kam somit auf die bundespolitische agenda. In 

seinem progressiven memorandum von 1979 forderte 

kühn eine kehrtwende in der „ausländerpolitik”. die 

faktische anerkennung der einwanderungssituation, 

eine aktive Integrationspolitik im bereich bildung und 

ausbildung, politische teilhabe durch ein kommunales 

wahlrecht für migranten sowie die deutsche staats

bürgerschaft für in deutschland geborene kinder von 

migranten waren nur einige der vorgeschlagenen 

maßnahmen. 54 kühns ansatz entfernte sich von der 

rein wirtschaftlich geprägten, kurzfristigen arbeits

migration, hin zu einem der nachhaltigen sozialen 

 Integration. doch die vorschläge verhallten weitest

gehend ungehört. die beschlüsse der regierung 

 schmidt blieben weit hinter den Forderungen des 

 memorandums zurück. eine wende hin zu einer (bun

des)politischen gestaltung der Integration und der 

anerkennung dessen, was längst „multikulturelle” 

 realität in deutschen städten, schulen und betrieben 

war, blieb demnach bis auf weiteres aus. 

der anstieg der asylbewerberzahlen in den   

1980er Jahren

die 1980er jahre standen – auch – aufgrund eines 

anstiegs der Flüchtlingszahlen (z. b. verfolgte kurden 

aus der türkei) im zeichen zugespitzter, teils ideo

logiegeleiteter debatten um „ausländerpolitik” und 

„Asyl”.DieBundesregierungunterHelmutKohl

machte die „ausländerpolitik” zu einem schwerpunkt

thema und formulierte 1983 das „rückkehrförderungs

gesetz”–esbotfinanzielleAnreizefürMigranten,in

ihr Heimatland zurückzukehren –, wobei der Fokus 

eher auf assimilation der hier lebenden und auf 

 restriktion für neuzuwanderer lag. 55 

war der ausländeranteil in den jahren 1973 bis 1979 

relativ stabil geblieben, so erhöhte sich die zahl der 

ausländer von 1973 bis 1988 von 4,0 auf 4,8 millio

nen. ab 1986 stieg der zuzug von ausländern, vor 

allem aber der saldo aus zu und Fortzug, wieder 

deutlich an. Innerhalb von nur einer dekade (1986 

bis 1996) erhöhte sich die zahl der ausländer in 

deutschland um 2,8 millionen auf 7,3 millionen Per

sonen. dieser starke anstieg war nur zum teil durch 

den anhaltenden Familiennachzug und die ca. eine 
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Quelle: Aktuelle Zahlen zu Asyl (Oktober 2016), in:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-oktober-2016.pdf?__blob=publicationFile, S. 3.

Entwicklung der Asylantragszahlen seit 1953 bis Oktober 2016
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million in deutschland geborenen ausländischen 

 kinder in diesem zeitraum zu erklären. entscheidend 

war der um 1980 kurzzeitig ansteigende und ab 1985 

verstärkteinsetzendeZuzugvonAsylbewerbernin

folge politischer krisen in den jeweiligen Heimat

ländern. 1992 erreichte die zahl ihren historischen 

Höchststandvonfast440.000.SeitderAsylrechts

reformvon1993sankdieAsylbewerberzahljedoch

fast stetig und erreichte im jahr 2007 mit rund 19.200 

erstanträgen etwa wieder den stand von 1983. seit

demkamenwiedermehrAsylbewerbernachDeutsch

land.ImJahr2013warenesetwa100.600Asylerst

antragsteller. zwei jahre später betrug die zahl der 

Asylerstantragstellerknapp440.000.

 

deutschland ist (k)ein einwanderungsland

mit dem Fall der mauer stieg parallel dazu die zahl 

der aussiedler aus den ehemaligen staaten der so

wjetunion rapide an. 56 diese entwicklung, zumal die 

hoheZahlanAsylbewerbern,wurdevonbesorgnis

erregenden vorkommnissen überschattet: rostock

Lichtenhagen,Mölln,Solingen,Hoyerswerdahaben

sich als chiffren rechtsextremer gewalt und rassisti

scher ausschreitungen in das bundesrepublikanische 

gedächtnis gebrannt. am 6. dezember 1992 schlos

sen cdu/csu, FdP und sPd nach wochenlang hitzig 

geführten debatten im bundestag den sogenannten 

„Asylkompromiss”,derdieDrittstaatenregelungein

führte,wonachAsylnichtgewährtwird,wennder

AsylsuchendeübereinensicherenDrittstaateinreist.

von vielen beobachtern wurde und wird dies bis heu

te als eine starke beschneidung des artikels 16 gg 

wahrgenommen,inFolgedessenjedochdieAsyl

zahlen drastisch sanken. 57

die einwanderungspolitik in den 1990er jahren folgte 

einer pragmatischen losung unter dem konstanten 

dementi: „deutschland ist kein einwanderungsland”. 

das beständige politische negieren gesellschaftlicher 

realitäten bis in den bundestagswahlkampf 1998 

 hinein führte dazu, dass notwendige maßnahmen zur 

Integration der hier lebenden migranten über jahr

zehnte verschleppt wurden. und dies hatte langfristig 

negative soziale konsequenzen: die arbeitslosigkeit 

war und ist unter migranten der zweiten und dritten 

generation überdurchschnittlich ebenso hoch, wie ihr 

bildungserfolg geringer ist 58 – ein erbe der verpassten 

sozialen Integration der sogenannten „gastarbeiter” 

und ihrer Familien. so stellte sich die bundesrepublik 

deutschland ende des 20. jahrhunderts als ein „ein

wanderungsland [dar], das keines sein wollte, ob

gleich es, gemessen an der bevölkerung, weit mehr 

menschen aufnahm als die klassischen einwande

rungsländer usa, kanada, und australien. und ein

wanderer, die nicht recht wussten, ob sie es sein 

wollten – eine einfache konstellation war das nicht.” 59 

der ricHtungswecHsel zum ende des 

20. JaHrHunderts

staatsangehörigkeitsrecht und zuwanderungsgesetz 

der rotgrüne wahlsieg 1998 markierte einen Paradig

menwechsel–realpolitischwiepolitischpsychologisch.

die staatsangehörigkeitsreform von 1999 ergänzte 

das Prinzip der vererbung (ius sanguinis) um das ter

ritorialprinzip (ius soli). der grundgedanke, wonach 

nationalität sich ausschließlich über die abstammung 

definiere,wurdedamitverabschiedet;dieGesetzes

lage wurde an die standards klassischer einwande

rungsländer wie kanada und die usa angeglichen.  

jedes nach dem 1. januar 2000 in deutschland gebo

rene kind ausländischer eltern erhielt qua geburtsort 

zunächst die deutsche staatsbürgerschaft – bis es sich 

nach vollendung des 18. lebensjahres für einen Pass 

entscheiden musste. 

neben der Änderung des staatsangehörigkeitsrechts 

strebte die bundesregierung auch ein zuwanderungs

gesetz an, letzteres innenpolitisch ebenso umstritten 

wie ersteres – auch parteipolitisch. Im zuge der all

gemeinen diskussion um das von rotgrün geplante 

zuwanderungsgesetz entfachte der damalige cdu

Fraktionsvorsitzende Friedrich merz mit dem an bas

sam tibis konzept einer „europäischen leitkultur” 60 

angelehntenPlädoyerfüreine„freiheitlichdeutsche

leitkultur” 61 eine erregte öffentliche debatte. die re

aktionenaufMerz’Vorstoßfielenheftigaus:„Deutsch

tümelei” oder „verbeugung vor dumpfem deutschtum” 

lauteten manche der vorwürfe an die adresse des uni

onsFraktionsvorsitzenden;eineAuseinandersetzung

über praktische notwendigkeiten der Integrationspoli

tik gingen in der Hitze des parteipolitischen gefechts 

unter: „ ‚leitkultur’ versus ‚multikultur’ – die Fronten 

schienen klar, eine sachbezogene verständigung über 

migration, Integration oder gar deutscheuropäische 

Identitätsfragen entlang des begriffs der leitkultur war 

nicht möglich: weder von rotgrün gewünscht noch 

seitens der union ernsthaft intendiert.” 62

sachbezogene arbeit hingegen leistete die von Innen

ministerOttoSchilyeinberufeneKommission„Zuwan

derung” unter dem vorsitz von rita süssmuth. Im 

jahr 2001 legte die kommission ihren rund 300 seiten 

starken bericht „zuwanderung gestalten, Integration 

fördern” vor. dieser enthielt zum ersten mal ein breit 

angelegtes konzept für eine aktive – und nicht reak
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tive – gestaltung von migration und Integration als 

ressource für wirtschaft, kultur und gesellschaft. 63

 

DerunterInnenministerOttoSchilydaraufhinausge

arbeitete entwurf eines neuen zuwanderungsgesetzes 

entsprach im kern vielen Forderungen der kommis

sion. allerdings scheiterte die gesetzgebung im jahr 

2002, nachdem es im bundesrat bei der abstimmung 

über das gesetz aufgrund einer uneinheitlichen stim

menabgabe des landes brandenburg zum eklat kam 

und das bundesverfassungsgericht die abstimmung 

im nachhinein für ungültig erklärte. 64 die vorgänge 

um das zuwanderungsgesetz spiegeln dabei die par

teipolitische Polarisierung der migrationspolitik zu 

 dieser zeit deutlich wider. nach langen politischen 

diskussionen, die neben den liberalen ansätzen des 

ursprünglichen entwurfs auch verschärfungen des 

ausländerrechts mit sich brachten, einigten sich bun

desrat und bundestag 2004 auf einen kompromiss: 

am 1. januar 2005 trat das „gesetz zur steuerung 

und begrenzung der zuwanderung und zur regelung 

des aufenthalts und der Integration von unionsbür

gern und ausländern” schließlich in kraft. 

rückblickend lässt sich feststellen, dass das zuwan

derungsgesetz zwar keine zäsur in der migrationspoli

tik markierte, aber durchaus in vielen bereichen einen 

neuen kurs vorgab: zum ersten mal regelte ein ein

ziges gesetz alle zentralen Facetten der zuwande

rungspolitik. dabei können insbesondere die reformen 

in den bereichen des aufenthaltsrechts, der arbeits

marktorientierten migration, der humanitären zuwan

derung und der Integration von ausländern als zen

trale eckpfeiler des gesetzes bezeichnet werden. 65 

das zuwanderungsgesetz vereinfachte das im vorfeld 

rechtkomplizierteSystemderAufenthaltstitel.So

 existieren seit Inkrafttreten des gesetzes (neben dem 

visum sowie der erlaubnis zum daueraufenthalteu 

und der blauen karteeu) nur noch zwei aufenthalts

titel für ausländer in deutschland: die befristete auf

enthaltserlaubnis sowie die unbefristete niederlas

sungserlaubnis. 66 diese vereinfachung der aufenthalts

titel bedeutete jedoch keine generelle abkehr vom 

 sogenannten „anwerbestopp” von ausländern für den 

deutschen arbeitsmarkt: ausgenommen davon sollten 

lautGesetzweiterhinnurbesondershochqualifizierte

Fachkräfte sein. Für diese gruppen wurde der arbeits

marktzugang jedoch erheblich erleichtert. 67 mit blick 

auf die humanitäre zuwanderung hat das aufenthalts

gesetz insbesondere die lage für subsidiär geschützte 

Flüchtlinge verbessert. so sah es erstmals eine ge

währung dieses schutzstatus auch bei nichtstaatlicher 

verfolgung vor (§ 60). zudem können die ausländer

behörden seit Inkrafttreten des gesetzes geduldeten 

Personen eine aufenthaltserlaubnis ausstellen, um 

 sogenannte „kettenduldungen” zu vermeiden. 68 

schließlich sah das zuwanderungsgesetz explizit die 

Förderung der Integration von migranten „in das wirt

schaftliche, kulturelle und gesellschaftliche leben in 

der bundesrepublik” (§ 43) vor. der maxime „Fördern 

und Fordern” entsprechend, erhalten dem gesetz zu

folge alle dauerhaft in deutschland lebenden auslän

der einen anspruch auf die teilnahme an sogenannten 

Integrationskursen, während manche gruppen unter 

AndrohungvonSanktionensogardazuverpflichtet

werden. Inhalt der vom bundesamt für migration und 

Flüchtlinge konzipierten Integrationskurse ist neben 

dem erlernen der deutschen sprache auch die ver

mittlung der in deutschland geltenden rechtsordnung 

sowie der kultur und geschichte der bundesrepublik. 

die kurse haben dabei das ziel, dass die teilnehmer 

„mit den lebensverhältnissen so weit vertraut werden, 

dass sie ohne die Hilfe oder vermittlung dritter in 

 allen angelegenheiten des täglichen lebens selbst

ständig handeln können” (§ 43). die einführung der 

Integrationskurse stieß auf reges Interesse bei den in 

deutschland lebenden ausländern. mehr als die Hälfte 

der über 215.000 teilnahmeberechtigten begann im 

folgenden jahr einen solchen Integrationskurs. 69

integrationsgipfel und islamkonferenz

um verschiedene eurichtlinien in deutsches recht 

umzusetzen, wurde das zuwanderungsgesetz bereits 

zwei jahre nach Inkrafttreten wieder reformiert. eck

punkte der reform sollten dabei insbesondere neue

rungen im bleiberecht, beim arbeitsmarktzugang, 

beim ehegattennachzug sowie ergänzungen bei der 

Integrationsförderung darstellen. zudem sieht die 

 gesetzesnovelle von 2007 vor, dass ehepartner von 

ausländern aus staaten, deren bürger nicht visumsfrei 

nach deutschland einreisen können, erst dann nach

ziehen können, wenn sie über 18 jahre alt sind und 

deutsche sprachkenntnisse vorweisen. während die 

bundesregierung gerade diesen letzten Punkt als Inte

grationserleichterung bezeichnete, griffen opposition 

und vertreter von migrantenverbänden diese Ände

rungen scharf an. Ihnen zufolge würden dadurch an

gehörige bestimmter staaten, z. b. der türkei, gegen

über migranten anderer Herkunft, z. b. aus den usa 

oder japan, diskriminiert. aus Protest sagten mehrere 

migrantenverbände, darunter auch die türkischIsla

mische union (dItIb), ihre teilnahme am zweiten 

 Integrationsgipfel 2007 ab.

an der unter rotgrün angestoßenen neuausrichtung 

der Integrations und migrationspolitik wurde auch 
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nach dem regierungswechsel 2005 seitens der groß

en koalition festgehalten. seit dem Inkrafttreten des 

zuwanderungsgesetzes ist die aktive steuerung und 

Förderung der Integration durch sprach und Integra

tionskurse teil eines integrationspolitischen credos, 

das unter der kanzlerschaft angela merkels fortge

schrieben worden ist und sich u. a. in Formaten wie 

den Integrationsgipfeln, der Islamkonferenz und der 

Formulierung nationaler aktionspläne ausdrückt. 

 diese formalen integrationspolitischen schritte der 

Bundesregierungwarensinnvollundzugleichhäufig

demZielverpflichtet,dieöffentlicheWahrnehmung

für das thema neuauszurichten und die verantwor

tungsbereitschaft der bundesregierung in Integrati

onsfragen zu signalisieren. 70 den alltag der meisten 

migranten berührten diese Initiativen hingegen eher 

wenig, wenngleich die meisten migrantenverbände  

es begrüßten, dass die integrationspolitische „sprach

losigkeit der vergangenen jahrzehnte” 71 überwunden 

und die Integrationsdebatte von der Politik ernsthaft 

geführt wurde. 

Im koalitionsvertrag vom 2005 fassten cdu, csu und 

sPd die ziele ihrer gemeinsamen zuwanderungspoli

tik zusammen. Integration könne nur gelingen, wenn 

migration „gesteuert und begrenzt” 72 und als ressort

übergreifende Querschnittsaufgabe verstanden werde. 

zu diesem zweck wurden die kompetenzen des bamF 

durch die bundesregierung gestärkt und das amt der 

beauftragten für migration, Flüchtlinge und Integra

tion der bundesregierung ende 2005 von dem einer 

staatssekretärin zu dem einer staatsministerin auf

gewertet. zudem kündigte die koalition die Initiierung 

eines breiten, interkulturellen dialogs an, der seither 

im rahmen der sogenannten „Integrationsgipfel” 

stattfindet.Angesichtseinererneutaufflammenden

debatte um migration und Integration in Politik und 

medien – die im sogenannten „karrikaturenstreit” und 

der absetzung der mozartoper Idomeno in berlin 

gipfelte – setzte die damalige Integrationsbeauftragte 

böhmer den ersten dieser Integrationsgipfel für den 

juli 2006 an. sie gab dabei richtungsweisend vor, dass 

die bundesregierung fortan nicht mehr über, sondern 

mit den migranten reden wolle. 73 unter der schirm

herrschaft des kanzleramts kamen hierzu vertreter 

aller politischer ebenen, wohlfahrtsverbände, stif

tungen, kirchen und migrantenorganisationen zusam

men und richteten arbeitsgruppen ein, die bis 2007 

einen entwurf für einen „nationalen Integrationsplan” 

ausarbeiten sollten. 

dieser wurde schließlich ein jahr später auf dem 

zweiten Integrationsgipfel von bundeskanzlerin merkel 

vorgestellt. sie sprach dabei von einem „meilenstein 

in der geschichte der Integrationspolitik” 74 und be

zeichnete Integration als die „schlüsselaufgabe un

serer zeit.” 75 der nationale Integrationsplan von 2007 

umfasstedabeiüber400Selbstverpflichtungszieleder

teilnehmenden Integrationsakteure, deren erreichung 

im rahmen weiterer Integrationsgipfel regelmäßig 

überprüft und weiterentwickelt werden sollte. In ihrer 

erklärung zum Integrationsplan erkennt die bundes

regierung zuwanderung und Integration als teil der 

deutschen geschichte an und gibt vor, „diesen histo

rischen erfahrungsschatz [...] stärker als bisher für 

einen positiven und pragmatischen umgang mit zu

wanderung und Integration” 76 zu nutzen. 

ebenfalls im jahr 2006 fand auch die vom damaligen 

von bundesinnenminister schäuble ins leben gerufene 

„deutsche Islamkonferenz” erstmalig statt. diese hat 

sich zum ziel gesetzt, als dialogforum zwischen ver

tretern des staates und der muslime „einen beitrag 

für die gesellschaftliche und religionsrechtliche Inte

gration der muslime und den gesellschaftlichen zu

sammenhalt in deutschland zu leisten sowie gesell

schaftlicher Polarisation und segregation entgegen

zuwirken.” 77 die Islamkonferenz befasst sich bis heute 

in arbeitsgruppen und regelmäßigen Plenumssitzungen 

mit Fragen des muslimischen zusammenlebens in 

deutschland und gibt empfehlungen zur umsetzung 

weiterer Integrationsmaßnahmen ab. wichtige the

men in der vergangenheit waren neben der Formulie

rung eines gemeinsamen wertekonsenses vor allem 

die etablierung der islamischen religionslehre an 

deutschen Hochschulen, die muslimische wohlfahrts

pflegesowiedieBehandlungvonGeschlechterfra

gen. 78 In der aktuellen legislaturperiode befasst sich 

die Islamkonferenz zudem intensiv mit themen der 

Flüchtlingshilfe durch muslimische gemeinden. 79

von vertretern der muslime wurde die Initiierung der 

Islamkonferenz größtenteils als erfolg betrachtet, 

stellte diese für sie doch einen längst überfälligen 

 beginn eines gemeinsamen Integrationsdialogs dar. 80 

auch Innenminister schäuble wertete die auftaktver

anstaltung 2006 als erfolg und sprach sich in seiner 

anschließenden regierungserklärung ungewöhnlich 

 offen für die zugehörigkeit des Islams zur deutschen 

gesellschaft aus: „der Islam ist teil deutschlands  

und europas. der Islam ist teil unserer gegenwart 

und unserer zukunft.” 81 allerdings mahnte er auch  

an, dass der Integrationsprozess nur dann vollständig 

 gelingen könne, wenn alle in deutschland lebenden 

menschen die freiheitliche grundordnung anerkennen: 

„diese werte sind verbindlich für jeden, der in 

deutschland lebt. das grundgesetz ist nicht verhan

delbar.” 82
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dennoch hat die „sarrazindebatte” die öffentliche 

wahrnehmung von Integration nachhaltig geprägt.  

In einem offenen brief sprachen vertreter von wirt

schaftsverbänden mit migrationshintergrund im no

vember 2010 von einer spürbar „neuen zeitrechnung” 

in der Integrationsdebatte: „es gibt die zeit vor der 

sarrazindebatte und es gibt eine zeit nach der sarra

zindebatte.” 90 unter dem titel „wir sind auch noch  

da – ein aufstand der Integrierten” kritisierten sie, 

dass migranten in der öffentlichen debatte zunehmend 

aufgrund ihrer Herkunft oder religion vorverurteilt 

würden, was nicht zuletzt auch die motivation der jun

gen generation zur Integration in deutschland erheb

lich beeinträchtige. 91 

tatsächlich verschärfte sich zu dieser zeit der ton  

in der politischen diskussion hinsichtlich migrations 

und integrationspolitischer Fragestellungen. um die 

diskurshoheit gegenüber rechtspopulisten zu behaup

ten, distanzierten sich insbesondere unionspolitiker 

von sarrazins thesen, forderten allerdings gleichzeitig 

eine künftig „tabulose” diskussion über die Probleme 

bei der Integration von muslimen. 92 bundeskanzlerin 

Merkelerklärte„Multikulti”fürgescheitert;derCSU

VorsitzendeundbayrischeMinisterpräsidentHorst

seehofer erklärte diesen Integrationsansatz sogar für 

„tot” und in einem Interview mit dem magazin Focus 

erläuterte er zudem, dass es für ihn offensichtlich sei, 

„dass wir keine zusätzliche zuwanderung aus anderen 

kulturkreisen brauchen.” 93

Inmitten dieser aufgewühlten gesellschaftlichen 

StimmungfielallerdingseinSatzdesdamaligenBun

despräsidenten christian wulff, der die Integrations

debatte bis in die heutige zeit nachhaltig geprägt hat: 

„das christentum gehört zweifelsfrei zu deutschland. 

das judentum gehört zweifelsfrei zu deutschland.  

das ist unsere christlichjüdische geschichte. aber der 

Islam gehört inzwischen auch zu deutschland.” 94 

der bundespräsident begründete seine im rahmen 

 einer rede zum 20. jahrestag der deutschen einheit 

gewählten worte, die bis heute den ankerpunkt einer 

anhaltenden debatte darüber darstellen, wieviel Islam 

tatsächlich zu deutschland gehört, vor allem mit sei

nen eigenen politischen erfahrungen. so war wulff, 

der schon bei seiner antrittsrede im juli 2010 von 

 einer „bunten republik deutschland” 95 sprach, im 

 vorfeld bereits der erste deutsche ministerpräsident 

gewesen,dermitAygülÖzkaneinetürkischstämmige

ministerin in sein kabinett berufen hatte. zudem 

wollte sich wulff eigenen angaben zufolge mit seinem 

statement deutlich gegen islamfeindliche stimmen  

in der debatte um sarrazins thesen positionieren. 96 

bereits bei der zweiten Plenumssitzung 2007 sank die 

anfängliche „Integrationseuphorie” 83 und offenkundige 

kontroversen zwischen den teilnehmern traten in den 

vordergrund, die die arbeit der konferenz auch in den 

folgenden jahren prägen sollten. Inhaltlich betraf dies 

insbesondere das themenfeld der geschlechtergerech

tigkeit und den von vertretern der muslime wiederholt 

kritisierten Fokus auf Fragen der inneren sicherheit 

und der terrorabwehr. 84 auf organisatorischer ebene 

entwickelte sich ein bis heute andauernder streit darü

ber, welche verbände überhaupt für „die” muslime in 

deutschland sprechen können. zum start der Islam

konferenz waren nur 15 Prozent der muslime organi

siert und einzelne verbände wie dItIb oder der zen

tralrat der muslime sind bis heute aufgrund ihrer un

terschiedlichen ausrichtung untereinander zerstritten. 85

wie viel islam gehört zu deutschland?

mehrere studien dieser zeit belegen, dass sich in  

den jahren zwischen 2005 und 2010 durchaus inte

grationspolitische erfolge abzeichneten, insbesondere 

bei der teilhabe von menschen mit muslimischem Hin

tergrund. 86 eine untersuchung der konradadenauer 

stiftung aus dem jahr 2010 zeigt zudem, dass die 

freiheitliche demokratische grundordnung deutsch

lands von 87 Prozent der muslimen unterstützt wurde 

und damit unter muslimen fast den gleichen rückhalt 

wie in der gesamtbevölkerung fand. 87 der 2008 ge

gründete sachverständigenrat deutscher stiftungen 

für Integration und migration (svr) führte die inte

grationspolitischen erfolge dieser zeit in seinem jah

resgutachten 2010 darauf zurück, dass seit 2005 ein 

deutliches umdenken in der Politik stattgefunden 

habe. das Phänomen „einwanderungsgesellschaft” 

stelle mittlerweile eine alltagsrealität dar, die nach 

langem verdrängen auch schließlich im politischen 

„mainstream” angekommen sei. 88

dass die deutsche Integrationsdebatte trotz solcher 

erkenntnisse auch weiterhin auf einem fragilen Fun

dament stand/steht, offenbarte die debatte rund um 

das 2010 veröffentlichte buch des ehemaligen berliner 

Finanzsenators thilo sarrazin (sPd). dieser negierte 

in „deutschland schafft sich ab” die positiven effekte 

von zuwanderung auf gesellschaft und wirtschaft in 

der bundesrepublik und stellt den zuwachs des anteils 

von menschen mit muslimischem Hintergrund als 

„eine bedrohung für das kulturelle und zivilisatorische 

gleichgewicht im alternden europa dar.” 89 noch vor 

der veröffentlichung seines buches wurden sarrazins 

thesen von verschieden Forschungsinstituten wider

legt und Politiker aller im bundestag vertretenen Par

teien kritisierten ihn für seine behauptungen. 
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seine aussage stieß nicht zuletzt innerhalb der  

cdu/csubundestagsfraktion auf widerstand und 

 löste innerparteilich wie auch gesamtgesellschaftlich 

eine kontroverse aus. bei aller aufregung, die wulffs 

rede zur Folge hatte, wurde jedoch vergessen, dass 

dieser satz nicht neu war, sondern eine wiederholung 

der worte des damaligen von Innenministers schäub

le, der sich 2006 ebenso geäußert hatte – allerdings 

ineinemsignifikantanderenintegrationspolitischen

klima. 

rückendeckung für seine aussage erhielt wulff jedoch 

von bundeskanzlerin merkel, die wiederholt betonte, 

dass, trotz aller Herausforderungen bei der Integra

tion von muslimen, der Islam zu einem „teil deutsch

lands” 97 geworden sei. sein nachfolger im amt, 

 joachim gauck, wählte 2012 in einem Interview zwar 

andere worte, stimmte wulffs Intention aber grund

sätzlich zu: „und die wirklichkeit ist, dass in diesem 

land viele muslime leben […]. die muslime, die hier 

leben, gehören zu deutschland.” 98 die einsicht, dass 

der Islam und allen voran die in der bundesrepublik 

lebenden muslime, teil der deutschen gesellschaft 

sind, ist mittlerweile zum konsens in weiten teilen 

von Politik und medienlandschaft geworden. was 

 dieses „lippenbekenntnis” 99 allerdings konkret und 

mit bezug auf die alltagsrealitäten in deutschland  

und das zusammenleben der menschen mit und ohne 

muslimischen Hintergrund bedeutet, bleibt bis heute 

umstritten. 

zuwanderung als chance –  

migration und integration zusammendenken

dass Integration und zuwanderung themen von  

großer bedeutung für die gesellschaftliche und wirt

schaftliche entwicklung deutschlands sind, ist späte

stens seit ende des letzten jahrzehnts zum common 

sense in den sozialwissenschaften geworden. demo

skopen sagen deutschland mittlerweile einen bevöl

kerungsrückgang von 10 bis 20 mio. menschen bis 

zum jahr 2060 voraus. wirtschaftsexperten sind sich 

einig,dassDeutschlandzukünftigaufqualifizierte

 zuwanderung angewiesen ist, um den anwachsenden 

Fachkräftemangel zu bekämpfen. Integration bedeu

tet heutzutage laut meierbraun (2014) somit nicht, 

„migranten ‚einen gefallen zu tun’, sondern es geht 

um den zusammenhalt unserer gesellschaft”. 100 

die chancen, die in der zuwanderung und Integration 

von migranten liegen, wurden in den letzten jahren 

immer stärker von der Politik erkannt, nachdem diese 

laut kanzlerin merkel das thema „zu lange auf die 

lange bank geschoben” und die deutsche gesellschaft 

„die Fähigkeiten derer, die auf dauer bei uns le

ben” 101, nicht ausreichend genutzt habe. aus diesem 

grund wurden auch unter der cdu/csuFdPbundes

regierung weitere maßnahmen umgesetzt, um die 

AttraktivitätDeutschlandsfürqualifizierteFachkräfte

zu steigern. so trat am 1. april 2012 das sogenannte 

„anerkennungsgesetz” in kraft, das die im vorfeld 

meist langwierigen und komplizierten anerkennungs

verfahren von vielen im ausland erworbenen berufs

qualifikationenundSchulabschlüssenvereinfachen

und vereinheitlichen soll. daneben wurde zur erleich

terung der zuwanderung von Fachkräften im Herbst 

2012diesogenannte„Hochqualifiziertenrichtline” 

der eu in deutsches recht umgesetzt. die neu ein

geführte „blaue karte eu – deutschland” vereinfacht 

seitdem den erwerbsbedingten aufenthalt von nicht

euausländern und verbessert die situation von 

ausländi schen absolventen deutscher Hochschulen 

und ausbildungsstätten.

darüber hinaus erklärte die bundesregierung, Inte

gration und zuwanderung zukünftig von „anfang an 

zusammenzudenken.” 102 dies scheint insbesondere 

angesichts der seit 2010 erneut wachsenden zahlen 

von zuwanderern auch notwendig (siehe abbildung 

2). während der migrationssaldo in deutschland 2009 

noch negativ war, sind die zuwanderungszahlen seit 

2010 stark angestiegen. das ist neben den wachsen

den Flüchtlingszahlen insbesondere auf die anstei

gende eubinnenmigration junger menschen aus süd 

und südosteuropa in zeiten nationaler Finanz und 

wirtschaftskrisen zurückzuführen. 103 anders als die 

sogenannten gastarbeiter der 1950er und 1960er 

jahre hat jedoch mehr als die Hälfte dieser neuen  

zuwanderer aus den europäischen staaten einen 

Hochschulabschluss – eine Quote, die deutlich über 

dem mittelwert der deutschen gesamtbevölkerung 

liegt. 104 Hinzu kommt, dass neuzuwanderer aus den 

eustaaten sich statistisch gesehen ebenso gut oder 

sogar besser in den arbeitsmarkt integrieren lassen 

als  bereits in deutschland lebende ausländer und zum 

teil sogar höhere erwerbstätigenquoten aufweisen  

als menschen ohne migrationshintergrund. somit ist 

esnichtzuderanfangsgefürchtetenflächendecken

den „armutszuwanderung” aus eukrisenstaaten 

 gekommen, sondern vor allem zu der gewünschten 

migration von ausgebildeten Fachkräften. 105 während 

die Integration von neuzuwanderern in den letzten 

jahren – besonders bezüglich des zugangs zum ar

beitsmarkt – als weitgehend erfolgreich bezeichnet 

werden kann, weisen demgegenüber vorangegangene 

migrantengenerationen in deutschland immer noch 

vergleichsweise niedrige bildungs und erwerbstäti

genquoten auf. 106 
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integration und zuwanderung in der 

aktuellen legislaturPeriode

auch in der aktuellen legislaturperiode setzt die 

große koalition den bisherigen kurs in der Integra

tions und zuwanderungspolitik fort. Im koalitions

vertrag von 2013 formuliert die bundesregierung  

das ziel, die willkommenskultur zu stärken, um „den 

gesellschaftlichen zusammenhalt und [...] zugleich 

die attraktivität unseres landes für ausländische  

Fachkräfte, die wir brauchen” 107, zu steigern. laut  

der bundesbeauftragten für migration, Flüchtlinge und 

Integration,AydanÖzoguz,müssesichdieHaltung

der gesellschaft gegenüber ausländern von einer „de

fizitorientierung”hinzueiner„Potenzialorientierung”

 ändern. 108 allerdings betrachtet die große koalition 

gelungene Integration weiterhin als gesamtgesell

schaftlichen Prozess, „der allen etwas abverlangt” 109 

undauchdieMigrantenindiePflichtnimmt–„För

dern und Fordern” gilt somit weiterhin als zentraler 

grundsatz bei Integrationsfragen. 

Als„Navigationssystem”110 der Integrationspolitik 

dient der bundesregierung der „nationale aktionsplan 

Integration”. dieser wurde auf dem 5. Integrations

gipfel 2012 vorgestellt und ist eine Fortführung des 

nationalen Integrationsplans von 2007. neben den 

 alten themengebieten umfasst der aktionsplan auch 

neue Felder wie „migranten im öffentlichen dienst” 

sowie„PflegeundGesundheit”.Neuistzudemdie

verschiebung des Fokus von befristeten Projekten  

hin zu regelangeboten. zu jedem themenfeld haben 

die teilnehmer des Integrationsgipfels messbare  

ziele und maßnahmen formuliert, die in regelmäßigen 

abständen überprüft werden sollen. auch die kommu

nale Integrationspolitik wurde im rahmen des akti

onsplans aufgewertet. dabei stehen vor allem die 

 erstellung von kommunalen gesamtstrategien zur 

stärkung der Integration von migranten, die inter

kulturelle öffnung von lokalverwaltungen sowie die 

Förderung gesellschaftlicher und politischer teilhabe 

von migranten vor ort im Fokus. 111

fortschritte bei neuzuwanderern seit 2005 –  

nach wie vor großer Bedarf an „nachholender 

 integration”

alles in allem hat deutschland beim thema Integra

tion mittlerweile aufgeholt und steht im internationa

len vergleich deutlich besser da als noch zu beginn 

des jahrtausends. das zeigen auch die ergebnisse 

verschiedener wissenschaftlicher untersuchungen zum 

thema. Integrationsforscher führen dies vor allem 

 darauf zurück, dass „sich die späte einsicht darüber, 

ein einwanderungsland zu sein, endlich in Politik und 

Gesetzgebungwiederfindet”.112 laut oecd (2013) ist 

die bundesrepublik durch den abbau von beschrän

kungenbeiderAnerkennungvonBerufsqualifikationen

und der einführung der „blauen karte eu” zu einem 

der staaten mit den weltweit niedrigsten Hürden für 

die zuwanderung von Fachkräften geworden. 113 wie 

eine studie des berlinInstituts zeigt, hat sich zudem 

die öffentliche wahrnehmung von themen der Inte

gration und migration verändert – die gesellschaftliche 

debatte ist in dieser Frage mittlerweile vor allem von 

Pragmatik geprägt. die einst den diskurs bestimmen

den stimmen, sowohl von strikten zuwanderungsgeg

nern als auch von multikultianhängern, sind wesent

lich stiller geworden. 114 laut Integrationsbarometer 

2016 des sachverständigenrats deutscher stiftungen 

für Integration und migration beurteilt auch die über

wiegende mehrheit der deutschen mit und ohne mi

grationshintergrund das Integrationsklima in der bun

desrepublik als „weitgehend integrationsfreundlich”. 115

nicht nur bei neuzuwanderern, sondern auch bei der 

zweiten generation von menschen mit migrationshin

tergrund sind laut Integrationsbericht der bundesre

gierung Fortschritte messbar, vor allem im bereich der 

aus und schulbildung. so ging die Quote von schul

abgängern ohne abschluss allein zwischen 2005 und 

2010 um 15 Prozent zurück. 116 zudem können kinder 

von migranten, die nach 1990 in deutschland geboren 

wurden, seit 2014 die doppelte staatsbürgerschaft 

beantragen.DiebisdahinbestehendeWahlpflichtab

dem 23. lebensjahr stellte experten zufolge für viele 

menschen ein Integrationshindernis dar. 117 der migrant 

PolicyIndex(MIPEX),derdieIntegrationspolitikvon

38 Industriestaaten international vergleicht, beschei

nigt deutschland ebenso erhebliche Fortschritte bei 

derIntegrationvonMigranten.LautMIPEXgehörtdie

bundesrepublik seit dem jahr 2014 zu den top ten 

der integrationsfreundlichsten staaten der welt. 118 

auch der religiösen vielfalt ist in deutschland institu

tionell rechnung getragen worden, was sich laut svr

jahresgutachten 2016 insbesondere in der zuneh

menden rechtlichen gleichstellung des Islams zeigt. 119 

während die bundesrepublik insbesondere in den 

 Feldern der arbeitsmarktintegration punktet, attestiert 

MIPEXderdeutschenRegierungjedochaucherheb

lichenNachholbedarf−insbesondereindenBereichen

des bildungszugangs, der gesundheitsfürsorge für mi

granten und der vorbeugung von struktureller diskri

minierung. 120 zu ähnlichen schlussfolgerungen kommt 

auch der Integrationsindikatorenbericht der bundesre

gierung, der zudem insbesondere bei Fragen gesell

schaftlicher Partizipation Handlungsbedarf sieht.  
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2005

 

inkrafttreten des zuwanderungsgesetzes 

am 1. januar 2005 tritt das zuwanderungsgesetz  

in kraft. erstmals werden mit ihm bundesweite Inte

grationsmaßnahmen gesetzlich verankert. das bun

desamt für migration und Flüchtlinge wird mit der 

auf gabe betraut, diese maßnahmen zu entwickeln  

und zu steuern. Hierzu gehören u. a. die Integrations

kurse und die migrationserstberatung. 

das zuwanderungsgesetz markiert einen Höhepunkt 

der veränderten migrationspolitik in deutschland: 

erstmalig regelte ein gesetz umfassend alle bereiche 

der migrationspolitik – von der arbeitsmarktorientier

ten über die humanitär begründete zuwanderung  

bis hin zu einer Integrationspolitik durch den bund. 

einführung der integrationskurse 

zum ersten mal gibt es ein bundesweit einheitliches 

grundangebot, mit dem zuwanderer die deutsche 

sprache erlernen und grundkenntnisse über das 

 leben in deutschland erlangen können. der Inte

grationskurs besteht aus einem sprachkurs, der in 

der regel 600 unterrichtseinheiten (ue) umfasst  

und einem orientierungskurs, der zunächst 30 ue 

dauert und anschließend auf 60 ue erweitert wird.

deutsche Integrationspolitik in der dekade  
vor 2015 – ein chronologischer überblick

Quelle: Statistisches Bundesamt: Leben in Deutschland.
Ergebnisse des Mikrozensus 2005, in:

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/
2006/Mikrozensus/Pressebroschuere.pdf?__blob=publicationFile, S. 75.

Migrationserfahrung der Bevölkerung 2005
in Prozent

Ausländer mit eigener Migrationserfahrung

Ausländer ohne eigene Migrationserfahrung

Spätaussiedler mit eigener Migrationserfahrung

Eingebürgerte mit eigener Migrationserfahrung

Eingebürgerte ohne eigener Migrationserfahrung

Deutsche ohne eigene Migrationserfahrung, 
bei denen mindestens ein Elternteil Spätaussiedler, 
Eingebürgerter oder Ausländer ist

15,3 

Millionen

36%

11%
12%

20%

3%

18%

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Neue Kursteilnehmer in den Jahren von 2005 bis 2015
nach freiwilligen und verpflichteten Teilnehmern. Flyer Schlüsselzahlen „Integrationskurse”, in:

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlen-integrationskurse.pdf?__blob=publicationFile.

Teilnehmerzahlen Integrationskurse 2005 - 2015
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

freiwillige Teilnehmer verpflichtete Teilnehmer
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2006

gründung der deutschen islam konferenz (dik) 

auf Initiative von bundesinnenminister wolfgang 

schäuble nimmt die deutsche Islam konferenz (dIk) 

ihre arbeit auf. das ziel ist ein langfristig angelegter 

dialog zwischen den muslimen in deutschland und 

dem staat. 

erster integrationsgipfel 

bundeskanzlerin merkel lädt erstmals zu einem 

 Integrationsgipfel. dieser verfolgt das ziel, einen 

 nationalen Integrationsplan zu entwickeln, um die 

 Integrationsarbeit in deutschland zusammenzuführen 

undzusystematisieren.IndiesenProzesssollen

 zivilgesellschaftliche akteure wie z. b. migranten

organisationen einbezogen werden.

2007

vorstellung des nationalen integrationsplans (niP) 

mit dem nationalen Integrationsplan verständigen 

sich bundesregierung, bundesländer, die kommunalen 

spitzenverbände, zahlreiche organisationen der zivil

gesellschaft, medien, wissenschaftler und migranten

organisationen erstmals gemeinsam auf eine nachhal

tige Integrationspolitik. der nIP umfasst mehr als 400 

Selbstverpflichtungen.BundeskanzlerinMerkelspricht

von einem „meilenstein” in der geschichte der Inte

grationspolitik. 

2008

start des bundeseinheitlichen einbürgerungstests 

der einbürgerungstest fragt kenntnisse der rechts 

und gesellschaftsordnung und der lebensverhältnisse 

in deutschland ab. die teilnahme an diesem test ist 

voraussetzung für eine einbürgerung.

2009

start der skalierten „sprachprüfung „deutsch-test 

für zuwanderer” 

am 1. juli führt das bundesamt für migration und 

Flüchtlinge den „deutschtest für zuwanderer”  

ein, mit dem der sprachteil des Integrationskurses 

 abschließt. 

einführung des tests zum orientierungskurs 

die je nach träger unterschiedlichen lernkontrollen 

 
eIn cHronologIscHer überblIck

am ende des orientierungskurses werden ersetzt 

durch einen standardisierten test, wodurch die 

 ergebnisse ab sofort miteinander vergleichbar sind. 

Heute schließt der kurs mit dem test „leben in 

deutschland” ab, der 2013 implementiert wird. 

veröffentlichung „muslimisches leben in 

 deutschland” 

das bundesamt für migration und Flüchtlinge ver

öffentlicht die studie „muslimisches leben in deutsch

land”, die das bamFForschungszentrum im auftrag 

der dIk erstellt hat. durch die studie liegen erstmals 

umfassende und repräsentative daten zu muslimen  

in deutschland vor. 

2011

neues Handlungsfeld willkommens- und 

 anerkennungskultur 

mit der willkommens und anerkennungskultur erwei

tert das bundesamt für migration und Flüchtlinge den 

Fokus der Integrationsarbeit. ziel ist, die attraktivität 

deutschlands als lebens und arbeitsstandort lang

fristig zu sichern, den gesellschaftlichen zusammen

halt zu stärken sowie zum abbau von diskriminierung 

und vorurteilen beizutragen. die dort erarbeiteten 

Handlungsempfehlungen werden 2013 veröffentlicht. 

2012

veröffentlichung des nationalen aktionsplans 

 integration 

In Fortentwicklung und konkretisierung des natio

nalenIntegrationsplans,dessen400Selbstverpflich

tungen nahezu vollständig umgesetzt worden sind, 

wurde von 2010 bis 2012 ein nationaler aktionsplan 

Integrationerarbeitet,derklardefinierteundüber

prüfbare Integrationsziele sowie die dafür notwendi

gen maßnahmen enthält. die überprüfung der zieler

reichung soll anhand von Indikatoren erfolgen.

2013

erstmalig strukturförderung von migranten-

organisationen auf Bundesebene 

mit einem dreijährigen modellprojekt unterstützt  

das bundesamt für migration und Flüchtlinge den   

auf und ausbau von strukturen in zehn bundesweit 

 tätigen migrantenorganisationen. die organisationen 

können mit den Fördermitteln eine hauptamtliche 
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StellefinanzierenundihreArbeitprofessionalisieren.

ein ziel ist, die vereine als kontinuierliche und verläss

liche ansprechpartner für den bund zu etablieren. auch 

die zusammenarbeit zwischen migrantenorganisationen 

und anderen staatlichen und nichtstaatlichen akteuren 

der Integrationsarbeit auf bundesebene soll verbessert 

werden. 

Beginn des modellprojekts „ausländerbehörden – 

willkommensbehörden” 

Im modellprojekt „ausländerbehörden – willkommens

behörden” werden zehn ausländerbehörden zwei  

jahre lang auf ihrem weg zu „willkommensbehörden” 

begleitet und unterstützt. es ist das erste Projekt,  

in dem bund, länder und kommunen im sinne eines 

koope rativen Föderalismus eng zusammenarbeiten.  

die  Handlungsempfehlungen aus dem Projekt werden 

als „werkzeugkoffer” anderen ausländerbehörden und 

der öffentlichkeit zur verfügung gestellt.

2014

auftakt des Pilotprojekts „Jeder mensch hat 

 Potenzial” 

das zweijährige Pilotprojekt „jeder mensch hat Poten

zial–frühzeitigeArbeitsmarktintegrationvonAsylbe

werbern” untersucht an zunächst sechs standorten,  

wie Flüchtlinge mit bleibeperspektive frühzeitig in die 

vermittlungsstrukturen der bundesanstalt für arbeit 

(ba) eingebunden werden können und welche unter

stützung sie auf dem weg in den deutschen arbeits

markt benötigen. Für das Projekt arbeitet das bundes

amt für migration und Flüchtlinge mit der bundesagen

tur für arbeit, den bleiberechtsnetzwerken und dem 

bundesministerium für arbeit und soziales zusammen.

Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2015 – Bevölkerung mit Migrationshintergrund.
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/

Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund in absoluten Zahlen und Anteile an der Gesamtbevölkerung 
in Prozent 

7,8 Mio.
9,5%

9,4 Mio.
11,5%

ohne Migrationshintergrund

64,3 Mio · 79,0%

2015
Gesamtbevölkerung

BRD
81,4 Millionen

Ausländer

Deutsche

mit Migrationshintergrund

17,1 Mio. · 21,0%

 
eIn cHronologIscHer überblIck
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Im lichte der im vorkapitel skizzierten entwicklungs

linien kann nun zu den dimensionen der aktuellen 

Flüchtlingspolitik übergeleitet werden. dabei soll zu

nächst ihre europapolitische dimension (3.1) und im 

anschluss die innenpolitische bedeutung für die bun

desrepublik deutschland (3.2) beleuchtet werden. 

euroPaPolitiscHe dimensionen 

seit den sommermonaten des jahres 2015 hat die 

Flüchtlingspolitik die eurokrise, speziell die griechen

landrettung, an der spitze der europapolitischen 

agenda abgelöst. In ähnlichen mustern wie auch 

schon beim thema griechenland ist die europäische 

spitzenpolitik hier in einen dauerhaften krisenmodus 

geraten mit vielen gipfeln und dissonanzen unter den 

mitgliedsstaaten. dass die europäische Flüchtlings

politikbereitsseitlangemerheblicheDefiziteaufwies,

war Fachleuten nicht unbekannt. doch erst in der jün

geren vergangenheit kam es zu einer dramatischen 

zuspitzung. 123 die wesentlichen rahmenbedingungen 

auf europäischer ebene sollen in knappen umrissen 

skizziert werden:

bereits in den jahren 2013 und 2014 machten sich 

immer mehr menschen auf den gefährlichen weg 

über das mittelmeer. die mediale berichterstattung 

über immer wieder kenternde Flüchtlingsboote, was 

tausende todesopfer forderte, führten dazu, dass  

die europäische Flüchtlingspolitik langsam in das 

 politische bewusstsein der europäischen regierungen 

und öffentlichkeiten vordrang, wenngleich das thema 

eurorettung und griechenlandkrise in dieser zeit  

noch im mittelpunkt der aufmerksamkeit stand. Im 

oktober 2013 reagierte Italien auf die immer größer 

werden den zahlen von ertrunkenen Flüchtlingen im 

mittelmeer und startet die seenotrettungsaktion 

„mare  nostrum”. ziel war es, sowohl in not geratene 

Flüchtlinge zu retten als auch illegale schlepper und 

schleuser zu verfolgen. als im Frühjahr 2014 mit den 

wärmeren temperaturen die Flüchtlingsströme weiter 

 anwuchsen und die situation in den auffanglagern  

auf der zwischen tunesien und Italien angesiedelten 

InselLampedusa−dieItalienalsVorpostenzum

AbfangenillegalerEinwandererdient−unerträgliche

zustände erreichte, ließ Italien viele Flüchtlinge unge

hindert weiterreisen. aus kostengründen wurde die 

aktion „mare nostrum” im november 2014 eingestellt 

und die eu initiierte die nachfolgemission „triton”,  

die  allerdings deutlich kleiner ausgestattet war.  

die  kürzung der lebensmittelversorgung durch das 

world Food Program (wFP) der vereinten nationen 

in den Flüchtlingslagern in jordanien und im libanon 

im  dezember 2014 trug dazu bei, dass sich immer  

mehr menschen auf den weg nach europa machten.

zwischen januar und märz 2015 starben 479 men

schen im mittelmeer bei dem versuch, europa zu 

 erreichen. am 19. april 2015 sank ein schiff mit  

900 Flüchtlingen, von denen die allermeisten star

ben. 124 neben der mittelmeerroute suchten nun  

auch immer mehr Flüchtlinge den weg über land  

und wählten  dabei vor allem die sogenannte balkan 

route. Im sommer 2015 spitzte sich die situation 

dramatisch zu. Im juni begann die ungarische regie

rung unter viktor orbán damit, einen zaun an der 

grenze zu serbien zu errichten, der ende august fer

tiggestellt wurde. am ersten septemberwochenende 

sammelten sich schließlich tausende Flüchtlinge am 

bahnhof von budapest, ohne zu wissen, wie und 

 wohin es für sie weiterging. Im lichte dieser humani

tären notsituation erlaubte bundeskanzlerin merkel 

die einreise dieser „gestrandeten” Flüchtlinge. gleich

zeitig wandte deutschland die dublinregeln in bezug 

aufausSyrienstammendeFlüchtlingenichtmehran.

Infol gedessen kam es zu immer größeren einreise

wellen, die zunächst vor allem die süddeutschen re

gionen völlig unvorbereitet trafen und die nur durch  

ein  enormes engagement vieler ehrenamtlich tätiger 

 bürger einigermaßen bewältigt werden konnten.

die aktuelle Flüchtlingspolitik 

Soldaten der italienischen Marine untersuchen im Rahmen der 
Mission „Mare Nostrum” ein Flüchtlingsboot.
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DieAsylantragszahlenausNichtEULändernindie 

eu sind seit 2006 permanent angestiegen. ab 2012 

kameszueinemsignifikantenAnstiegderAsylan

tragszahlen, welche 2012 noch bei circa 300.000 la

gen, 2013 bereits bei ungefähr 430.000 und ein jahr 

später schon bei um die 600.000. dieser aufwärts

trend fand im jahr 2015 vorerst seinen Höhepunkt.125

Für das jahr 2014 gibt es genaue übersichten über 

dieEntscheidungenvonAsylanträgenallerEU28

 mitgliedstaaten. die meisten entscheidungen über 

AsylanträgegabesinDeutschland,Frankreich,

schweden und Italien. besonders in Frankreich ist es 

interessant zu sehen, dass von den knapp 70.000 

entscheidungen nur circa 15.000 positiv ausgefallen 

sind.Vonknapp360.000EntscheidungenüberAsyl

anträge im jahr 2014 wurden nahezu 200.000 abge

lehnt. die geringste anzahl negativer entscheidungen 

gab es in bulgarien. rein quantitativ betrachtet gab 

es die meisten positiven entscheidungen in deutsch

land, schweden und Italien. Flüchtlingsstatus und 

subsidiärer schutzstatus sind grundlage für die häu

figstenpositivenEntscheidungenvonAsylanträgen.126 

Für das jahr 2015 sind die daten noch nicht in dieser 

Form ausgewertet, sondern nur für die einzelnen 

Quartale 2015 verfügbar. Insgesamt wurden 573.200 

EntscheidungenüberAsylanträgebeschlossen.Dabei

fielen292.575positivausgegenüber280.625abge

lehnten anträgen in den eu28 mitgliedstaaten. auch 

in 2015 wurden die meisten entscheidungen über 

AsylanträgeinDeutschland,Frankreich,Schweden

und Italien beschlossen. 127

um die entwicklungen des jahres 2014 mit denjeni

gen des jahres 2015 zu vergleichen, wurden erstens 

dieAsylantragszahlenindeneinzelnenLändern2015

und zweitens der prozentuale anteil der positiven 

EntscheideüberAsylanträgeindiesenLändernaus

gewertet. die berechnungen beruhen auf den mo

mentan zur verfügung stehenden, gerundeten zahlen 

und können von den tatsächlichen werten abweichen.

ungarn, österreich, Finnland und schweden verzeich

nenvon2014auf2015einenAnstiegderAsylanträge

von teilweise weit über 50 Prozent, während sich in 

vielen anderen eumitgliedstaaten die anträge ver

doppelt haben. In deutschland stieg die zahl von 

202.834Asylanträgen(2014)auf476.649(2015).

die entwicklung der aufnahmezahlen  
in den euländern 2014/2015

Quelle: Eurostat (online data code: migr_asyappctza)

Anzahl der Asylanträge aus nicht EU-Ländern in die EU- und EFTA-Mitgliedstaaten
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dIe entwIcklung der auFnaHmezaHlen 

entscheidungen über asylanträge aus nicht eu-ländern in erster instanz 2014

entschei-
dungen  

insgesamt

Positive entscheidungen abgelehnt

insgesamt flüchtlings-
status

subsidiärer
schutzstatus

Humanitäre 
gründe

eu-28 1 357.425 160.070 89.710 54.845 15.510 197.360

Belgien 20.335 8.045 6 .460 1.585 - 12 .290

Bulgarien 7.435 7 .000 5.165 1 .840 - 430

Tsch. Republik 1 .000 375 75 285 15 625

Dänemark 8.055 5.480 3.765 1.625 90 2.580

Deutschland 97.275 40.560 33 .310 5.175 2.075 56.715

Estland 55 20 20 0 0 35

Irland 1 .060 400 130 270 - 660

Griechenland 13.305 1 .970 1 .270 590 115 11.335

Spanien 3 .620 1.585 385 1 .200 0 2.035

Frankreich 68.500 14.815 11 .980 2.835 - 53.685

Kroatien 235 25 15 10 - 210

Italien 35.180 20.580 3 .640 7.625 9.315 14 .600

Zypern 1.305 995 55 940 0 310

Lettland 95 25 5 20 - 70

Litauen 185 70 15 55 0 110

Luxemburg 885 120 105 15 - 765

Ungarn 5.445 510 240 250 20 4.935

Malta 1.735 1 .260 190 900 165 475

Niederlande 18 .790 12.550 2.485 9 .290 775 6 .240

Österreich 2 16 .610 4 .920 3 .160 1 .760 - 11 .690

Polen 2 .700 720 260 165 295 1 .980

Portugal 155 40 20 20 - 115

Rumänien 1.585 740 370 370 0 845

Slowenien 95 45 30 10 - 50

Slowakei 280 170 0 95 75 110

Finnland 2 .340 1 .270 490 475 300 1 .070

Schweden 39.905 30.650 10.245 19.095 1 .310 9.255

Ver. Königreich 25.870 10.050 8 .990 110 950 15.820

lsland 120 30 15 10 5 90

Liechtenstein 10 0 0 0 0 10

Norwegen 7 .640 4.905 3.590 1 .140 175 2.735

Schweiz 21 .800 15.410 6 .140 2 .640 6 .630 6 .390

1 | Ohne Entscheidungen in Österreich.  2 | 2013. 
Quelle: Eurostat (Online-Datencode: migr_asydcfsta), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 

File:First_instance_decisions_on_(non-EU)_asylum_applications,_2014_(number,_rounded_figures)_YB15_III-de.png
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InwelchemLandderAsylantraggestelltwird,hängt

zum einen von den so genannten „sogFaktoren” ab. 

damit sind die historischen beziehungen (z. b. ehe

malige kolonien), mögliche sprachkenntnisse, eta

blierte ethnische gemeinschaften oder die wirtschaft

liche situation gemeint. die entscheidung über den 

jeweiligenAsylantragistländerspezifischundvariiert

in den meisten Fällen. zwar ist der Flüchtlingsstatus 

nachEURechtdefiniert,dieAsylundMigrations

politik unterscheidet sich jedoch national und führt 

dadurchzuunterschiedlichenAsylprozessen.

Im jahr 2015 wurde über die Hälfte (52 Prozent) der 

AsylanträgeinersterInstanz128 innerhalb der eu an

genommen.DiehöchstenWerteakzeptierterAsyl

anträge, mit jeweils über 80 Prozent, gab es in den 

ländern bulgarien, malta, dänemark und niederlande. 

litauen, ungarn und Polen hingegen haben um die  

80ProzentderAnträgeabgelehnt.BeiderfinalenEnt

scheidungüberAsylanträgewurdeninderEUgerade

einmal knapp 15 Prozent angenommen, während 85 

Prozent 129 abgelehnt wurden. 130

 

es ist interessant zu sehen, dass einige länder, die 

einegeringeAsylantragszahlhaben,auchnureinen

geringeren Prozentsatz an angenommenen anträgen 

vorweisen (s. tabelle oben). umgekehrt haben län

der mit hohen antragszahlen oft auch eine höhere 

Quote angenommener anträge. nur ungarn fällt als 

LandmitderzweithöchstenAsylantragszahlunddem

zweitniedrigsten Prozentsatz angenommener anträge 

ausderSystematik.DerGrundfürdiesesUngleich

gewichtbzw.diehoheZahlanAsylanträgenliegtin

ungarns geostrategischer Position auf der balkan

route, die 2015 einen der Hauptwege für Flüchtlinge 

darstellte. 

Entscheidung über Asylanträge aus nicht EU-Ländern in erster Instanz 2015
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dIe entwIcklung der auFnaHmezaHlen

liste der eu-länder mit hohen, mittleren und 
 niedrigen asylantragzahlen 

gestellte
anträge

angenommene 
anträge

in  
Prozent

deutschland 445.000 280 .000 57%

ungarn 177 .000 26.550 15%

schweden 162 .000 116 .640 72%

Österreich 88 .000 62 .480 71%

frankreich 75.000 21 .000 28%

Polen 12 .000 2 .160 18%
 

Quelle: Eurostat: Asylum and first time applicants by citizen-
ship, age, and sexual Annual aggregated data (rounded), 

Brüssel 2016, in: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en.
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als die zahl der Flüchtlinge auch im Herbst und in 

den kälteren wintermonaten nicht so stark zurückging 

wie erwartet, führten viele der betroffenen länder – 

u. a. auch die bundesrepublik – temporäre grenz

kontrollen innerhalb des schengenraumes wieder ein.

Im januar 2016 beschloss österreich, das monatelang 

dem deutschen kurs zur bewältigung der humani

tären krise gefolgt war, die einführung einer ober

grenze. Im Februar schloss mazedonien seine grenze 

zu griechenland. die europäischen regierungen 

zeigten sich tief gespalten in der Frage des umgangs 

mitdenFlüchtlingen.ImKonfliktumeineangemes

sene reaktion auf die immer weiter steigenden 

Flüchtlingszahlen bildete sich innerhalb der eu ein 

block um die so genannte „visegrádgruppe”: die 

osteuropäischen staaten Polen, tschechien, slowakei 

und ungarn sprachen sich für eine konsequente ab

schottung sowie für eine abriegelung der grenzen aus 

und stellten sich damit der Politik der bundesregie

rung unter angela merkel offen entgegen. auf einem 

eugipfel im märz 2016 setzte sich die „visegrád

gruppe” mit ihrer Forderung nach grenzschließungen 

durch. die balkanroute wurde für geschlossen erklärt.

die bundesregierung bemüht sich weiterhin um eine 

faire verteilung von Flüchtlingen auf diejenigen euro

päischen staaten, die dazu bereit sind. einige staaten 

zeigtensichkooperationsbereit;esistaberderdeut

schen regierung bislang nicht gelungen, eine breite 

unterstützung für ihre Pläne zu organisieren.

Im märz 2016 schloss die europäische union unter 

 federführender mitwirkung der bundesregierung ein 

abkommen mit der türkei ab, demzufolge illegal aus 

der türkei eingereiste Flüchtlinge von der türkei zu

rückgenommen werden, wofür pro abgeschobenem 

FlüchtlingeinSyrer(ausderTürkei)vonderEUauf

genommen wird. jeder ab dem stichtag 20. märz 

2016 illegal nach griechenland eingereiste Flüchtling 

soll von der türkei zurückgenommen werden. Für je

denSyrer,dendieTürkeifreiwilligzurücknimmt,ge

langteinandererSyrerauflegalemWegeindieEU,

wobeiallerdingsjederAsylantragderAuszuweisenden

individuell geprüft werden muss. Im gegenzug wurde 

der türkei das angebot unterbreitet, die beitrittsver

handlungen mit der eu zu beschleunigen sowie drei 

milliarden euro soforthilfe zur versorgung der Flücht

linge zu erhalten. 131 einen streitpunkt stellte nach  

wie vor die von der türkei geforderte visafreiheit für 

türkische bürger dar. diese wurde von seiten der eu 

an 72 politische bedingungen gekoppelt, von denen 

bis anfang mai 2016 nach dem Fortschrittsbericht der 

europäischen kommission 65 erfüllt wurden. 132 dabei 

ging es neben Fragen der dokumentensicherheit, der 

migrationssteuerung und der grundrechte auch um 

eine reform der türkischen antiterrorgesetze. da 

sich die türkei jedoch bislang weigert, eine solche 

 eform umzusetzen, scheint der mittelfristige erfolg 

des abkommens fraglich.

Im juni 2016 verständigten sich unterhändler des eu

Parlaments und der mitgliedsstaaten auf den aufbau 

eines gemeinsamen europäischen grenz und küsten

schutzes. die aktuell 300 mitarbeiter der in warschau 

ansässigenAgenturFRONTEXsollenbis2020sukzes

sive auf 1.000 aufgestockt werden.

es bleibt abzuwarten, wie sich die europäische Flücht

lingspolitik in zukunft weiter entwickeln wird. die 

 union sieht sich inzwischen vor weiteren Herausforde

rungen – stichwort „brexit” – gestellt. es dürfte keine 

allzu kühne Prognose sein, dass die Flüchtlingspolitik 

weiterhineinzentralerKonfliktpunktzwischenden

eu27/28mitgliedsstaaten bleibt. vor allem die „vise

grádstaaten” bieten der deutschen Flüchtlingspolitik 

selbstbewusst die stirn. 133 

Ankunft in Österreich: Flüchtlinge überqueren die ungarische 
Grenze.
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Im zusammenhang mit der verteilung von Flüchtlingen 

in europa werden immer wieder zwei städtenamen 

 genannt: schengen und dublin. beide städte stehen 

seitden1990erJahrensymbolischfüreuropäische

 abkommen, die zusammen einen gemeinsamen raum 

desGrenzschutzessowiederAsylundVisavergabe

begründen sollten.

das nach dem unterzeichnungsort in luxemburg 

 benannte schengener abkommen, das 1985 von der 

bundesrepublik deutschland, Frankreich und den bene

luxländern beschlossen wurde, trat 1995 in kraft und 

begründete den wegfall der binnengrenzkontrollen 

 zwischen vielen europäischen staaten, denn mit dem 

vertrag von amsterdam (1997) wurde der schengen

besitzstand in den rechtlichen rahmen der eu über

führt und bildet heute eine tragende säule des gemein

samen europäischen „raums der Freiheit, der sicher

heit und des rechts” (euv art 3 abs. 2). der schen

genraum umfasst heute 26 staaten, wobei die sechs 

EUStaatenKroatien,Rumänien,Bulgarien,Zypern,

vereinigtes königreich 134 und Irland (noch) keine mit

glieder sind, andererseits die nichteuländer norwe

gen, schweiz, liechtenstein und Island dem schengen

raum zwischenzeitlich beitraten. 135 „schengen” bedeu

tet für die bürger der beteiligten staaten jedoch nicht 

nur freien Personenverkehr, sondern auch einheitliche 

standards für die vergabe von visa an drittstaaten

angehörige, eine engere polizeiliche und justizielle 

 zusammenarbeit sowie die verstärkte sicherung der 

euaußengrenzen. 136 koordiniert wird der gemeinsame 

außengrenzschutz von der gemeinsamen europäischen 

GrenzschutzagenturFRONTEXmitSitzinWarschau.137

FlankiertwirddasSchengenerAbkommenasylpolitisch

vom sogenannten dubliner übereinkommen, das seit 

1997inKraftistunddieZuständigkeitvonAsylverfah

ren innerhalb der eu regelt. kernziele des sogenannten 

„DublinSystems”sind,dass,1.,jedemAsylbewerber

innerhalbderEUderZugangzueinemAsylverfahren

ermöglicht wird, 2., verhindert werden soll, dass ein 

AsylbewerbermehrereVerfahreninnerhalbderEU

 beantragen kann und, 3., die gewährleistung, dass 

derjenigeStaatfüreinAsylverfahrenzuständigist, 

indenderAsylbewerberzuerstindieEUeinreist.138

Im jahr 2015 wurden die spannungen zwischen  

„dub lin” und „schengen” deutlich: zwar war die 

 sicherung der euaußengrenze bedingung für den 

wegfall der binnengrenzen im schengenraum, doch  

die eugrenzstaaten gerieten aufgrund der hohen 

Flüchtlingszahlen erheblich unter druck, was zur Folge 

hatte,dassdiedortigenBehördenFlüchtlingehäufig

nicht registrierten (wie „dublin” es vorsieht) und in das 

zentrum der  europäischen union „weiterleiteten”. Ferner 

ist zu  beobachten, dass viele Flüchtlinge die wirtschaft

lich schwächeren Peripheriestaaten der eu meiden und 

 gemäß der „schengen”reisefreiheit in für sie vorteil

haftere länder einreisen. vor diesem skizzierten Hinter

grund sowie der aus humanitären gründen getroffenen 

EntscheidungderBundesregierung,syrischeFlücht

linge, vor allem aus ungarn und griechenland, nach 

deutschland weiterreisen zu lassen, wurde das „dublin

System”faktischaußerKraftgesetzt,139 wobei zu be

achten ist, dass einige staaten, darunter die bundes

republik deutschland, bereits in den letzten jahren 

 teilweise darauf verzichtet haben, Flüchtlinge mit erst

registrierung in griechenland gemäß dublinverordnung 

dorthin zurückzuschicken. die faktische aussetzung von 

„dublin” führte dazu, dass seit Herbst 2015 immer mehr 

staaten des schengenraums temporäre grenzkontrollen 

durchführten, womit die reisefreiheit, eine der zentralen 

 errungenschaften der eu, bedroht scheint. 140

Im lichte dieser entwicklungen wird deutlich, dass das 

erst 2015 vollständig in kraft getretene gemeinsame 

EuropäischeAsylsystem(GEAS)angesichtsderaktu

ellen Flüchtlingssituation weiter großen reformbedarf 

aufweist, 141 insbesondere hinsichtlich einer gerechten 

„lastenverteilung” zwischen den mitgliedsstaaten, die 

durchdasDublinSystembishernichtgewährleistet

 werden konnte. aus diesem grund einigten sich die 

 europäischen Innenminister mit mehrheitsbeschluss im 

september 2015 auf die quotenmäßige verteilung von 

160.000 Flüchtlingen auf alle mitgliedsstaaten der eu bis 

2017, um die am meisten von den Flüchtlings strömen 

betroffenen staaten Italien und griechenland zumindest 

teilweise zu entlasten. 142 demnach sollen ankommende 

Flüchtlinge zunächst in sogenannten „Hot spots”, ein

reise und registrierungszentren in grenznähe, unter

gebracht und von dort aus anderen mitgliedsstaaten 

zugeteiltwerden.OffiziellwollendieStaatsund

 regierungschefs der eu allerdings weiterhin am dublin 

Systemfesthalten.DieEinführungeinespermanenten

QuotensystemsscheitertebisherandemWiderstand

vieler regierungen, insbesondere aus osteuropa. 

tatsächlich sind bis ende august 2016 knapp 4.776 

Flüchtlinge aus Italien und griechenland umgesiedelt 

worden, während 9 von insgesamt 11 geplanten Hot 

spots in betrieb genommen wurden. 143

„schengen” und „dublin”:  
die verteilung von Flüchtlingen innerhalb der eu



IntegratIon vor ort |  35

zeitstrahl der „flüchtlingskrise” 2013 –2016

november 2014: 

n   Italien stellt „mare nostrum” aus 
kostengründen ein.

n   die eunachfolgemission „triton” 
dient primär der grenzsicherung 
und hat deutlich geringere kapa
zitäten.

oktober 2013: 

n   Italien reagiert auf die hohe 
zahl von ertrunkenen Flücht
lingen im mittelmeer.

n   die italienische regierung 
startet die seerettungsaktion 
„mare nostrum”.

april 2014: 

n   Im streit um  
die situation auf 
lampedusa lässt 
Italien Flüchtlinge 
weiterreisen.

dezember 2014: 

n   das wFP muss die lebensmittelversor
gung in den Flüchtlingslagern in jordanien 
und im libanon kürzen – viele Flüchtlinge 
machen sich daraufhin auf den weg nach 
europa.

september 2015: 

n   angela merkel genehmigt die einreise 
von tausenden Flüchtlingen, die sich am 
bahnhof von budapest gesammelt hat
ten, gleichzeitig wendet deutschland 
dasDublinVerfahrenbeiSyrernnicht
mehr an.

märz 2016: 

n   die eu schließt ein abkommen mit der 
Türkei;illegalausderTürkeieingereis
te Flüchtlinge werden von der türkei 
zurückgenommen, dafür wird pro abge
schobenemFlüchtlingeinSyrervonder
eu aufgenommen.

Juni 2015: 

n   ungarn beginnt einen 
grenzzaun zu bauen, 
dieser ist ende august 
fertiggestellt

februar 2016: 

n   nachdem bereits grenzkontrollen eingeführt 
wurden und österreich im januar eine ober
grenze verkündet hatte schließt mazedonien 
seine grenze zu griechenland. 

n   die balkanroute ist damit faktisch geschlossen 
– es bilden sich Flüchtlingslager in griechen
land (z.b. Idomeni).

august 2016: 

n   Im monat august 
werden 18.143 
Flüchtlinge in 
deutschland 
registriert. 

n   die zahl der erst
anträgeaufAsyl
in deutschland 
liegt im 1. Halb
jahr bei 468.762.

2013 2014 2015 2016

Quelle: Eigene Darstellung



36  |  IntegratIon vor ort

innenPolitiscHe dimensionen 

wie stellte und stellt sich nun im lichte der zuvor 

skizzierten europapolitischen rahmungen die situati

on in der bundesrepublik dar? spätestens seit mitte 

2015 wurde die öffentliche debatte um Integration 

und zuwanderung maßgeblich vom thema „Flucht 

undAsyl”beherrschtundhatandereAspektedes

themenbereichs in den Hintergrund rücken lassen. 

GabesimJahr2014202.834Asylanträge,sowaren

es bereits im ersten Halbjahr 2015 180.000. In den 

Sommermonaten2015hatsichdieZahlderAsylbe

werber derart gesteigert, dass die bundesregierung 

bisDezemberinsgesamt476.649Asylanträgeregis

trierte, was somit einer verdoppelung im vergleich 

zum vorjahr gleichkam. die tatsächliche zahl der in 

DeutschlandangekommenenGeflüchtetenliegtdabei

noch weit höher, da es bei der beantragung von 

AsylverfahrenzuteilweiseerheblichenVerzögerungen

kam. die bundesregierung ging lange zeit bis Herbst 

2016 von insgesamt 1,1 mio. Flüchtlingen aus, die 

deutschland 2015 erreichten. die zahl ist, wie an

fangs gesehen, inzwischen auf unter 900.000 korri

giert worden. Infolge der schließung der balkanrou

te ist es im ersten Halbjahr 2016 zu einem deutlichen 

rückgang der Flüchtlingszahlen gekommen: In den 

ersten sechs monaten wurden 222.264 migranten im 

EASYSystemregistriert.144

spätestens mit der grenzöffnungsentscheidung der 

kanzlerin vom ersten septemberwochenende 2015 

rückte das management der Flüchtlingskrise an die 

spitze der innenpolitischen agenda in der bundes

republik deutschland. konkret entschied die bundes

regierung, die pauschale einreise für in ungarn unter 

als menschenunwürdig beschriebenen umständen 

 gestrandeten Flüchtlinge zu erlauben sowie die 

DublinRegelungenfürSyrerauszusetzen.

der infolge der entscheidungen täglich weiter an

schwellende Flüchtlingsstrom traf die bundesländer 

und kommunen, insbesondere im süden deutsch

lands, aber auch im rest der republik, unvorbereitet. 

ohne vielfaches ehrenamtliches engagement der 

 bürger vor ort wäre es den staatlichen stellen allein 

vermutlich nicht gelungen, die in dieser Form präze

denzlose Herausforderung zu meistern. bemerkens

wert am umgang mit der großen zahl an Flüchtlin

gen, die über monate hinweg nach deutschland ka

men, war die enge verwobenheit von engagement  

für die gemeinsame sache, für die res publica, für 

das gemeinwesen einerseits und die weltoffenheit 

anderseits. es zeigte sich hier einmal mehr, dass ein 

tätiger Patriotismus „vor ort” 145, also nicht das sich

abschließen von anderen, die ablehnung des Frem

den, das einmauern im eigenen meint – dafür stehen 

Xenophobie,Nationalismus,Rassismus.ImGegenteil,

Patriotismus steht auch für das willkommenheißen 

des neuen, des anderen, auch des Fremden, des 

Flüchtlings aus anderen weltregionen und kulturen. 146

DieBundesrepublikbefindetsichgegenwärtigweder

ökonomisch noch gesellschaftlich in einer tiefen,  

gar existentiellen krise – zumal im internationalen 

und europäischen vergleich –, auch wenn letzteres 

durch „PegIda” und andere rechtspopulistische be

wegungen und Parteien suggeriert wird. und doch 

mahnen eine wachsende unzufriedenheit in teilen der 

bevölkerung mit der Problemlösungskompetenz der 

repräsentativen demokratie – „wutbürger” –, gepaart 

mit einem misstrauen gegenüber unabhängiger 

 medienberichterstattung – „lügenpresse” – und eine 

zunehmende verrohung der debattenkultur, sei es 

anonymimInternet,seiesbeiProtestkundgebungen

„vor ort”, die notwendigkeit an, politische entschei

dungen, Handlungszwänge oder auch abwägungs 

dilemmata weitaus besser und intensiver in der 

 öffentlichkeit zu erklären, zu plausibilisieren, als dies 

inderjüngerenVergangenheithäufigderFallwar.

Fehlt(e) es offenkundig, wie das erstarken des poli

tischen Populismus auf der politischen rechten zu in

dizieren vermag, an einer intensiven Plausibilisierung 

von politischen Handlungsmaximen 147, zwängen und 

grenzen 148 sowie an einer umfassenden parlamenta

rischen debatte über zentrale politische entschei

dungen, so wird es, konkret auf die Flüchtlingspolitik 

bezogen, für die mittel bis längerfristigen rückwir

kungen der Flüchtlingspolitik auf das deutsche Par

teiensystemvonentscheidenderBedeutungsein,wie

die politisch verantwortlichen die situation mit geset

zen und verwaltungsakten, aber auch mit klugem 

Personalmanagement, auf sämtlichen administrativen 

ebenen von bund, ländern und kommunen konkret 

angehen. 149

bisher ist es beim umgang mit den ankommenden 

Flüchtlingen in erster linie um die aufnahme, unter

bringung und mittelfristige versorgung der menschen 

gegangen – die institutionelle rahmensetzung zur 

 bewältigung der Herausforderungen hinsichtlich der 

sozialen teilhabe und langfristigen Integration steht 

der Politik zu weiten teilen noch bevor. und doch hat 

dieBundesregierungimRahmenderAsylpaketeIund

IInebenVerschärfungenimAsylrecht,beispielsweise

durchbeschleunigteAsylverfahrenfürPersonenmit

geringer bleibeperspektive oder mit Herkunft aus si

cheren drittstaaten, auch einige maßnahmen in bezug 
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auf die Integration von Flüchtlingen auf den weg 

 gebracht. da die umsetzung und wirkung solcher 

maßnahmen jedoch langwierige Prozesse sind, lässt 

sich ihr erfolg zum aktuellen zeitpunkt noch kaum 

beurteilen. 

DasAsylpaketIvomOktober2015ermöglichtedie

öffnung der Integrationskurse des bamF auch für 

AsylbewerberundGeduldetemitguterBleibepers

pektive, die dafür durch zusätzliche mittel des bundes 

ausgeweitet und mit berufsorientierten sprachange

boten der arbeitsagentur verbunden wurden. ziel 

diesesVorhabenswares,Asylbewerbersofrühwie

möglich in den arbeitsmarkt zu integrieren. 150 dazu 

wurde 2015 auch der leiharbeitsmarkt für Flüchtlinge 

geöffnet. 151

auch das im Februar 2016 von bundestag und bun

desratbeschlosseneAsylpaketIIsolldieIntegration

von Flüchtlingen in den arbeitsmarkt erleichtern: 

Asylbewerber,diesichineinemAusbildungsverhältnis

befinden,solleneinenRechtsanspruchaufeinen

 temporären aufenthaltstitel erhalten. dies soll ihnen 

ermöglichen, ihre ausbildung abzuschließen und an

schließend für mindestens zwei jahre auf dem deut

schen arbeitsmarkt tätig zu sein. darüber hinaus 

wurde aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen der vor

hergehenden monate „im Interesse der aufnahme 

undIntegrationssystemeinStaatundGesellschaft”152 

der Familiennachzug für subsidiär schutzberechtigte 

für zwei jahre ausgesetzt. zudem müssen sich Flücht

linge, die an den Integrationskursen des bamF teil

nehmen, seit Frühjahr 2016 mit einem eigenbetrag 

von zehn euro pro monat an den kosten beteiligen. 

ein weiterer aspekt des managements der Flüchtlings

kriseistdieDefinitionvonDrittländernalssogenann

te „sichere Herkunftsstaaten” – ein politisches Instru

ment,dasseitdemAsylkompromissAnfangder

1990er jahre zur verfügung steht. wird ein staat als 

sicheres Herkunftsland eingestuft, so erleichtert dies 

dieAblehnungvonAsylanträgenundträgtzueiner

reduzierung der zahl anerkannter Flüchtlinge bei. 

kritiker dieses Instruments monieren die willkürlich

keit in der Festlegung, welches land als sicherer 

 Herkunftsstaat gilt, während befürworter darauf ver

weisen, dass sich so besser feststellen ließe, wer wirk

lich schutzbedürftig sei. während die balkanstaaten 

serbien, mazedonien und bosnienHerzegowina bereits 

2014 und albanien, kosovo und montenegro 2015 als 

sichere Herkunftsstaaten deklariert wurden, wurde die 

von der bundesregierung gewollte und im bundestag 

mit der mehrheit der großen koalition beschlossene 

aufnahme von algerien, marokko und tunesien in die 

liste sicherer Herkunftsstaaten aufgrund des wider

stands im bundesrat, insbesondere durch die landes

regierungenmitgrünerBeteiligung,verschoben;le

diglich das grünschwarz regierte badenwürttemberg 

wäre bereit gewesen, das gesetzesvorhaben mitzu

tragen. wegen des drucks der anderen neun länder, 

in denen die grünen mitregieren, wurde die abstim

mung jedoch kurzfristig von der agenda genommen. 

an dieser stelle geriet die Flüchtlingspolitik in das 

Fahrwasser anstehender landtags und bundestags

wahlen.

unter dem bereits vertrauten motto „Fördern und 

 Fordern” hat sich das bundeskabinett ende mai 2016 

aufeinenEntwurfeinesaufAsylbewerberzugeschnit

tenen Integrationsgesetzes geeinigt, das anfang juli 

2016, mithin noch vor der sommerpause von bun

destag und bundesrat verabschiedet worden ist. 153 

auch das Integrationsgesetz zielt vor allem auf die 

ArbeitsmarktqualifizierungsowiedasErlernender

deutschen sprache ab. Hierzu sollen bis zu 100.000 

sogenannte„EinEuroJobs”fürAsylbewerberge

schaffen werden, um diese so an den ersten arbeits

markt heranzuführen. dabei sollen Flüchtlinge zur 

AnnahmevonzumutbarerArbeitverpflichtetwerden

können, andernfalls droht ihnen die streichung aller 

geldleistungen. außerdem ist vorgesehen, die soge

nannte vorrangprüfung, nach der Flüchtlinge bisher 

nur dann eine stelle annehmen dürfen, wenn diese 

nachweislich nicht mit einem euInländer besetzt 

werden kann, in strukturstarken regionen für drei 

jahre auszusetzen. das angebot an Integrations

kursen und berufsbezogenem sprachunterricht soll 

weiter ausgebaut werden und im sinne einer „ver

pflichtungmitleistungsrechtlichenKonsequenzen”154 

fürAsylbewerbermitguterBleibeperspektiveobliga

torisch werden. 

WeiterhinwirddasNiederlassungsrechtfürAsyl

bewerber dem anderer ausländer angeglichen. zu

künftigerhaltenAsylbewerbernichtmehrbereits 

nach drei jahren voraussetzungslos eine unbefristete 

niederlassungserlaubnis, sondern müssen dafür nach 

fünf jahren aufenthalt in deutschland nachweisen, 

dass sie über ausreichende sprachkenntnisse verfü

gen und ihren lebensunterhalt zum großteil selbst 

tragen können. zusätzlich ist auch die umstrittene 

WohnsitzauflageimGesetzverankert,wonachesden

ländern möglich ist, die freie wohnsitzwahl von aner

kanntenAsylbewerberneinzuschränken,uminsbeson

dere in großstädten den starken zuzug in bestimmte 

stadtteile zu beschränken und so gesellschaftliche  

segregation durch die bildung abgesonderter wohn

viertel zu vermeiden.
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während koalitionsmitglieder das gesetz als „meilen

stein” 155 und „ersten schritt hin zu einem einwande

rungsgesetz” 156 bezeichneten, kritisierten vertreter 

aus opposition und zivilgesellschaft das gesetz und 

befürchten desintegrative wirkungen durch die vor

gesehenenMaßnahmen.AuflagenundSanktions

androhungen würden generell dazu führen, dass die 

Integrationsbereitschaft von neuankömmlingen und 

mehrheitsgesellschaft gebremst würden. zudem reich

ten die bereitgestellten mittel des bundes nicht aus, 

um hinreichend Plätze in Integrationskursen anzubie

ten. vertreter der kommunen in deutschland begrü

ßen jedoch den gesetzesentwurf, der nach eva lohse, 

Präsidentin des deutschen städtetages, die städte in 

ihren bemühungen unterstütze, „soziale brennpunkte 

zu vermeiden”. 157 allerdings sei es mit der bloßen 

verabschiedung eines solchen gesetzes nicht getan, 

mahnt gerd landsberg, der vorsitzende des deut

schen städte und gemeindebundes, an. 158 In jedem 

Fall zeigt das gesetz, vergleicht man es beispielswei

se mit entsprechenden debatten von vor zwanzig 

jahren, wie sehr sich die politischen kräfte in der 

bundesrepublik in der Integrationspolitik konsensori

entiert, pragmatisch angenähert haben, zumal, wenn 

sie in politischer verantwortung, sei es auf bundes, 

landes oder kommunaler ebene, stehen.

Parallel zur verabschiedung des Integrationsgesetzes 

einigten sich mitte juli 2016 bund und länder auch 

auf die verteilung der kosten für die vorgesehenen 

maßnahmen, was zuvor sehr umstritten gewesen war. 

den ländern werden vom bund für die bewältigung 

der Integration von Flüchtlingen in den kommenden 

drei jahren insgesamt sieben milliarden euro zusätz

lich zur verfügung gestellt. 2016 bis 2018 wird eine 

jährliche Integrationspauschale in Höhe von zwei 

 milliarden euro gewährt. darüber hinaus zahlt der 

bund den ländern 2017 und 2018 jeweils 500 millio

nen euro kompensationsgelder für den wohnungsbau. 

bis mitte 2018 soll es unter berücksichtigung der 

 weiteren entwicklung eine anschlussregelung geben. 

der deutsche städte und gemeindebund zeigte sich 

zufrieden mit dieser regelung. das geld sei für die 

kommunen unverzichtbar, denn die von ihnen vor  

ort gestaltete Integration könne nur mit ausreichen

der Finanzierung gelingen. landsberg mahnte jedoch 

zugleich: „nun wird es darauf ankommen, dass die 

LänderauchihrenBeitragleistenunddiefinanzielle

unterstützung an die kommunen weitergeben, darauf 

werden wir genau achten.” 159 mit dem Integrations

gesetz wurden wichtige rahmenbedingungen für die 

künftige Flüchtlingspolitik geschaffen, die allerdings 

durch weitere zusätzliche maßnahmen in den kom

mendenJahrenflankiertwerdenmüssen.ImLichte

der entfalteten europa und bundespolitischen rah

mungen kann nun im Folgekapitel zur konkreten 

Flüchtlingspolitik vor ort, in den kommunen, über

geleitet werden. 
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Andersalsoftangenommen,habenGeflüchteteund

AsylbewerberkeinenidentischenrechtlichenStatus.

zwar ist die anerkennung als Flüchtling eine hinrei

chendeVoraussetzungdafür,dassAsylerteiltwerden

kann.TrotzdemkannaberdieAsylberechtigungauch

ohne die anerkennung als Flüchtling erfolgen, da sich 

dasAsylrechtinDeutschlandnichtausschließlichvon

der genfer Flüchtlingskonvention ableitet, sondern in 

artikel 16a gg verfassungsrang hat. 

ein flüchtling ist nach artikel 1 der genfer Flücht

lingskonvention, wer sich außerhalb seines Herkunfts

landes aufhält und im Falle der rückkehr dorthin  

der begründeten angst vor einer schwerwiegenden 

menschenrechtsverletzung ausgesetzt sieht aufgrund 

seiner rasse, nationalität, politischer bzw. religiöser 

überzeugung oder der zugehörigkeit zu einer be

stimmten sozialen gruppe. dazu gilt überdies, dass 

er den schutz seines Herkunftslands nicht in an

spruch nehmen kann oder aufgrund der oben ge

nannten gründe nicht in anspruch nehmen will. 

die auf der website des bundesamtes für migration 

undFlüchtlinge(BAMF)präsentierteDefinitionfür 

die asylberechtigung umfasst politisch verfolgte,  

auf die im Falle der rückkehr in ihr Herkunftsland  

die verfolgungskriterien der genfer Flüchtlingskon

vention zutreffen, die aber zusätzlich weder eine 

Fluchtalternative innerhalb des Herkunftslandes  

noch ander weitigen schutz vor verfolgung haben. 

FüreineasylrelevanteVerfolgungmussessichum

eine gezielte rechtsgutverletzung handeln, die einer

seits zum ziel hat, die betroffenen aus der gemein

schaft auszugrenzen, die aber andererseits auch  

eine schwerwiegende verletzung der menschenwürde 

darstellt. generelle notsituationen wie armut, bürger

kriege, naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit 

sindkeineGründefüreineAsylgewährunggemäß

Artikel16aGG.BeiderVergabevonAsylwirdgrund

sätzlich nur staatliche oder quasistaatliche verfol

gung, wenn also nichtstaatliche akteure die staatli

chen akteure substituieren, berücksichtigt. 

ImNormalfallgehtmanbeiderAsylberechtigung 

von dem folgenden ablauf aus: aus einer politischen 

verfolgung im jeweiligen Heimatland eines Flüchten

den,dieasylrechtlichgeltendgemachtwerdenkann,

resultiert die Flucht nach deutschland und daraus 

wiederumdieMöglichkeitzueinemAsylantrag.Glei

chesgilt,wennderAsylbewerberauseinemsicheren

Herkunftsstaat oder einem sicheren drittstaat, etwa 

einem transitland auf einer der Fluchtrouten, einge

reist ist. werden drittstaaten als sichere Herkunfts

länderklassifiziert,erleichtertdasdieMöglichkeit 

derAbschiebungeinesAsylsuchenden,weshalbeini

ge politische Parteien die nutzung dieser maßnahme 

 forcieren. was nach der geltenden rechtslage nicht 

abgedeckt wird, sind beispielsweise verfolgung und 

diskriminierung durch andere akteure als den staat

lichen stellen in den Herkunftsländern, die Flucht  

aus ökonomischen oder allgemein lebenskulturellen 

motiven sowie aus zwangslagen heraus, die erst 

während der reise aufgetreten sind. Für bestimmte 

Fälle gibt es noch die möglichkeit des subsidiären 

Schutzes.Asylsuchende,dienachdergeltenden

RechtslagewederalsAsylsuchendenochalsFlücht

linge anerkannt werden können, können den status 

eines „subsidiär schutzberechtigten” erhalten. 

GemäßderDefinitiondesBAMFgreiftdersubsidiäre 

schutz dann, wenn einer Person, der in ihrem Her

kunftsland gravierende nachteile (sowohl von staat

licher als auch nichtstaatlicher seite) drohen, weder 

derStatuseinesFlüchtlingsnochdieAsylberechti

gung gewährt werden können. ein subsidiär schutz

berechtigter muss stichhaltige gründe vorweisen, 

dass ihm in seinem Herkunftsland ernsthafter scha

den droht bzw. dass die staatlichen stellen in seinem 

Herkunftsland ihm den notwendigen schutz nicht 

bieten können oder wollen. als „ernsthafter schaden” 

gelten dabei (1) die verhängung oder vollstreckung 

der todesstrafe, (2) bestrafung durch Folter oder 

 unmenschliche bzw. anderweitig erniedrigende be

handlung sowie (3) eine ernsthafte, auf willkürlicher 

gewalt beruhende, individuelle bedrohung des lebens 

oder der persönlichen unversehrtheit im rahmen 

eines internationalen oder innerstaatlichen bewaff

netenKonflikts.ImJahr2015fielenallerdingsnur 

ca. 1.700 menschen unter diese regelung, was einem 

Anteilvon0,6ProzentallerbearbeitetenAsylanträge

in der bundesrepublik entsprach. 160

DefinitionenzurUnterscheidung 
vonFlüchtlingsstatus,Asylberechtigung 
und subsidiärem schutz
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eine zusätzliche kategorie ist das so genannte 

 abschiebungsverbot, das greifen kann, wenn die 

o. g. schutzarten nicht in Frage kommen, wenn aber 

trotzdemfürdiegeflüchtetePersoninihremHer

kunftsland oder dem betreffenden drittstaat eine 

menschenrechtsverletzung respektive eine konkrete 

gefahr für leib, leben oder Freiheit zu befürchten 

steht. 

160 | Vgl. Carsten Janke: Subsidiär Schutzberechtigte. 
 Einschränkung im Familiennachzug betrifft kaum jemanden, 
in: Mediendienst Integration vom 10. Februar 2016, in:  
https://mediendienst-integration.de/artikel/subsidiaer-schutz-
schutzberechtigte-asyl-fluechtlinge-syrer-familiennachzug.
html.

 
deFInItIonen zur unterscHeIdung 

Beispielhafter Ablauf eines Asylverfahrens
 

Registrierung
nach Einreise

ggf. Verlegung in anderes Bundesland 
(Verteilung nach Quotensystem 
„Königsteiner Schlüssel”)

Verweis in
nächstgelegenes
Aufnahmelager

Bundesamt legt Akte an, 
Bewerber wird erfasst 
(u.a. Foto und Fingerabdrücke) 

Bewerber erhält Ausweis-
dokument für vorübergehenden 
Aufenthalt

Prüfung, welches EU-Land für den
Bewerber zuständig ist (richtet sich
nach Erst-Einreiseland in die EU)

Wenn Deutschland
zuständig*: persönliche
Anhörung zu Fluchtgründen 
und Lebensumständen

*  wenn nicht: Überstellung ins Erst-Einreiseland

** z.B . bei Reiseunfähigkeit

Entscheidung
des Bundesamts
für Migration
und Flüchtlinge

Aufforderung
zur Ausreise/
Abschiebung

Aufenthaltserlaubnis Gericht gibt statt

Asylbewerber kann
dagegen klagen

Gericht lehnt abAblehnung,
aber Duldung**

persönlicher Asylantrag
beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge

Quelle: BAMF (2015); dpa·22911
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während die bundesrepublik deutschland noch den 

rechtlichen rahmen der Flüchtlingsintegration auslo

tete,hatdiepraktischeIntegrationderAsylbewerber

in den städten und gemeinden, in denen sie aufge

nommen wurden, bereits mit dem tag ihrer ankunft 

begonnen. mit dem buchtitel „einbruch in die wirk

lichkeit” von navid kermani 161 lässt sich die situation 

der vergangenen monate in den kommunen vielleicht 

am treffendsten beschreiben. die kommunen sind die 

entscheidenden akteure, die bei der Integration der 

Flüchtlinge vor ort gefragt und gefordert sind. sie 

sind es, die die weiteren akteure vernetzen können 

und vernetzen müssen. die Herausforderungen, die 

auf die kommunen in diesem zusammenhang zuge

kommen sind, gehen weit über die klassischen auf

gaben der daseinsfürsorge und der selbstverwaltung 

hinaus.

In vielen kommunen ist der umgang mit Flüchtlin   

gen mittlerweile von der „sondersituation zum kom

munalen alltag” 162 geworden. während Integrations

politik auf bundesebene in der vergangenheit von  

einer gewissen trägheit gekennzeichnet war, setzte 

die  erkenntnis, dass die bundesrepublik sich zu einer 

 einwanderungsgesellschaft entwickelt hat, auf kom

munaler ebene wesentlich früher ein. 163 schließlich 

sind die mit zuwanderung verbundenen Herausfor

derungen und chancen am deutlichsten „vor ort” 

spürbar. „was oft als pragmatisches Improvisieren 

begann, wurde inzwischen an vielen orten zu inte

grationspolitischen gesamtkonzepten weiterentwi

ckelt” 164 −fassteineStudiezurkommunalenInte

grationspolitik der bundesregierung die entwicklung 

der kommunalen Integration in den letzten jahrzehn

ten zusammen. dies trifft in weiten teilen auch auf 

die ent wicklungen in den städten und gemeinden  

seit dem sommer 2015 zu. 

Innerhalb kürzester zeit mussten vielfältige und  

zum teil völlig neue aufgaben gleichzeitig bewältigt 

werden: während kommunale spitzenverbände mit 

vertretern von bund und ländern über konzepte  

der lastenteilung verhandeln, müssen die ausländer 

und sozialbehörden lokale Integrationsstrategien ent

wickeln, Integrationsangebote ausweiten, unterkünfte 

erschließen und gleichzeitig die heimische bevölke

rung aufklären und in den Integrationsprozess mitein

beziehen. dabei gibt es für gelungene kommunale 

FlüchtlingsarbeitundIntegrationvonAsylbewerbern

jedoch kein Patentrezept, wie das deutsche Institut 

für urbanistik konstatiert: „auf der lokalen ebene ent

scheidet sich, ob und in welchem maße die Integration 

gelingt […] In jedem Fall ist Integration keine selbst

verständlichkeit und auch kein resultat eines gerech

ten verteilungsschlüssels. sie ist vielmehr das ergeb

nis einer kommunalen Haltung und den daraus abge

leiteten anstrengungen.” 165 

AufderEbenederKommunensinddieEinflussmög

lichkeiten auf zentrale Fluchtursachen wie etwa krieg, 

politische verfolgung, klimafolgen, armut etc. oder 

auch auf europäische verteilungsschlüssel am gering

sten−dieAuswirkungensindhierjedochdirekterleb

bar. 

der institutionelle raHmen der 

flücHtlingsintegration vor ort

dabei ist die Flüchtlingspolitik in deutschland ein ge

meinsam geteiltes aufgabenfeld von bund, ländern 

und kommunen. rein formal sind die verantwortungs

bereiche dabei eigentlich klar: während der bund  

fürdieBearbeitungderAsylverfahrenzuständigist,

obliegt es den landesregierungen zusammen mit den 

städten und gemeinden, für unterkunft und versor

gungvonAsylbewerbernzusorgen.Betrachtetman

jedoch die zuständigkeiten der einzelnen ebenen in 

der praktischen umsetzung der Flüchtlingspolitik, 

 bekommt man zumindest teilweise den eindruck,  

als gleiche die föderale aufgabenteilung eher einem 

„Flickenteppich” 166. tatsächlich stellt Flüchtlings und 

Integrationspolitik in deutschland ein „komplexes zu

sammenspiel vieler unterschiedlicher akteure auf der 

ebene von bund, ländern und kommunen” 167 dar. 

das unterkapitel greift diesen umstand auf und dient 

dazu, dem leser einen überblick über den institutio

nellen und organisatorischen rahmen kommunaler 

Flüchtlingspolitik zu verschaffen. Hierzu werden die 

 jeweiligen zuständigkeiten im föderalen mehrebenen

systemgeklärt,derkommunaleGestaltungsspielraum

in der Flüchtlingspolitik erörtert und die kosten der 

Flüchtlingspolitik aufgeschlüsselt.

Herausforderungen der Integration 
in den kommunen
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föderale zuständigkeiten in der flüchtlingspolitik 

eu: den übergeordneten rahmen deutscher Flücht

lingspolitik bildet das im sommer 2015 vollständig in 

KraftgetreteneGemeinsameEuropäischeAsylsystem

(geas), das in Form von richtlinien und verordnun

gen die mindeststandards für die bearbeitung von 

Asylanträgen,fürSchutzansprüchevonAsylsuchen

densowiefürdieZuständigkeitvonAsylverfahren

zwischen den einzelnen eumitgliedsstaaten vorgibt. 

In den letzten jahrzehnten ist hierzu wie in allen mit

gliedstaaten auch in deutschland die nationale gesetz

gebung nach euvorgaben harmonisiert worden. 168 

Bund: laut artikel 74 des grundgesetzes fallen das 

„aufenthalts und niederlassungsrecht der ausländer” 

sowie die „angelegenheiten der Flüchtlinge und ver

triebenen” unter die konkurrierende gesetzgebung. 

daher wird der rechtliche rahmen der deutschen 

Flüchtlingspolitik auch weitgehend durch bundesge

setzevorgegeben.DabeibildetdasAsylgesetzzusam

menmitdemAsylbewerberleistungsgesetzdenKern

desvomBundfestgelegtenflüchtlingspolitischen

rechtsrahmens. 

DasAsylgesetz(§5)bestimmt,dassdasandas

 bundesinnenministerium angegliederte bundesamt  

für migration und Flüchtlinge (bamF) für die durch

führungdesAsylverfahrenszuständigist.Asylbewer

ber stellen ihren antrag dabei nicht zentral, sondern 

bei einer der 38 außenstellen des bundesamtes. 169 

AmAsylverfahrenwirkennebendemBundesamtauch

die ausländerbehörden der länder, das bundesver

waltungsamt sowie die sicherheitskräfte von bund 

und ländern mit. 170 

NebenderDurchführungdesAsylverfahrensstellt 

die regelung der lebensbedingungen von Flüchtlingen 

imRahmendesAsylbewerberleistungsgesetzesunter

der verantwortung des bundesministeriums für arbeit 

und soziales den zweiten zentralen kompetenzpunkt 

des bundes in der Flüchtlingspolitik dar. 171DasAsyl

bewerberleistungsgesetz regelt dabei die grundlei

stungen für „die deckung des bedarfs an ernährung, 

Unterkunft,Heizung,Kleidung,Gesundheitspflege 

und gebrauchs und verbrauchsgütern des Haushalts” 

(§ 3) während der ersten 15 monate des aufenthalts 

der Flüchtlinge in deutschland. 

genau in dieser aufgabenteilung auf bundesebene 

zwischendemInnenministerium(Asylverfahren) 

auf der einen und dem sozialministerium (regelung 

derAsylleistungen)aufderanderenSeite,siehtder

migrationsforscher Hannes schamann einen inhä

rentenKonfliktindergenerellenAusrichtungder

deutschen Flüchtlingspolitik. dieser resultiert aus dem 

spannungsverhältnis „zwischen einem wohlfahrtstaat

lichen ansatz auf der einen seite (versorgung und 

 arbeitsmarktorientierte Integration) und einem ord

nungsrechtlichen auf der anderen (migrationskontrol

le)”;172 einKonflikt,dersichvonderBundesebene

ausgehend auch auf der ebene der bundesländer  

und der städte und gemeinden fortsetzt.

länder: die versorgung und unterbringung von 

Flüchtlingen ist die Hauptaufgabe der bundesländer, 

die diese in zusammenarbeit mit den kommunen 

wahrnehmen.LautAsylgesetzsinddieBundesländer

dazuverpflichtet,„fürdieUnterbringungAsylbegeh

render die dazu erforderlichen aufnahmeeinrich

tungen zu schaffen und zu unterhalten sowie […] in 

den aufnahmeeinrichtungen die notwendige zahl von 

unterbringungsplätzen bereitzustellen” (§ 44 abs. 1). 

Hierzu werden ankommende Flüchtlinge zunächst 

 unter beachtung des königsteiner schlüssels (siehe 

kapitel „die Herausforderung von verteilung, versor

gung und unterbringung”) in den zentralen erstauf

nahmeeinrichtungen der länder untergebracht, denen 

bestimmte außenstellen des bamF zugeordnet sind. 

WährendihrAsylantragdortbearbeitetwird,werden

dieAsylbewerbernachsechsbiszwölfWochenaus

den erstaufnahmeeinrichtungen landesweit auf die 

kommunen verteilt. zwar sind diese rein rechtlich 

erstnachEndedesAsylverfahrensfüreinenFlücht

ling zuständig, allerdings delegieren die länderregie

rungen diese aufgabe aufgrund der langwierigen 

 verfahrensdauer in der regel bereits früher an die 

kommunen. 173

auch weite teile der ausführung des aufenthaltsge

setzes stehen unter der verantwortung der bundes

länder, die diese rechtlich in den landesaufnahme

gesetzen regeln. die landesregierungen haben auch 

die Fachaufsicht über die kommunalen ausländerbe

hörden, deren entscheidungsrahmen sie maßgeblich 

durch landesgesetze und erlasse festlegen. 174 Für  

denFall,dasseinAsylentscheidnegativausfällt,sind
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dieAusländerbehördenderLänderlautAsylgesetz 

(§ 40) für das vollziehen der abschiebung zuständig. 

darüber hinaus können die landesregierungen Indi

viduen oder gruppen in sogenannten Härtefällen laut 

aufenthaltsgesetz (§ 23) und in abstimmung mit dem 

bundesinnenministerium auch humanitäre aufent

haltstitel verleihen.

durch die explizite einbindung von Flüchtlingen als 

zielgruppe in die jeweiligen landesintegrationskon

zepte wird deutlich, dass zunehmend mehr landes

regierungendieIntegrationvonAsylbewerbernauch

als ländersache betrachten. 175 ImFreistaatBayern

hat die csugeführte landesregierung unlängst ein 

eigenes Integrationsgesetz beschlossen. 176 ohnehin 

obliegen viele wichtige bereiche der Integration von 

Flüchtlingen der politischen verantwortung der län

der, nicht zuletzt im bereich der schulischen und 

beruflichenBildung.

kommunen: die vorgaben hinsichtlich verteilung  

und versorgung der Flüchtlinge nach deren aufenthalt 

in den erstaufnahmeeinrichtungen unterscheiden sich 

in den einzelnen bundesländern. während in den 

 meisten ländern die kommunen unmittelbar für die 

organisation geeigneter unterkunftsmöglichkeiten 

verantwortlichsind,obliegtdieseAufgabeinBayern

den jeweiligen regierungsbezirken. 177 ebenso variiert 

die art und weise der kostenerstattung der kommu

nen. deutschlandweit gilt jedoch, dass die mittel bis 

langfristige versorgung und Integration von Flücht

lingenunddamitdieeigentlicheUmsetzungdesAsyl

bewerberleistungsgesetzes in städten und gemeinden 

stattfindet.

darüber hinaus sind die ausländerbehörden der 

 kommunen für das vollziehen des aufenthaltsrechts 

zuständig. sie sprechen auch sogenannte duldungen 

füreigentlichabgelehnteAsylbewerberausundbe

werten,inwiefernAsylbewerberihrerMitwirkungs

pflicht,beispielsweisebeiderPassbeschaffung,nach

kommen. 178 neben dem vollzug des ausländerrechts 

und der versorgung der Flüchtlinge stellt schließlich 

auch der themenbereich Integration eine weitere 

Hauptaufgabe der städte und gemeinden dar. Für 

den Integrationsforscher michael bommes sind sie  

die eigentlichen „moderatoren der Integration”, 179  

da sie die integrationspolitischen vorgaben von bund  

und ländern mit blick auf die lokale realität um

setzen. dies gilt insbesondere für die bereiche der 

wohnraumbeschaffung, der regionalen wirtschafts

förderung, der schul, aus und weiterbildung, der 

koordinierung des bürgerengagements und der 

 „interkulturelle öffnung” der verwaltung. 180

 

Handlungsspielräume und unterschiede in der 

 kommunalen flüchtlingspolitik

der Handlungsspielraum kommunaler Flüchtlingspolitik 

wird in der öffentlichen auseinandersetzung „regel

mäßig über, aber gleichzeitig auch unterschätzt” – 

wiedieSchaderStiftunghinsichtlichihrerAnalysevon

Integrationspotenzialen in kleinen städten und land

kreisen feststellt. 181 überschätzt wird er in dem sinne, 

dass die städte und gemeinden auf den rechtlichen 

RahmeninweitenTeilenkeinenEinflussnehmenkön

nen. das liegt zunächst daran, dass die kommunen 

staatsrechtlich gesehen keine eigene föderale ebene 

bilden und somit keine formelle gesetzgebungskompe

tenz haben. 182 so fungieren sie in der Flüchtlings und 

Integrationspolitik zunächst als unterste ebene der 

verwaltungsorganisation der jeweiligen bundesländer. 

die kommunen können daher auch nur den spielraum 

nutzen, der ihnen vom land gewährt wird: „das führt 

zu dem dilemma, dass Integration zwar vor ort in den 

StädtenundGemeindenstattfindet,dieBedingungen

der Integration aber nicht in gänze durch kommunen 

beeinflusstwerdenkönnen.”183

 

AndererseitsdarfmandenEinflussderKommunen

auch nicht unterschätzen. schließlich verfügen die 

städte und gemeinden auch über ein im grundgesetz 

verankertesundindenLandesgesetzenspezifiziertes

selbstverwaltungsrecht, dass den kommunen garan

tiert, „alle angelegenheiten der örtlichen gemeinschaft 

im rahmen der gesetze in eigener verantwortung zu 

regeln” (gg art. 28 abs.2). In ihrer studie von 2015 

stellt jutta aumüller fest, dass trotz des nur geringen 

ermessenspielraums, den die kommunen in der 

Flüchtlingspolitik haben, dieser von den städten und 

gemeinden weitgehend ausgenutzt wird. 184 die unter

schiede in der kommunalen umsetzung der Flücht

lingspolitik und der damit verbunden teilhabechancen 

für Flüchtlinge erstrecken sich dabei auf unterschied

liche unterkunftsmodelle (zentrale vs. dezentrale 

 lösungen), auf den zugang zu gesundheitsleistungen, 

aufdieArtundWeisederAuszahlungvonfinanzieller

oder sachlicher unterstützung oder auf die gewährung 

von Integrationsangeboten. 

die jeweiligen unterschiede können enorm sein:  

Sokommtesvor,dassinStuttgartAsylbewerbervor

ihrer anerkennung durch das bamF bereits zugang  

zu 200 stunden deutschunterricht erhalten, im land 

brandenburg sogar bis zu 600 stunden, in kommunen 

anderer bundesländer vergleichbare angebote aller

dings überhaupt nicht existieren. und während in den 

meisten gemeinden in deutschland Flüchtlinge nach 

wie vor für jede gesundheitsfürsorgliche leistung 
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 einen extra behandlungsschein des sozialamts be

nötigen, existieren in bremen und Hamburg bereits 

elektronische gesundheitskarten, die denen normal 

gesetzlich versicherter ähneln. 185

DiePflichtaufgabenderVersorgungergänzenviele

kommunen durch weitere freiwillige maßnahmen, 

 beispielsweise in Form von sprachkursen für (noch) 

nichtanerkannteAsylbewerber.DerZugangzuden

vom bund geführten Integrationskursen bleibt diesen 

nämlich bis zu einer möglichen anerkennung verwehrt 

(aufenthaltsgesetz § 44). viele städte und gemein

den entwickeln dabei auch eigene lokale Integrations

konzepte. 186 kommunen haben schließlich ein frühes 

Interesse daran, Flüchtlinge in die lokale gemein

schaft zu integrieren, insbesondere, wenn sie davon 

ausgehen, dass ein teil von ihnen ohnehin auch  

nacheinermöglichenAblehnungdesAsylantragsim

rahmen von duldungen in der kommune leben wird. 

letztlich bedeutet eine fehlende Integration auf kom

munaler ebene eine langfristige abhängigkeit der 

Flüchtlinge von sozialleistungen, die zum großteil von 

den städten und gemeinden selbst getragen werden 

müssen. 187

Inwiefern kommunen freiwillige aufgaben der Flücht

lingspolitik wahrnehmen, hängt zum einen von ihren 

finanziellenMöglichkeitenab:„DengrößtenHand

lungsfreiraum haben kommunen im bereich der frei

willigen aufgaben, die sich über maßnahmen im sinne 

der lokalen daseinsvorsorge bis hin zur unterhaltung 

kultureller und sozialer einrichtungen erstrecken. 

 diese leistungen sind allerdings wiederum stark von 

der kommunalen Finanzsituation abhängig.” 188 zum 

anderen ist die wahrnehmung solcher aufgaben aber 

auch ausdruck des politischen willens, der sich vor 

dem Hintergrund des von der bundesebene übertra

genen spannungsverhältnisses von migrationssteue

rung und wohlfahrtspolitik ergibt. dieses spannungs

verhältnisfindetsichauchaufLänderebeneinder

parallelen ressortzuständigkeit von Innen und sozial

ministerium wieder und setzt sich auf kommunaler 

ebene im rahmen der aufgabenteilung von auslän

der und sozialbehörden fort. Hannes schamann sieht 

die variierende umsetzungspraxis der kommunalen 

FlüchtlingspolitikdemnachalslokalspezifischeInter

pretation dieses verhältnisses an: „eine Interpretation 

desAsylbLGalsSozialhilfegesetzdurchLandund

kommune fördert eine wohlfahrtstaatlichliberale aus

legung, ein verständnis der regelung als migrations

politisches steuerungselement legitimiert eine ord

nungspolitischrestriktive umsetzung.” 189

 

kosten und finanzierung der kommunalen 

 flüchtlingspolitik

die verantwortung der kostenübernahme in der 

Flüchtlingspolitik ist grundsätzlich zunächst an die 

Aufgabenteilunggebunden:DerBundfinanziertdie

DurchführungderAsylverfahren,währenddieLänder

und kommunen für die kosten der unterbringung  

und versorgung der Flüchtlinge zuständig sind. 

während der ersten 15 monate ihres aufenthalts er

haltenAsylbewerberVersorgungsleistungenentspre

chenddemAsylbewerberleistungsgesetz.Dieersten

wochen verbringen die Flüchtlinge in deutschland in 

der regel in den erstaufnahmeeinrichtungen. dort 

 erhalten sie die leistungen direkt von den ländern. 

SeitdemInkrafttretendesAsylpaketIimOktober

2015 gilt dabei eigentlich der vorrang von sachlei

stungen vor geldauszahlungen, was allerdings in den 

meisten ländern aufgrund des zusätzlichen verwal

tungsaufwands noch nicht umgesetzt worden ist. In 

denmeistenLandesunterkünftenerhaltenAsylbewer

ber demnach weiterhin zusätzlich zur kleidung und 

nahrung einen geldbetrag in Höhe von 140 euro zur 

Finanzierung persönlicher bedürfnisse. 190

NachdemdieAsylbewerberlandesweitaufdieStädte

und gemeinden verteilt worden sind, sind die kom

munalen sozialbehörden für ihre versorgung zustän

dig.GrundsätzlichstehenAsylbewerbernnebeneiner

unterkunft auch sach und geldleistungen zu, die 

sich zusammen genommen an der Höhe der leistun

gen aus dem sgb II orientieren, nach angaben des 

Paritätischen wohlfahrtsverbands aber durchschnitt

lich ca. zehn Prozent unter den regulären HartzIv

sätzen liegen. 191 nach insgesamt 15 monaten legalen 

AufenthaltsinDeutschlanderhaltenanerkannteAsyl

bewerber schließlich die vollen leistungen entspre

chend sgb II und haben von diesem zeitpunkt an 

auch anspruch auf andere sozialleistungen, wie bei

spielsweise kindergeld oder den zugang zur gesetz

lichen krankenversicherung. 

nach dem auszug aus den erstunterkünften über

nehmen die kommunen somit während der ersten  

15 monate die vollen kosten für unterbringung, 

 gesundheit und versorgung der Flüchtlinge. Für  

denFall,dassdieAsylbewerberanschließendnicht

selbst für ihren lebensunterhalt aufkommen können, 

übernimmt der bund, so wie in der sozialen grund

sicherung üblich, die leistungen für den lebens

unterhalt, während die kommunen weiterhin für  

ihre unterbringung zuständig sind. 
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Ihre im rahmen der kommunalen Flüchtlingsversor

gung anfallenden kosten werden den städten und 

gemeinden dabei von den bundesländern anteilig 

 zurückerstattet. dabei existieren jedoch große unter

schiede in der art und weise sowie der Höhe der 

Kostenerstattung:WährendinBayernundMecklen

burgvorpommern „spitz” abgerechnet wird und das 

land alle nachgewiesenen kosten übernimmt, zahlen 

andere bundesländer monatliche oder jährliche Pau

schalen. 192 diese können dabei pro Person im jahr 

zwischen 3.960 euro in nordrheinwestfalen und 

12.466 euro in badenwürttemberg liegen. die stadt

staaten berlin, bremen und Hamburg übernehmen  

die kosten direkt. einige bundesländer erstatten ihren 

kommunen auch zusätzlich die gesundheitskosten, 

wenn diese einen bestimmten betrag überschreiten 

oder gewähren den städten und gemeinden Investi

tionspauschalen zur einrichtung von unterkunftsmög

lichkeiten. 193 je nach region werden die städte und 

gemeinden somit unterschiedlich stark belastet, in 

nordrheinwestfalen müssen die kommunen bis zu  

50 Prozent aller anfallenden kosten für die versor

gung selbst übernehmen. 194 Hinzu kommen die kosten 

für die sogenannten „freiwilligen leistungen”, bei

spielsweise in Form von Integrationsmaßnahmen wie 

Sprachkursen,häufiginZusammenarbeitmitehren

amtlichen trägern. die bundesregierung beteiligt sich 

in Form von Finanzhilfen an der generellen kostener

stattung. seit 2016 erhalten die länder pauschal 670 

euro pro monat und Flüchtling aus dem bundeshaus

halt. 195 ZusätzlichfinanziertderBunddieTeilnahme

vonanerkanntenAsylbewerbernanIntegrations

kursen,wobeisichdieAsylbewerberseitInkrafttreten

desAsylpaketsIIauchselbstmit10EuroproMonat

an den kosten beteiligen müssen. 

wenngleich die „wucht der Flüchtlingswellen” 2015 

die kommunen relativ unvorbereitet traf, so kann 

man nicht sagen, dass sie mit der thematik der kom

munalen Integration vor ort neu konfrontiert gewe

sen wären. Im rahmen der in kapitel 2 dieser studie 

beschriebenen integrationspolitischen weichenstel

lungen in der vergangenen dekade zeigt es sich, dass 

die kommunen dieses Feld bereits längst als wich

tigen aufgabenschwerpunkt für sich entdeckt haben. 

bereits 2007 haben die kommunalen spitzenverbände 

dasFeldderkommunalenIntegrationspolitikzusys

tematisieren versucht und für ihre mitglieder in zehn 

Handlungsbereichen gebündelt: (1) Integration als 

kommunaleQuerschnittsaufgabe;(2)Unterstützung

lokalerNetzwerke;(3)interkulturelleÖffnungder

Verwaltung;(4)Partizipationundbürgerschaftliches

Engagement;(5)SpracheundBildung;(6)berufliche

Integration;(7)sozialräumlicheIntegration;(8)För

derunglokalerethnischerÖkonomie;(9)Engagement

für vielfalt und toleranz sowie (10) Information und 

evaluation. 196 auf der grundlage dieser zehn Hand

lungsbereiche wurde 2012 eine studie im auftrag des 

bundesministeriums für verkehr, bau und stadtent

wicklung und der beauftragten der bundesregierung 

für migration, Flüchtlinge und Integration erstellt, die 

mit Hilfe einer schriftlichen befragung und experten

interviews erkenntnisse zum integrationspolitischen 

Handlungsbedarf der kommunen zusammengetragen 

hat. 197 In dieser studie wurde festgehalten, dass die 

deutschen kommunen Integrationspolitik als zentrales 

themenfeld ansehen. 71,5 Prozent der befragten 

kommunen maßen der Integration einen sehr hohen 

oder hohen stellenwert zu. die wichtigkeit steht da

bei in einem zusammenhang mit dem migrantenanteil 

an der einwohnerzahl: 98,5 Prozent der großstädte 

maßen der Integrationspolitik eine sehr hohe oder 

hohe bedeutung zu, dem stehen 63 Prozent der land

kreise und 48,8 Prozent der kleinstädte gegenüber. 198 

viele kommunen haben sich seinerzeit bereits davon 

gelöst, Integration als Problem zu betrachten, son

dern fokussieren primär die Potenziale von zuwande

rung – v. a. unter der Prämisse von Fachkräftemangel 

unddemografischemWandel.Bestätigtwurdediesin

der erhebung dadurch, dass, gefragt nach den grün

den für die zunahme der bedeutung von Integrati

onspolitik,dieKommunenübermäßighäufigdemo

grafischeEntwicklung(77,9ProzentZustimmung)

und Potenziale von zugewanderten (76,7 Prozent) 

nennen, während demgegenüber Probleme wie ko

sten für mangelnde Integration (49,1 Prozent) und 

sozialräumliche Problemlagen (49,1 Prozent) weniger 

„zustimmung” erreichen. 199 Festgestellt wurde auch, 

dass eine hohe bedeutung von Integrationspolitik 

häufigdortanzutreffenist,woesaktiveInteressen

vertretung durch migrantinnen und migranten gibt. 

die studie förderte auch unterschiede zwischen    

groß und kleinstädten im kommunalen Flüchtlings

management zu tage: während kleinstädte bisher 

wenigstrategischagierten,findensichbeidenGroß

städten zu 76,7 Prozent die Parameter „sehr hohe 

oder hohe bedeutung der Flüchtlingspolitik” bzw.  

„Integration als Querschnittsaufgabe in der kommu

nalverwaltung” verankert und eine „eigene kommu

nale gesamtstrategie zur Integration von menschen 

mit migrationshintergrund” erfüllt. 200 die arbeit des 

bundes und der länder wurde seinerzeit von fast drei 

vierteln aller kommunen als „hilfreich” oder „sehr 

hilfreich” beschrieben. Hierbei zeigte sich allerdings 

erneut eine korrelation zur größe der kommune. vor 

allem mittelgroße und kleine gemeinden bedurften 

 einer stärkeren unterstützung zur entwicklung einer 
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strategischen Integrationspolitik. 201 dabei sei (s.o.) es 

besonderswichtig,diespezifischenVoraussetzungen

in diesen gemeinden in die jeweilige Integrationsstra

tegie zu implementieren. die studie zeigt auf, dass 

eine vernetzung der kommunen und ein erfahrungs

austausch zur verbreitung von guter Praxis ganz 

 zentral sind. 

die kommunen sahen in dieser studie vor allem 

 bedarf an unterstützung im bereich der rahmenbe

dingungen. dazu zählten „verbesserung der daten

lage zur bevölkerung mit migrationshintergrund, 

 bessere abstimmung von Programmen, durchführung 

von evaluationen und kommunikation von evaluations

ergebnissen, Fortsetzung und ausweitung bewährter 

Programme(SozialeStadt),stärkerefinanzielleUn

terstützung der kommunalen Integrationspolitik durch 

die länder (etwa indem kommunale Integrations

maßnahmenalskommunalePflichtaufgabefinanziell

abgesichert werden)”. 202 die studie schloss mit dem 

Fazit, dass Integration als „kooperative Querschnitts

aufgabe” 203 von bund, ländern und kommunen stra

tegisch zu denken sei.

die ergebnisse unterstreichen nachdrücklich, dass  

die kommunen die Integration von migranten bereits 

lange als wesentliches Handlungsfeld erkannt haben 

und dass sie dabei sind, durchdachte konzepte für 

diesen bereich zu erarbeiten. Im Folgenden sollen die 

ergebnisse der studie von 2007 durch verschiedene 

befragungen aus dem zeitraum des anschwellens  

der Flüchtlingsströme gespiegelt werden.

einscHätzungen und Positionen der 

verantwortlicHen in den kommunen

Im zeitraum Herbst 2015 bis Frühjahr 2016, gab es 

verschiedene umfragen und erhebungen hinsichtlich 

der einschätzungen und Positionen der kommunalen 

verantwortlichen und mandatsträger. Im dezember 

2015 veröffentlichte der deutschen städtetag das 

 ergebnis einer unter bürgermeistern durchgeführten 

umfrage nach den zentralen Herausforderungen  

der kommunen in punkto Flüchtlingsarbeit. das mei

nungsbild ergab, dass die vertreter der städte und 

gemeinden die gesellschaftliche Integration, die wah

rung der sozialen akzeptanz in der bevölkerung sowie 

die schaffung von bezahlbarem wohnraum für alle 

unteren einkommensschichten als die größten auf

gaben der lokalen Flüchtlingsarbeit betrachten. 204 der 

Gemeindefinanzbericht2015desStädtetagesfasst

die zentralen kommunalen Herausforderungen unter 

zwei Punkten zusammen: „am drängendsten sind  

die Fragen im zusammenhang mit unterkunft und 

Quelle: DESI 2016; Gesemann/Roth: Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik, S. 19.
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betreuung der Flüchtlinge, langfristig am wichtigsten 

sind die Fragen der Integration.” 205 laut einer ard

umfrage vom Februar 2016 gaben 50 Prozent der 

größten deutschen städte und gemeinden an, dass 

die aktuelle situation sie zwar nicht überfordere, die 

grenzen ihrer belastbarkeit jedoch erreicht seien. 206 

In einer studie des deutschen Instituts für demokra

tische entwicklung und soziale Integration (desI) 

wurden die kommunen nach der wichtigkeit verschie

dener Herausforderungen im zuge der Flüchtlings

krise befragt. die kommunen nennen hier als die fünf 

wichtigsten zentralen aufgaben bei der aufnahme und 

Integration von Flüchtlingen die dezentrale unter

bringung in wohneinheiten, das angebot von sprach

kursen, die Förderung und koordination ehrenamt

lichen engagements, die Information und einbindung 

der bevölkerung sowie die bereitstellung von betreu

ungs und bildungseinrichtungen, wohingegen die un

terbringung in gemeinschaftsunterkünften und die 

grundversorgung nur noch als nachrangig angesehen 

wird(s.GrafikSeite49).207 

jeweils mehr als 90 Prozent der kommunen sehen  

die höchsten unterstützungsbedarfe in den Handlungs

feldern einer verbesserten koordination der Flücht

lingspolitik durch bund, länder und kommunen, einer 

verbesserten erstattung der kosten durch die länder 

sowie im ausbau von sprach und Integrationskursen. 

Für knapp drei viertel sind die Felder ausbau von 

 bildungs, betreuungs und erziehungseinrichtungen, 

die ausweitung des sozialen wohnungsbaus sowie die 

stärkung von koordination und begleitung des ehren

amts sehr wichtig oder wichtig. an 15. und somit 

letzter stelle wird die notwendigkeit genannt, frem

denfeindliche Proteste einzuhegen – was zeigt, dass 

in der großen mehrzahl der kommunen fremdenfeind

licheProtestekeinesignifikanteRelevanzbesitzen.208

nahezu drei viertel der befragten kommunen messen 

der Integration von menschen mit migrationshinter

grund eine sehr hohe (48,3 Prozent) oder hohe (24,2 

Prozent) bedeutung zu. zwar konstatieren die auto

ren, dass der stellenwert abhängig von der größe  

der kommune (je größer die kommune, je höher der 

stellenwert) steigt, dennoch ist die bedeutung von 

Integration auch in den mittel und kleinstädten sowie 

landkreisen, verglichen mit einer umfrage des Insti

tuts aus dem jahr 2011, ebenfalls deutlich angestie

gen. 209  

bei denjenigen kommunen, die der Integrationsarbeit 

einen sehr hohen oder hohen stellenwert einräumen, 

liegt das Hauptmotiv ihrer arbeit vor allem in der 

PräventionvonKonflikten(81,5Prozent),gefolgtvon

den kosten mangelnder Integration, der Herausforde

rungenderdemografischenEntwicklung,derVerbes

serung kommunaler zukunftsperspektiven und der 

hohen zuwanderung. eine dritte kategorie bilden so

zialräumliche Problemlagen (49,2 Prozent), unausge

schöpfte Potenziale von zugewanderten (47,7 Pro

zent) und der mangel an Fachkräften (46,4 Prozent). 

die verbesserung kommunaler zukunftsperspektiven, 

die knapp zwei drittel der befragten – insbesondere 

angesichtsdesdemografischenWandels–als(sehr)

wichtigen grund für eine (sehr) hohe bedeutung von 

Integrationsarbeit in ihrer kommune nennen, wird 

Quelle: DESI 2016; Gesemann/Roth: Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik, S. 24.
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anfang 2016 von der sorge vor den möglichen Folgen 

einer mangelnden Integration von migrantinnen und 

Migranten(Konflikte,Kosten)überlagert.210

als die wichtigsten elemente einer strategisch aus

gerichteten Integrationspolitik nennen mehr als  

80 Prozent aller befragten kommunen die vernetzung 

zentraler akteure, die Förderung des freiwilligen 

 engagements in der kommunalen Integrationspolitik 

 sowie die einbindung der bevölkerung in eine lokale 

Integrations und vielfaltspolitik. die klassischen 

steuerungselemente Integration als Querschnitts

aufgabe, kommunales Integrationskonzept, leitbild 

zur Integration von Flüchtlingen und kommunales 

 Integrationsmonitoring werden als weniger wichtig 

betrachtet(s.GrafikSeite52).211

die zeitschrift „kommunal” des deutschen städte 

und gemeindebundes hat in einer umfrage unter 

1.000 bürgermeistern in städten mit mindestens 

10.000 einwohnern und maximal 80.000 einwohnern 

im zeitraum vom 30. mai bis zum 3. juni 2016 

 herausgefunden, dass nahezu jeder zweite bürger

meister bereits einmal beschimpfungen und beleidi

gungen im zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik 

hat erdulden müssen. 212 die befragten bürgermeister 

erzählten in der umfrage ihre erlebnisse, die von to

ten ratten vor der Haustür bis hin zu schmierereien 

an den rathauswänden reichen. 22 Prozent berichten 

von Hassmails und 20 Prozent von einschüchterungs

versuchen−beidesdieoffenbargängigstenFormen

des stalkings von kommunalen amtsträgern. glück

licherweise ist es bisher nur sehr selten zu gewalttä

tigen übergriffen auf kommunale amtsträger gekom

men: lediglich 0,5 Prozent der befragten bürgermeis

ter berichten, dass sie selbst angriffe erleben muss

ten;auchdieZahlenfürKollegeninderVerwaltung

(0,5 Prozent) und in den stadt bzw. gemeinderäten 

(2 Prozent) sind niedrig.

Quelle: DESI 2016; Gesemann/Roth: Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik, S. 25.
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dabei ist die zahl der übergriffe in den neuen 

 bundesländern im schnitt größer als in den west

deutschen ländern. geben bundesweit 48 Prozent  

der bürgermeister an, entweder bereits einmal  

selbst  beschimpft worden zu sein (33 Prozent),  

dies von kollegen aus der verwaltung (25 Prozent) 

oder von mitgliedern des stadt bzw. gemeinderats 

(14 Prozent) gehört zu haben, so sind es in den 

 neuen  bundesländern 75 Prozent. diese zahlen 

 deuten auf eine spürbare verrohung des politischen 

klimas in den  ostdeutschen kommunen hin. 

auf die Frage hin, ob ihre kommunen langfristig mit 

der Flüchtlingspolitik überfordert seien, antworteten 

14 Prozent mit „ja, wir stoßen jetzt schon an unsere 

Grenzen”;53Prozentgabenan,dass,wenndie

Flüchtlingszahlen auf dem niveau von 2015 blieben, 

man an die grenzen stoßen würde. Immerhin ant

worteten 30 Prozent mit „nein, wir schaffen das.”  

so besorgniserregend diese zahlen auch sein mögen, 

so ist jedoch ermutigend zu konstatieren, dass die 

deutschen bürgermeister davon ausgehen, dass bei 

einemsignifikantenAbschwellenderFlüchtlingszahlen

die Herausforderungen zu bewältigen seien.

doch immerhin 52 Prozent der deutschen bürger

meister sind der auffassung, dass sich der bund in 

der Flüchtlingsfrage aus der verantwortung zieht.  

38 Prozent der befragten wiederum kritisieren, die 

länder nähmen ihre verantwortung nicht wahr. 15 

Prozent behaupten, dass die zusammenarbeit mit 

dem jeweiligen landkreis zu wünschen übrig lasse. 

unabhängig davon, wie man „objektiv” die rolle von 

bund, ländern und landkreisen im management der 

Flüchtlingskrise beurteilt, so spricht aus diesen zahlen 

ein großer Frust über die zustände „vor ort” ebenso 

wie ein mangelndes vertrauen der unterschiedlichen 

politischen ebenen untereinander, das in ein „blame 

game” in richtung der jeweils höheren ebene mündet. 

Interessanterweise scheint nämlich die kritik umso 

deutlicher formuliert zu werden, je höher die ebene 

angesiedelt ist. 

der weg vom grenzüBergang Bis in  

die kommune

DieGrafikaufSeite51gibteinenÜberblickdarüber,

 welchen weg der Flüchtling behördenrechtlich und 

verfahrenstechnisch vom grenzübergang bis in die 

kommune nimmt.

 

die Herausforderungen der 

 integration: unterBringung,  

sPracHe/Bildung und arBeitsmarkt

eine wesentliche Herausforderung stellt die Finanzie

rungderkommunalenKostenfürVerpflegungund

 unterkunft dar. da nicht zu erwarten ist, dass alle 

AsylbewerberunmittelbareinenArbeitsplatzfinden,

werden sich die kosten für sozialleistungen mittelfri

stig auch durch einen anstieg der unterkunftskosten 

im sgb II erhöhen, die bisher alleine von den kom

munen getragen werden. Hinzu kommt, dass die kom

munalenJobcenterfinanziellerstdazubefähigtwer

den müssen, die große zahl der neuankömmlinge in 

den arbeitsmarkt zu integrieren. 213 darüber hinaus 

 allen zusätzlich weitere kosten für die medizinische 

VersorgungderAsylbewerberan.214 Insgesamt werden 

die kommunen auch das angebot an Integrations

maßnahmen wie bildungs und sprachangebote so

wohl für jugendliche wie auch für erwachsene erheb

lichausweitenmüssen–auchhierkommenfinanzielle

Quelle: DESI 2016; Gesemann/Roth: Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik, S. 30.
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 jugendzentrum schließen muss, weil die kosten für 

die unterbringung von Flüchtlingen die kommunen 

überfordert, dann geraten wir in eine nicht zu gewin

nende abwärtsdiskussion – zu lasten von akzeptanz, 

auf kosten der Flüchtlinge”, so junk. 216

 

DochdiefinanziellenAspektestellennureinenTeil

der Herausforderungen dar, vor denen die kommunen 

stehen. auch die strukturen und verfahrensroutinen 

von behörden und verwaltung auf kommunaler ebene 

belastungen auf die städte und gemeinden zu. 215 das 

erhöhtdenDruckinsbesondereaufdiefinanzschwa

chen kommunen, die ohnehin schwierigkeiten haben, 

öffentliche leistungen für die bevölkerung zu erbrin

gen und gefährdet so die akzeptanz der Flüchtlings

integration vor ort. oliver junk, oberbürgermeister 

der stadt goslar, warnt deshalb davor, dass kommu

nen in eine Position gebracht werden, in denen sie 

entscheiden und begründen müssen, wo das geld 

momentan dringender benötigt wird: „[w]enn das 

weg der flüchtlinge vom grenzübergang bis hin zur kommune

ort flüchtling zuständige  
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stoßen angesichts der aktuellen situation vielerorts 

an ihre grenzen. 217 der Hauptgeschäftsführer des 

deutschen städte und gemeindebunds, gerd lands

berg, klagt dabei insbesondere über Personalknapp

heit in den kommunalverwaltungen, während im zuge 

der bewältigung des Flüchtlingszuzugs immer neue 

aufgabenbereiche hinzukommen. 218 eines dieser neu

en aufgabenfelder ist dabei die vernetzung der be

hördlichen arbeit mit den verschiedenen nichtstaatli

chen akteuren, die seit sommer 2015 wichtige aufga

ben bei der organisation der praktischen versorgung 

und insbesondere der Integration von Flüchtlingen 

übernommen haben. 219 schließlich sind es nicht nur 

die städte und gemeinden, die für die Integration auf 

kommunaler ebene zuständig sind, sondern auch eine 

vielzahl ehrenamtlicher Initiativen und nichtstaatlicher 

akteure – ngos, Handelskammern oder gewerkschaf

ten leisten hier einen wertvollen beitrag „vor ort”.

die Herausforderung der 

 unterBringung

wie bereits in anderem kontext erläutert, ist die 

deutscheAsylundFlüchtlingspolitikstarkvonden

 föderalen strukturen der bundesrepublik geprägt. der 

BundistdabeifürdieDurchführungderAsylverfahren

zuständig, die verantwortung für unterbringung, ver

pflegungundIntegrationliegtbeidenLändernund

den kommunen. während die eu sich momentan 

 bemüht, zumindest einen teil der in europa ankom

menden Flüchtlingen nach einer festen Quote auf die 

mitgliedsstaaten zu verteilen, verläuft die aufteilung 

vonasylsuchendenMenschenzwischendendeutschen

bundesländern bereits nach einem solchen Quoten

verfahrengemäß§45desdeutschenAsylgesetzes.

Anhanddessogenannten„KönigsteinerSchlüssels”−

einem generellen berechnungsschlüssel für die anteile 

vongemeinsamenFinanzierungenderBundesländer−

werdendieAsylbewerberinnerhalbderBundesrepu

blik verteilt. der königsteiner schlüssel berechnet sich 

zu zwei dritteln aus dem jeweiligen steueraufkommen 

eines landes und zu einem drittel aus der bevölke

rungszahl und wird jedes jahr neu festgelegt. 220

 

DasStandardverfahrenfürAsylbewerberinDeutsch

land sieht dabei vor, dass Flüchtlinge nach ihrem 

GrenzübertrittundeinererstenMeldungalsAsylsu

chende bei einer zuständigen deutschen behörde in 

der nächstmöglichen erstaufnahmeeinrichtung unter

gebracht werden. ausgenommen von diesem verfah

ren sind bestimmte Personengruppen, die nicht über 

dasITSystemEASY(ErstverteilungderAsylbegeh

ren) umverteilt werden, dazu gehören u. a. unbeglei

teteMinderjährige,KontingentflüchtlingeoderAnge

hörige, die im rahmen des Familiennachzugs nach 

deutschland kommen. mithilfe von easY wird ermit

telt, welches bundesland und welche erstaufnahme

einrichtung für sie zuständig sind. 221 zusätzlich zu den 

länderquoten spielen bei der zuweisung zu den erst

aufnahmeeinrichtungen auch Faktoren wie aktuelle 

Kapazitätsauslastungen,dieHerkunftderAsylbewer

ber – da nicht alle erstaufnahmeeinrichtungen auch 

für jedes ursprungsland zuständig sind – oder der 

wohnort von engen Familienangehörigen, die bereits 

in deutschland leben, eine rolle. 222

 

InnerhalbvoneinerWochemüssensichdieAsyl

bewerber dann in derjenigen aufnahmeeinrichtung 

melden, der sie durch easY zugeteilt wurden. In der 

für diese einrichtung zuständigen außenstelle des 

BAMFwerdenschließlichdieeigentlichenAsylanträge

gestellt und bearbeitet. die verteilung von Flüchtlin

gen in der bundesrepublik nach dem easYverfahren 

stößt jedoch nicht erst seit dem anstieg der Flücht

lingszahlen auf kritik. so bemängeln kritiker schon 

länger, dass das verfahren aufgrund sehr unterschied

licher unterbringungs und betreuungsleis tungen in 

den einzelnen bundesländern 223 und kommunen einer 

art „lotterie” 224 gleichkäme. 

durch den starken anstieg der Flüchtlingszahlen  

2015kamdasdeutscheVerteilungssystemvonAsyl

bewerbernhäufigzumErliegen.DieAufnahmeeines

FlüchtlingsindasEASYSystemdauertdurchschnitt

lich 20 minuten, was zu erheblichen wartezeiten in 

den ohnehin zahlenmäßig überforderten registrie

rungsstellen führen kann. 225 allein in münchen kamen 

im september 2015 teilweise bis zu 10.000 und mehr 

migranten pro tag an. 226 aus diesem grund versu

chen bis heute viele Flüchtlinge diesem Prozess zu 

entgehen und zunächst unregistriert innerhalb von 

deutschland weiterzureisen. zum teil geschah dies 

auch, wie im Falle münchens, mit erlaubnis der be

hörden, falls keine ausreichenden unterbringungs

kapazitäten vor ort mehr vorhanden waren. so kam  

es2015häufigvor,dass„nichtComputerprogramme,

sondern freie bus und bahnkapazitäten darüber  

[entschieden], wo die Flüchtlinge die nächsten vier 

bis sechs wochen [unterkamen].” 227 zudem kommt  

es nach einschätzung des bamF innerhalb des easY

Systemszuhäufigen„FehlundDoppelerfassungen

wegen fehlender erkennungsdienstlicher behand 

lung” 228.DaherkönnendieDatendesEASYSystems

auch  keine genaue auskunft über die zahl der insge

samt nach deutschland eingereisten Flüchtlinge liefern. 

die verteilung von Flüchtlingen innerhalb von deutsch

land stand zwischenzeitlich und steht auch immer 
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WiedieAsylbewerberdannineinemnächstenSchritt

auf die verschiedenen kreise und in die kommunen 

verteilt werden, bleibt den ländern selbst überlas

sen. 234 die länder gehen dabei ganz unterschiedliche 

wege. badenwürttemberg legt ausschließlich das 

kriterium der jeweiligen bevölkerungszahl zu grunde, 

Hessen berücksichtigt die Faktoren ausländeranteil 

und einwohnerzahl und in nordrheinwestfalen erfolgt 

die landesinterne verteilung anhand eines schlüssels 

gemäß § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes des 

 landes, der zu 90 Prozent auf der einwohnerzahl und 

zu 10 Prozent auf der Fläche einer kommune beruht. 

sonderregelungen gelten für städte, die erstaufnah

mezentren beherbergen. die Familienzusammen

gehörigkeit spielt gleichfalls eine rolle.

noch in der kritik. so schlug badenwürttembergs 

 ministerpräsident kretschmann vor, den verteilungs

schlüssel zu ändern und zukünftig verstärkt Flücht

linge in den neuen bundesländern unterzubringen, da 

dort wesentlich mehr wohnraum vorhanden sei. 229  

zudem gab es meldungen, wonach die bundesländer 

ihreAufnahmeverpflichtungengemäß„Königsteiner

schlüssel” nicht erfüllen: nach ardangaben hat 

 baden württemberg bis zum Herbst 2015 nur rund 

24.500voneigentlich32.000Asylbewerbern,diees

eigentlich hätte aufnehmen sollen, untergebracht, 

währendBayernhingegen–trotzeinerSollQuotevon

37.784 – mehr als 52.000 aufgenommen hat. 230 Für 

aufruhr sorgte der goslarer oberbürgermeister oliver 

junk (cdu), der bereits 2014 vorschlug, in  seiner 

stadt freiwillig mehr Flüchtlinge aufzunehmen als er 

nach den üblichen verteilungsmechanismen des landes 

niedersachsen eigentlich müsste. da goslar seit jahren 

sinkende einwohnerzahlen vermeldet, existierten hier 

laut junk verhältnismäßig mehr unterbringungsmög

lichkeiten als in den umliegenden großstädten. 231

 

InzwischenliegendieoffiziellenZahlenfürdieQuoten

verteilung nach dem königsteiner schlüssel für das 

jahr 2015 insgesamt vor. demzufolge führen nord

rheinWestfalenmit21,24Prozent,Bayernmit15,33

Prozent und badenwürttemberg mit 12,97 Prozent die 

liste der bundesländer mit den meisten aufnahmen 

an;amEndederListerangierenMecklenburgVorpom

mern mit 2,04 Prozent, das saarland mit 1,22 Prozent 

und bremen mit 0,94 Prozent (s. karte s. 56). 232 

 

VergleichtmanindertabellarischenAuflistungdes

bamF die relation zwischen dem prozentualen wert 

derAsylerstanträgeundderQuote,dielautKönig

steiner schlüssel angelegt werden müsste, so stellt 

man fest, dass Ist und sollwert in der regel nicht 

weit auseinanderliegen. Im grunde stechen nur zwei 

befunde aus dieser aufstellung hervor: erstens liegt 

nordrheinwestfalen als das größte deutsche bundes

land mit seinem Istwert sechs Prozent unter dem 

sollwert (15,1 Prozent, was 66.758 anträgen ent

spricht im verhältnis zu 21,2 Prozent. zweitens hat 

mecklenburgvorpommern – wenn auch auf ver

gleichsweise deutlich niedrigerem niveau – mehr  

alsdoppeltsovieleAsylerstanträgebearbeitetalses

müsste (4,3 Prozent, was 18.851 anträgen entspricht 

im verhältnis zu 2,0 Prozent). 233 ansonsten scheint 

man sachlich betrachtet feststellen zu können, dass 

die Herausforderung, die Flüchtlinge fair auf die bun

desländer zu verteilen, beeindruckend gut gemeistert 

wurde, gerade, wenn man sich die zum teil alarmie

rende berichterstattung im Herbst 2015 zu diesem 

thema vor augen führt.

verteilung der asylbewerber auf die Bundesländer 
im Jahr 2015 

Bundesländer asylanträge Quote nach  
könig-
steiner 
chlüssel

absoluter  
wert

prozent. 
wert

Baden- 
Württemberg

57.578 13,03% 12,98 %

Bayern 67 .639 15,31 % 15,33 %

Berlin 33 .281 7,53 % 5,05 %

Brandenburg 18 .661 4,22 % 3,08 %

Bremen 4 .689 1,06 % 0,94 %

Harnburg 12 .437 2,81 % 2,53 %

Hessen 27 .239 6,16 % 7,32 %

Mecklenburg- 
Vorpommern

18.851 4,27 % 2,04 %

Niedersachsen 34 .248 7,75 % 9,36 %

Nordrhein- 
Westfalen

66.758 15,11 % 21,24 %

Rheinland-Pfalz 17.625 3,99 % 4,84 %

Saarland 10 .089 2,28 % 1,22%

Sachsen 27 .180 6,15 % 5,10 %

Sachsen-Anhalt 16 .410 3,71 % 2,86 %

Schleswig- 
Holstein

15.572 3,52% 3,39 %

Thüringen 13.455 3,05 % 2,75 %

Unbekannt 187 0,04 %

Insgesamt 441.899 100,0 % 100,0 %

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Das 
 Bundesamt in Zahlen 2015. Asyl, in : http://www.bamf.de/

SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundes-
amt-in-zahlen-2015-asyl.pdf?__blob=publicationFile, S. 16.
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stützung der Flüchtlinge durch ehrenamtliche ent

lastet die kommunalen verantwortlichen. dabei ist 

das spektrum dessen, wie man sich engagieren kann, 

sehr groß: es reicht von der schlichten orientierungs

hilfe am neuen ort über die begleitung zum einkauf 

und zu arztbesuchen bis hin zu gemeinschaftlich 

 organisierter Freizeitgestaltung. dabei wirkten sich 

insbesondere die transparenz dessen, was getan wer

den muss und was getan wird sowie die einbeziehung 

der bürger in vielen teilen des landes akzeptanzför

dernd aus. den kommunen kommt dabei eine ganz 

besonders wichtige rolle als vernetzer und vermittler 

zwischen den verschiedenen Instanzen zu. dabei 

die länderinternen verteilungsmechanismen gerieten 

imJahr2015häufiganihreGrenzen.Lauteinem

 bericht des sPIegel fülle man seit sommer 2015  

in manchen bundesländern „die unterkünfte auf,  

egal wo ein Platz frei werde. das einzige ziel sei es, 

obdachlosigkeit zu verhindern.” 235

Für eine erfolgreiche unterbringung der Flüchtlinge  

in den kommunen war insbesondere die gute zusam

menarbeit zwischen öffentlichen stellen und zivil

gesellschaftlichen akteuren maßgeblich. ohne den 

einsatz letzterer wären die Herausforderungen des 

jahres 2015 kaum zu stemmen gewesen. die unter

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Das Bundesamt in Zahlen 2015.
Asyl, in: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2015-asyl.pdf?__blob=publicationFile, S. 17.

Quotenverteilung nach dem Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2015

bis unter 2,5%

von 2,5% bis unter 5,0%

von 5,0% bis unter 10,0%
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 sehen sich mit unterschiedlichen erwartungen und 

 Forderungen konfrontiert: aus sicht der Flüchtlinge, 

aber auch im sinne einer vernünftigen Integration, 

sind vor allem aspekte wie eine begrenzte größe für 

anlagen und wohneinheiten, mindestgrößen für wohn 

undSchlafflächen,Anbindung,Infrastrukturausstat

tung, Fahrräder sowie „welcometickets” für busse 

und bahnen relevant. 236 auch städtebaulich müssen 

verschiedene gesichtspunkte berücksichtigt werden. 

so forderten einige architekten eine adäquate bauliche 

gestaltung als grundlage der willkommenskultur zu 

verankern. 237 dergleichen Herausforderungen  treffen 

die kommunen in einer zeit, in der ohnehin – wenn

gleichnichtflächendeckend,sodochinvielenbe

liebten großstädten – wohnungsnot herrscht. auch 

existieren große regionale unterschiede in der wohn

raumqualität. In beliebten städten ist es besonders 

schwierig, bezahlbaren wohnraum zu schaffen, der 

zusätzlich noch wichtigen standards wie brandschutz, 

schallschutz, klimaschutz, energetik und barriere

freiheit genügt. bürokratische und baurechtliche stan

dards sollten dabei nicht aufgeweicht werden, sollten 

aber in akuten Handlungsengpässen auch einmal 

flexibelausgelegtundangewandtwerdenkönnen. 

In diesem zusammenhang ist der gesetzgeber bereits 

mit dem „gesetz über maßnahmen im bauplanungs

recht zur erleichterung der unterbringung von Flücht

lingen” im november 2014 tätig geworden. 238 all dies 

sind Probleme und zusammenhänge, die nicht erst 

mit dem Hereinbrechen der Flüchtlingsströme neu 

aufgetaucht sind, sondern die die kommunen bereits 

seit jahren beschäftigen. daher ist es auch wichtig, 

dass die menschen mit migrationshintergrund vor der 

zuspitzung des jahres 2015 nicht gegen die „neuen” 

Flüchtlinge ausgespielt werden. 

es ist bereits angedeutet worden, dass sich mit der 

ankunft der Flüchtlinge, mithin ab dem ersten ein

reisetag,unabhängigvomStatusdesAsylverfahrens,

die Frage der unterbringung stellt. Im Folgenden wird 

schlaglichtartig die situation in den drei am meisten 

betroffenen bundesländern nordrheinwestfalen, 

BayernundBadenWürttembergdargestellt,umso

einige verallgemeinerungsfähige und repräsentative 

eindrücke zu gewinnen:

nordrhein-westfalen: mit einem erlass vom 18. de

zember 2015 hat die nordrheinwestfälische landes

regierung verfügt, dass rund 10.000 Plätze in landes

einrichtungen freigegeben werden. dabei hat die 

 landesregierung darum gebeten, vorwiegend Plätze 

in sporthallen wieder ihrem ursprünglichen verwen

dungszweck zuzuführen. 239 Infolgedessen war es be

reits im Frühjahr gelungen, die belegung von sport

hallen um ca. die Hälfte zu reduzieren. zum stand 

august 2016 sind alle Hallen geräumt. einem bericht 

des nrwInnenministeriums zufolge standen dem 

land am stichtag des 23. märz 2016 zur unterbrin

gungderAsylsuchendeninsgesamt77.175Unterbrin

gungsplätze zur verfügung. diese waren nach den 

zahlen des ministeriums zu diesem zeitpunkt mit 

30.582 Personen belegt. die so genannte regelunter

bringungskapazität belief sich zum gleichen stichtag 

auf 20.356 Plätze. darüber hinaus standen noch zu

sätzlich 56.819 Plätze als notkapazitäten zur verfü

gung. Im vergleich zum Februar 2015 habe man die 

regelkapazität von 16.860 Plätzen um weitere 3.496 

Plätze auf 20.356 erhöht. 240

Bayern:InBayernwarenzumStichtagdes31.März

2016 155.440 Flüchtlinge untergebracht. unter diesen 

befandensichetwazehnProzentnachdemAsylbe

werberleistungsgesetz nicht mehr leistungsberechtigte 

Personen, die insofern eigentlich aus den unterkünf

ten ausziehen müssten, weil sie inzwischen bereits 

anerkannteFlüchtlingebzw.Asylberechtigteoder

 Personen mit subsidiärem schutz sind. die unterbrin

gung erfolgt dabei auf folgende wohnformen: acht 

ProzentbefindensichinErstaufnahmeeinrichtungen;

15 Prozent in gemeinschaftsunterkünften, die in 

BayernvondensiebenBezirksregierungengetragen

werden;derLöwenanteilmit67ProzentistinUnter

künften, die durch die kreisverwaltungsbehörden zur 

Verfügunggestelltwerden,untergebracht;immerhin

zehn Prozent fanden in Privatwohnungen aufnah

me. 241 die nettoausgaben für die unterbringung und 

VersorgungderLeistungsberechtigtennachdemAsyl

bewerberleistungsgesetzlageninBayernimJahr

2015 bei 1133,4 millionen euro nettoausgaben. zum 

vergleich: 2014 waren es lediglich 410,8 millionen 

euro und zwischen januar und märz 2016 lagen die 

kosten wieder auf einem niveau von 477,5 millionen 

euro. 242 

Baden-württemberg: vergleicht man den bruttozu

gang von Flüchtlingen in badenwürttemberg im zeit

lichen verlauf, so stellt man fest, dass die zahlen – 

wenig überraschend – ab juni 2015 von ca. 80.000 

bis zum november 2015 um knapp 40.000 angestie

gen sind, seit november 2015 kontinuierlich gefallen 

sind und sich bereits seit märz 2016 in etwa auf das 

niveau vom Frühjahr 2015 eingependelt haben. 243 In

sofern konnten die Personen, die aus der erstaufnah

me monatlich an die kommunen weitergegeben wur

den, kontinuierlich reduziert werden: von bis zu 4.000 

Flüchtlingen pro monat im Frühjahr auf bis unter 500 

ab sommer 2016. verschiedene erstaufnahmelager, 

wie beispielsweise eine zeltunterkunft in neuenstadt, 
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beim Quartiers bzw. stadtteilmanagement handelt 

es sich um ein Instrument aus der stadtentwicklung, 

um mit einem ganzheitlichen ansatz zur entwicklung, 

Planung und steuerung von stadtvierteln bzw. Quar

tieren beizutragen. die adressaten des Quartiers

managements sind dabei benachteiligte oder pro

blembehaftete Quartiere, in denen merkmale wie 

eine hohe arbeitslosigkeit, ein überdurchschnittlicher 

anteil von transferleistungsempfängern, eine zurück

gehende geschäftstätigkeit, eine erhöhte kriminalität 

oder ein hoher wohnungsleerstand zu verzeichnen 

sind.Eshandeltsichdabeiumeinesystematischere

und moderne Fortentwicklung von traditioneller 

 gemeinwesenarbeit, 249 die insbesondere auf das 

konzept von sozialräumen bezug nimmt. 250

diese Form der gezielten Fokussierung von Problem

quartieren existiert in der bundesrepublik noch nicht 

lange. bereits in den 1990er jahren haben beispiels

weise Hamburg 1994 oder essen 1992 eigene kon

zepte für benachteiligte stadtteile formuliert. 251  

das bundländerProgramm „soziale stadt” wurde 

1999 aufgelegt und hatte die infrastrukturelle auf

wertung und gesellschaftliche stärkung von benach

teiligten stadtteilen zum ziel. dieses Programm  

hat einen kraftvollen schwung in die sozialraum

orientierte kommunalpolitik vor ort gebracht. 2012 

wurde das Programm mit dem untertitel „Investiti

onen im Quartier” versehen. Im kern ging es darum, 

die grundsätzliche Idee eines Investitionsprogramms 

zur städtebauförderung zu unterstreichen, dabei 

aber gleichzeitig die Förderphilosophie von sozial 

integrativen maßnahmen beizubehalten. ziel dieser 

weiterentwicklung des Programms war eine verbes

serte abstimmung und bündelung von Instrumenten, 

Initiativen und maßnahmen in den kommunen.  

das Quartiersmanagement soll dabei nach wie vor 

die wesentliche koordinationsrolle übernehmen 252 

und ist eingebunden in den kontext der aufwertung 

regio naler bezüge nach der devise „global denken 

und lokal handeln”. 253 was genau unter einem Quar

tier zu verstehen ist bzw. wie dieses lokal einge

grenzt werden kann, dazu gibt es keine verbindlichen 

Festlegungen, sondern dies wird von den kommu

nalenAkteurenvorOrtdefiniert.Konkretkanndas

Innovative dieses ansatzes nach monika alisch mit 

folgenden aspekten beschrieben werden: (1) vorrang 

von bewohneraktivierung und kommunikationsauf

baugegenüberinfrastrukturellenBaumaßnahmen;

(2)Gemeinwesensorientierung;(3)multidimen

sionaler ansatz, der auch über den öffentlichen 

Sektorhinausgeht;(4)Eigenverantwortlichkeit; 

(5) betriebswirtschaftlich ausgerichtete manage

mentorientierung. 254 

der ansatz setzt auf die beteiligung von bürgerinnen 

und bürgern vor ort und versucht, alle relevanten 

akteure, also etwa ortsansässige vereine, lokale 

wirtschaftsbetriebe, kirche usw. zu aktivieren und 

zur gemeinsamen stadtentwicklung zu motivieren. 

wichtig ist dabei der gedanke des „empowerments”, 

dass also die beteiligten akteure in die lage versetzt 

werden sollen, selbst an der stadtteilentwicklung 

mitzuwirken, um so nachhaltige und langfristige 

 erfolge zu verzeichnen. Insofern ist das Quartiers

management entscheidend auf den politischen willen 

„vor ort” und auf die bereitschaft zum engagement 

angewiesen. keine noch so gute Planung und organi

sation kann ohne diese voraussetzungen funktionie

ren, die sie selbst nicht zu garantieren vermag. 255

die kommunalen erfahrungen mit dem ansatz des 

Quartiersmanagements können und sollten sinnvoll 

in die Herausforderungen der Flüchtlingsintegration 

miteinfließen.EinederwesentlichenEmpfehlungen

der vom verkehrsministerium und der Flüchtlings

beauftragten der bundesregierung in auftrag gege

benen studie „zum stand der kommunalen Integra

tionspolitik in deutschland” von 2012 lautete bereits, 

inSozialräumenmitIntegrationsdefizitenvonFörder

instrumenten zur stärkung benachteiligter Quartiere 

(wie z.b. dem bundländerProgramm ‚soziale 

stadt‘) stärker gebrauch zu machen. 256 dies gilt es 

nach den erfahrungen des jahres 2015 umso nach

drücklicher zu unterstreichen. viele elemente, die 

sich mit der entwicklung von sozial benachteiligten 

stadtteilen verbinden, spiegeln sich in den aktuellen 

Herausforderungen wider. Insofern sind diese nicht 

neu, sondern die kommunen, in denen bereits ein 

erfolgreiches stadtteilmanagement praktiziert wird, 

können sinnvoll an diese konzepte anknüpfen. dies 

chancen des  
Quartiersmanagements/stadtteilmanagements  
für die Flüchtlingsherausforderungen
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einrichtungen im stuttgarter reitstadion oder in  

der Hindenburgkaserne in ulm konnten geschlossen 

werden. 244 zum stichtag des 20. juni 2016 waren in 

badenwürttemberg nur noch 6.412 Personen in den 

erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. 245 

zukünftig wird es darauf ankommen, „intelligente” 

Unterbringungsmechanismenzufinden.Einekommu

nale konzeptentwicklung für eine integrierte wohnun

terbringung und soziale begleitung ist in jedem Fall 

zu befürworten. 246 klar ist, dass die unterbringung in 

Privathaushalten nur die ausnahme darstellen kann 

und allenfalls für einen überschaubaren zeitraum als 

tragbar erscheint. ohne zweifel ist das ehrenamtliche 

engagement einzelner Privatpersonen in diesem 

Zusammenhanghochanzuerkennen,dieflächende

ckende sinnvolle unterbringung kann aber nur durch 

staatliche stelle organisiert werden und ist auch 

 deren aufgabe. nicht zuletzt aber verbindet sich die 

Flüchtlingsunterbringung generell mit den Handlungs

spielräumen des öffentlichen wohnungsbaus in 

deutschland. die hier in den letzten jahrzehnten ent

standene mangelsituation macht sich nun auch in der 

UnterbringungvonFlüchtlingensignifikantbemerk

bar. bund, länder und kommunen sind daher aufge

fordert, verstärkt wohnungen zu sozial verträglichen 

Mietenzuschaffen,dieauchAsylsuchendenzugute

kommen können. 247

 

unter dem strich ergibt sich vom gesamtbild her  

der befund, dass die „turnhallenrepublik” der not

unterkünfte mittlerweile der vergangenheit angehört 

unddieHerausforderung−hinzudauerhaftenUnter

bringungsmöglichkeiten−insgesamtrechtpassabel

gemeistert wurde – freilich unter hohem einsatz von 

personellenundfinanziellenKapazitäten.Dassfürdie

deutschen städte, kreise und gemeinden zu beginn 

des jahres 2016 nicht mehr die grundversorgung der 

AsylsuchendenundihreUnterbringunginGemein

schaftsunterkünften im vordergrund stand, sondern 

Integration und teilhabe in einer vielzahl von be

reichen der lokalen gesellschaft, verdeutlichen die 

 ergebnisse einer umfrage des Instituts für demo

kratische entwicklung und soziale Integration (desI) 

unter 270 deutschen städten, landkreisen und 

 gemeinden im ersten Quartal 2016. 248 

dass dieses anfängliche stadium nun überwunden ist, 

war auch insofern wichtig, als dass sich eine länger 

angelegte unterbringung in unterkünften mit kaser

nenartigem charakter äußerst negativ sowohl auf die 

physischewieauchaufdiepsychischeKonstitution

der Flüchtlinge ausgewirkt hätte und sich – wie in 

einzelfällen belegt – auch bereits ausgewirkt hat. 

gilt in mehrfacher Hinsicht: die einbeziehung 

von bürgerinnen und bürgern sowie von 

 lokalen vereinen und bestehenden Infras

trukturen ist außerordentlich wichtig für ein 

gelingen der Integration. auch das element 

der eigenverantwortlichkeit gilt es nachdrück

lich zu stärken. ein ansatz der neueren Inte

grationspolitik, wie sie sich in den 2000er 

Jahren−angefangenvonderReformdes

staatsangehörigkeitsrechts über das zuwan

derungsgesetz von 2005 und den nationalen 

Integrationsplanvon2007−entwickelt

hat 257, besteht in der befähigung von men

schen mit migrationshintergrund selbst aktiv 

am gemeinschaftlichen leben teilzuhaben.  

Im gleichen geiste verfährt das kommunale 

Quartiersmanagement seit jahren. 

dabei werden die kommunen auch wissen

schaftlich begleitet. ergebnisse und erkennt

nisse zur sozialräumlichen Integration liegen 

vor allem aus der umsetzung des städtebau

förderprogramms soziale stadt vor. Im juli 

2015 startete das durch das deutsche Insti

tut für urbanistik (difu) verantwortete Projekt 

„vielfalt in den zentren von klein und 

 mittelstädten – sozialräumliche Integration, 

städtische Identität und gesellschaftliche teil

habe”. 258 erfahrungswerte aus der begleit

forschung zur „sozialen stadt” münden in 

quartiersbezogene lösungswege und müssen 

im Hinblick auf die Flüchtlingsthematik nicht 

neu erfunden, allerdings weiterentwickelt und 

aktualisiert werden. aspekte, die in diesem 

zusammenhang eine rolle spielen, sind bei

spielsweise die betrachtung von Integration 

als kommunale Querschnittsaufgabe, die 

 bedarfsgerechte anpassung der sozialen 

 Infrastruktur vor ort, die verbesserung der 

bildungsangebote im stadtteil, die verbesse

rung von teilhabe und mitwirkungsmög

lichkeiten von zuwanderern sowie die per

sönliche ansprache von zuwanderern durch 

 menschen aus einem ähnlichen sprach oder 

kulturkreis. 259

chancen des  
Quartiersmanagements/stadtteilmanagements  
für die Flüchtlingsherausforderungen
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die Herausforderung der 

 sPracHscHulung und die integration 

in das Bildungssystem

In der migrationsforschung ist unbestritten, dass 

 bildung, einerseits verstanden im sinne des sprach

erwerbs, andererseits aber auch verstanden als 

ErwerbvonQualifikationen,einganzwesentliches

element für gelingende Integration sowie zugleich 

auch die entscheidende voraussetzung für den zu

gang zum arbeitsmarkt darstellt: „dies gilt besonders 

am heutigen deutschen arbeitsmarkt, auf dem 20 

ProzentderPersonenohneberufsqualifizierenden

 bildungsabschluss arbeitslos sind – im vergleich zu 

fünfProzentderPersonenmitmittleremQualifika

tionsniveau, z.b. einer berufsausbildung, und 2,5 

 Prozent der Personen mit Hochschulabschluss.” 260 

zum bildungsniveau der momentan in deutschland 

ankommenden Flüchtlinge existieren insgesamt noch 

nicht sehr viele belastbare statistische daten. über 

dieQualifikationenderFlüchtlingeistbishernochre

lativ wenig bekannt, sodass die arbeitsmarktchancen 

noch mit der gebotenen vorsicht realistisch einge

schätzt werden können. einerseits gibt es wohl eine 

relativ große gruppe von Personen mit höherer schul 

oder Hochschulbildung, andererseits waren 2014 28 

ProzentderAsylerstantragstellerunter16Jahren; 

dieEbenedermittlerenQualifikationenunddertech

nischen berufe ist schätzungen zufolge kaum ver

treten. 261 ludger wößmann hat aus verschiedenen 

nichtrepräsentativenBefragungenvonAsylbewerbern

daten über die bei der bundesagentur für arbeit 

 registrierten erwerbspersonen aus den wichtigsten 

AsylherkunftsländernundderUntergruppederKriegs

und krisenländer, daten aus der migrationsstichprobe 

des Instituts für arbeitsmarkt und berufsforschung 

(Iab) und des soziooekonomischen Panel (soeP) des 

deutschen Instituts für wirtschaftsforschung über als 

AsylbewerbereingereisteMigrantensowieDatenüber

Personen mit nichtwestlichem migrationshintergrund 

im mikrozensus immerhin einige wenige übergreifen

de befunde bei allen methodischen schwierigkeiten 

zusammengetragen. seinen untersuchungen zufolge 

kann davon ausgegangen werden, dass zwar auf der 

einen seite ca. zehn Prozent der Flüchtlinge einen 

Hochschulabschluss haben, dass auf der anderen 

 seite jedoch zwei drittel wohl über keinen berufsqua

lifizierendenBildungsabschlussverfügen.Vergleicht

man diese werte mit der aufnahmegesellschaft, so 

ergeben sich frappierende unterschiede: 18 Prozent 

der Personen ohne migrationshintergrund haben in 

deutschland einen Hochschulabschluss, 68 Prozent 

von ihnen einen mittleren bildungsabschluss, aber  

nur14ProzentkeinenberufsqualifizierendenAb

schluss. dieser vergleich zeigt das ganze ausmaß  

der Herausforderung, um die es geht. 262 wößmann 

zufolge gibt jedoch die altersstruktur der Flüchtlinge 

durchaus anlass zur Hoffnung, da sich hier Potenziale 

erkennen lassen. über die Hälfte, konkret 55 Prozent 

derbisOktober2015gestelltenAsyl¬erstanträge,

wurden von Flüchtlingen unter 25 jahren gestellt. 263 

Insofern können diese menschen noch den weg der 

ausbildung durchlaufen.

die aktuell beste datengrundlage stellt eine studie 

des Instituts für arbeitsmarkt und berufsforschung 

(Iab), des Forschungszentrums des bundesamtes für 

migration und Flüchtlinge (bamFFz) und des sozio

ökonomischen Panels (soeP) am dIw berlin dar, die 

auf einer repräsentativen befragung von insgesamt 

4.500Geflüchtetenberuht.Wenigüberraschend

kommt die studie zu dem kernergebnis, dass das 

NiveauderSchulbildungunterdenGeflüchteten 

recht unterschiedlich ist. so haben ca. 37 Prozent  

dererwachsenenGeflüchteteneineweiterführende

schule besucht und 32 Prozent einen weiterführenden 

schulabschluss erworben, der in der regel einer 

Hochschulzugangsberechtigung entspricht. dies zeigt, 

dasssichdieBildungsstrukturderGeflüchtetenkaum

vonderdeutschenBevölkerungamoberenQualifika

tionsspektrum unterscheidet. 264 die bildungsstruktur 

zeichnet sich, wie die studie treffend konstatiert, 

„durch einen sehr viel kleineren anteil in der mitte 

und einen sehr viel größeren anteil am unteren ende 

desQualifikationsspektrumsaus.”265 31 Prozent der 

GeflüchtetenbesuchteneineMittelschule,22Prozent

erwarben dort einen schulabschluss. auf der anderen 

seite des bildungsspektrums haben zehn Prozent le

diglich eine grundschulabschluss erworben und neun 

Prozent gar keine schule besucht. 26 Prozent aller 

befragten haben die schule ohne abschluss verlas

sen. die studie betont hierbei, dass die bildungsbio

graphienvielerGeflüchteterdurchKrieg,Verfolgung

und Flucht stark beeinträchtigt wurde. des weiteren 

ergab die Iabstudie, dass bisher ein Prozent der 

GeflüchteteneinenSchulabschlussinDeutschland

 erworben haben, was mehreren ursachen geschuldet 

sei. zum einen sei die aufenthaltsdauer bisher zu 

kurzundzumanderenbefändensichvieleGeflüch

tete schon im erwachsenenalter. 266

DieBildungsambitionenunterdenGeflüchtetensind

laut Iabstudie indes recht hoch: 46 Prozent der 

 erwachsenen streben einen allgemeinbildenden schul

abschluss in deutschland an, 66 Prozent möchten 

einenberuflichenund23Prozenteinenakademischen

abschluss erlangen. dies zeige zudem, dass viele 
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eine umfrage des redaktionsnetzwerks deutschland 

(rnd) bei den bildungsministerien der länder hat 

 folgende ergebnisse ermittelt: die bundesländer ha

ben seit anfang 2015 insgesamt 13.254 lehrerstellen 

für die unterrichtung und betreuung von Flüchtlings

kindern geschaffen. rund ein drittel dieser stellen 

sind noch unbesetzt. zurzeit werden 225.009 schüler 

aus Flüchtlingsfamilien an allgemeinbildenden deut

schen schulen unterrichtet. Hinzu kommen zehntau

sende kinder aus notunterkünften, die erst noch suk

zessive in den schulen ankommen werden. erst nach 

der zuweisung an eine kommune besteht auch für  

siedieSchulpflicht.DiemitAbstandmeistenneuen

lehrer stellt nordrheinwestfalen ein. das bevölke

rungsreichste bundesland hat bis zum ende des jah

res 2016 Finanzmittel für 5.766 zusätzliche Planstel

len in den Haushalt aufgenommen. das kultusminis

terium in düsseldorf geht auf basis von zahlen des 

BAMFvon80.000schulpflichtigenFlüchtlingskindern

bisEnde2016aus.BayernfinanziertindiesemJahr

1.077 neue stellen. badenwürttemberg hat bereits 

 zunächst erst einmal arbeiten und erst danach in 

 bildung und ausbildung investieren möchten. 267  

die studie betont zudem, dass die Integration der 

GeflüchtetenindenArbeitsmarktnichtnurvonihrer

 bildung, sprachkompetenz abhänge, sondern vor 

allem auch von ihren bisherigen arbeitsmarkterfah

rungen, die sie im jeweiligen Herkunftsland sammeln 

konnten. 268 abschließend stellt die studie fest, dass 

auchdieArbeitsmotivationunterGeflüchtetensehr

hoch sei. so gaben 78 Prozent, der momentan nicht 

erwerbsfähigen Flüchtlingen an, „ganz sicher” in der 

zukunft einen beruf aufnehmen zu wollen, weitere  

15 Prozent „wahrscheinlich”. 269 die lange zeit dünne 

datengrundlage ist den besonderen umständen der 

situation geschuldet und insofern auch nachvollzieh

bar, macht es aber trotz der genannten verdienst

vollen studie noch immer besonders schwierig, ge

zielte konzepte zu erarbeiten und zielorientierte 

 maßnahmen einzuleiten. 

es existieren verschiedene schätzungen, in welchem 

maße sich die Flüchtlingsherausforderungen personell 

undfinanziellaufdasdeutscheSchulsystemauswir

ken werden: bereits im Herbst 2015 – auf dem Höhe

punkt der Flüchtlingsströme – prognostizierte die kul

tusministerkonferenz auf der grundlage von zahlen 

des bamF, dass unter den Flüchtlingen vermutlich 20 

bis30ProzentschulpflichtigeKinderundJugendliche

seien. unter einbezug der bereits 2014 beschulten 

Flüchtlinge rechnen die länder mit ca. 325.000 zu

sätzlichen schülerinnen und schülern und gehen der

zeit von einem jährlichen mehrbedarf von mindestens 

2,3 milliarden euro für den schulbereich aus. 270 die 

gewerkschaft erziehung und wissenschaft (gew) 

rechnete zum gleichen zeitpunkt bundesweit mit rund 

300.000 zusätzlichen schülerinnen und schülern, die 

alleinodermitihrenElterngeflüchtetsind.„Umdie

sen kindern und jugendlichen ein qualitativ gutes 

schulangebot zu machen, sind gut 8.000 lehrkräfte 

je 100.000 schüler zusätzlich notwendig”, unterstrich 

die gewvorsitzende marlis tepe. 271 das ergibt einen 

zusätzlichen bedarf von rund 24.000 zusätzlichen 

lehrkräften. auch in den kitas rechnet die gew mit 

vielen zusätzlichen Flüchtlingskindern. so gehen 

 eigene schätzungen von bis zu 100.000 kindern aus, 

die in kitas aufgenommen werden. um einen ange

messenen betreuungsschlüssel zu gewährleisten, sei 

die einstellung von rund 14.000 zusätzlicher erziehe

rinnen und erzieher nötig, erklärte tepe. erziehe

rinnen und erzieher sowie lehrkräfte zusammenge

rechnet ergeben also einen zusätzlichen bedarf von 

rund 38.000 Pädagoginnen und Pädagogen. 272 die 

folgendeGrafikgibteinengutenÜberblicküberden

bedarf an lehrkräften:

Quelle: Quelle: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Pressemitteilung „Rund 38.000 zusätzliche Pädagoginnen

und Pädagogen nötig” vom 8. Oktober 2015, in:
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/rund-38000-

zusaetzliche-paedagoginnen-und-paedagogen-noetig.
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639 neue lehrkräfte eingestellt. mecklenburgvor

pommern beschäftigt 72 neue lehrkräfte und rangiert 

damit am ende aller bundesländer. während in ber

lin, sachsen und sachsenanhalt 988 stellen zeitlich 

befristet sind, erhalten alle anderen neu eingestellten 

lehrkräfte unbefristete arbeitsverträge. 273 doch selbst 

wenndiefinanziellenRessourcenfürdenBedarfan

lehrern zur verfügung gestellt werden können, so 

fällt dieser bedarf ohnehin in eine zeit des lehrer

mangels. je nach bundesland ist das personelle 

 angebot an lehrern nahezu erschöpft. 

neben den quantitativen ressourcen stellt sich natür

lich auch die Frage, wie die Flüchtlinge inhaltlich und 

konzeptionellsinnvollindasdeutscheBildungssystem

integriert werden können. eine im dezember 2015 

veröffentlichte studie der organisation für wirtschaft

liche zusammenarbeit und entwicklung (oecd) gibt 

auf grundlage verfügbarer Informationen zum bil

dungserfolg von migrantinnen und migranten Hand

lungsempfehlungen zur erfolgreichen Integration 

durch bildung. so kommt die studie auf basis von 

 PIsadaten zu dem ergebnis, dass vor allem eine 

konzentration von migranten in schulen, die bereits 

mit sozialen Problemen zu kämpfen haben, einer er

folgreichen Integration im weg stehen kann. so hat 

die konzentration von schülerinnen und schülern aus 

schwierigen sozialen und ökonomischen verhältnissen 

einenstärkerenEinflussaufdieLeistungenaller

schüler an solchen schulen, als ein hoher anteil an 

schülern mit migrationshintergrund. der studie 

 zufolge sollten Flüchtlingskinder schnell mit anderen 

schülern zusammenkommen. 274 

da kinder noch am anfang ihrer bildungslaufbahn 

stehen, haben sie durch langfristige beschulung die 

besten chancen auf eine Integration in das bildungs

systemundspäterauchindenArbeitsmarkt.Recht

lich gesehen haben nach der kinderrechtskonvention 

der vereinten nationen alle kinder ein recht auf bil

dung. 275 dies schließt auch die kinder der in deutsch

land eingereisten Flüchtlinge vom ersten tag ihrer 

ankunft in der bundesrepublik ein, wenngleich dieses 

recht nicht unbedingt mit einem schulbesuch einge

löst werden muss. 

wichtig erscheint es in diesem zusammenhang, dass 

die Flüchtlingsfamilien möglichst weit im bundesge

biet verteilt werden. die bildungsforschung zeigt, 

dass die Integration von wenigen kindern mit migra

tionshintergrund in einen klassenverband vergleichs

weise wenige und schon gar keine negativen auswir

kungen auf die bildungsleistungen der anderen kinder 

hat. Problematisch wird es erst, wenn die mehrheit 

eines klassenverbandes aus kindern mit migrations

hintergrund besteht, da dadurch die ergebnisse und 

schulischen leistungen der schülerinnen und schüler 

insgesamtnegativbeeinflusstwerden.Einegleich

mäßige verteilung ist also essentiell für eine gute 

IntegrationindasSchulsystem.LudgerWößmann 

hat ausgerechnet, dass bei einer gleichmäßigen 

 verteilung von einer million bleibenden Flüchtlingen 

auf zwei schulklassen oder kitagruppen, nur etwa  

ein  zusätzliches Flüchtlingskind käme. 276 vor diesem 

 Hintergrund müssen die von den bundesländern an

gebotenen vorbereitungs oder willkommensklassen, 

in denen Flüchtlingskinder quasi unter sich sind, in 

 jedem Fall ein übergangsphänomen sein und sollten 

zeitnah aufgelöst werden. PIsachefkoordinator an

empfehlungen der oecd zur Bildungspolitik

kurzfristige 

maßnahmen

n Gezielte Sprachförderung parallel 

zur schnellen Integration in reguläre 

Klassen. Unterricht von Migran-

tinnen und Migranten in separaten 

Klassen sollte nach Möglichkeit 

 vermieden werden.

n Migranten sollten dazu ermuntert 

werden, ihre Kinder möglichst  

rasch in qualitativ hochwertigen 

Einrichtungen der frühkindlichen 

Bildung anzumelden.

n Alle Schulen sollten in die Lage 

 versetzt werden, Migranten 

 auf zunehmen.

mittelfristige 

maßnahmen 

mit großem 

effekt

n Schülerinnen und Schüler mit 

 Migrationshintergrund sollten  

nicht an benachteiligten Schulen 

konzen triert werden.

n Schülerinnen und Schüler mit 

 Migrationshintergrund sollten 

 gemischt und nicht nach Leistungs-

niveau getrennt unterrichtet werden. 

Frühe Aufteilung auf verschiedene 

Schulzweige und Klassenwieder-

holung sollte vermieden werden.

n Eltern von Migrantenkindern sollten 

zusätzlich unterstützt werden.

maßnahmen 

zur stärkung 

von  

integration

n Innovation unterstützen und 

 eva luieren. Finanzielle Mittel auf 

erfolgreiche Projekte konzentrieren.

n Den Wert kultureller Vielfalt 

 anerkennen . 

Quelle: OECD-Studie „Immigrant Students at School: Easing 
the Journey towards Integration”. Immigrant Students at 

School: Easing the Journey towards Integration, OECD  
Reviews of Migrant Education, Paris 2015.
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meindebund nordrheinwestfalen anfang 2016 klar, 

dass die „Integration von Flüchtlingskindern an schu

len die kommunen als schulträger vor Herausforde

rungen [stellt], die ohne zusätzliche unterstützung 

kaum zu bewältigen sind.” 280 aus sicht der kommu

nen, die im schulbereich in der regel nur für gebäu

de und ausstattungen verantwortlich sind, ergeben 

sich vor dem skizzierten Hintergrund im bildungs

bereich, noch einmal zusammengefasst, vorrangig 

bedarfe in den folgenden bereichen: 281 

kindertagesstätten: die beste Integrationsmaß

nahme für Flüchtlingskinder besteht im besuch einer 

KindertagesstätteoderinderKindertagespflege–

 allerdings nicht in separaten Flüchtlingsgruppen, 

dreas schleicher bezeichnete sie als „notbehelf” 277 – 

für  einen schnellen spracherwerb seien sie auf dauer 

 keine gute lösung. 278

 

sprachförderung und schulung sind ganz wesentliche 

bausteine für eine erfolgreiche Integrationspolitik. 

leider fehlen in diesem bereich gerade in kleineren 

KommunenhäufigPersonalundRessourcen,umim

lichte der aktuellen entwicklungen entsprechend 

schritt halten zu können. 279 

 

trotz unterschiedlicher rahmenbedingungen, die sich 

aus der länderhoheit bei der bildung ergeben, sind 

die Forderungen der kommunen in deutschland ähn

lich gelagert. exemplarisch stellt der städte und ge

zugang zu den verschiedenen Bereichen des  deutschen Bildungssystems für flüchtlinge

frühkindliche 

Bildung/  

kinder-

tagstätten

n Alle Kinder, auch Flüchtlingskinder, haben in Deutschland ab der Vollendung des ersten Lebensjahres 

bundesweit einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz (§ 24 Sozialgesetzbuch VIII). 

n Es muss ein „gewöhnlicher Aufenthalt” nachgewiesen werden (§ 6 Abs. 2 Sozialgesetzbuch VIII), der 

i.d.R. nach dem Auszug aus der Erstaufnahmeeinrichtung mit der Zuweisung zu einem Landkreis bzw. 

einer Kommune gegeben ist.

schul 

besuch/ 

Schulpflicht

n Auf europäischer Ebene wird das Recht auf Bildung für Flüchtlinge in Art. 27 der sogenannten Qualifi-

kationsrichtlinie aufgegriffen: „Die Mitgliedstaaten gewähren allen Minderjährigen, denen internatio-

naler Schutz gewährt wurde, zu denselben Bedingungen wie eigenen Staatsangehörigen Zugang zum 

 Bildungssystem” (Richtlinie 2011/95/EU).

n Schulpflicht wie das Recht auf Bildung sind in Deutschland nicht auf Bundesebene gesetzlich verankert, 

sondern in den 16 verschiedenen Schulgesetzen und Landesverfassungen der Bundesländer geregelt.

Berufs-

schulen

n Problematisch ist vielfach der Schulbesuch von Heranwachsenden, die der Volljährigkeit schon nah 

sind. In einigen Bundesländern wird die Schulpflicht bzw. das Schulbesuchsrecht nicht an einer Alters-

grenze festgemacht, sondern daran, ob bereits eine neunjährige Vollzeitschulpflicht absolviert worden 

ist. Wenn die Berufsschulpflicht an die Volljährigkeit geknüpft wird, verwehren andere weiterführende 

Schulen oft die Unterrichtung jugendlicher Flüchtlinge. Für diese Jugendlichen besteht dann wiederum 

auch keine Berufsschulpflicht – und Regelschulen sind nicht verpflichtet, Kinder ab 16 Jahren zu 

beschulen. Dies bedeutet, dass insbesondere für jugendliche Flüchtlinge zwischen 16 und 18 Jahren in 

einigen Fällen ein Schulbesuch aufgrund dieser strukturellen Hürden nicht möglich ist. Diese Jugendli-

chen erlangen dann in der Regel keinen berufsqualifizierenden Schulabschluss. Der Ausbildungsmarkt, 

eine berufliche Perspektive und damit eine gelingende Integration, bleiben ihnen oftmals verwehrt. 

Hochschulen n Der Hochschulzugang ist in allen Bundesländern für Flüchtlinge generell möglich, sofern die notwen-

digen sprachlichen und sonstigen Zugangsbedingungen vorliegen und mit Dokumenten nachgewiesen 

werden können. Bei der Studienaufnahme können in Einzelfällen in einer Reihe von Bundesländern 

 länderrechtliche (Hochschulzugang) mit bundesrechtlichen Bestimmungen (Aufenthaltsrecht) in Konflikt 

stehen, wenn etwa eine Zulassung für einen Studienort besteht, aber der Wohnort nicht gewechselt 

werden darf. 

n Fragen praktischer Zugangsvoraussetzungen für Flüchtlinge zu einem Hochschulstudium in Deutschland 

wurden Anfang Dezember 2015 von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 

neu geregelt. Seitdem gilt ein dreistufiges Verfahren, in dem erstens die persönlichen Voraussetzungen 

(asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bedingungen), zweitens die Bildungsbiographie (Plausibilitätsprüfung) 

und drittens die Studierfähigkeit geprüft werden.

Vgl.: Robert Bosch Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik: Themendossier Zugang zu Bildungseinrichtungen 
für Flüchtlinge: Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen, Stuttgart 2015, S. 8 ff. 
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 sondern durch aufnahme einzelner Flüchtlingskinder 

in bestehende gruppen. 

klassengrößen: bürokratische vorgaben, etwa bei 

der Festsetzung von klassengrößen („kommunale 

klassenrichtzahl”) müssen gelockert werden, sodass 

die kommunen mehr spielraum erhalten.

raumprogramm: die schulträger benötigen unter

stützung bei der schaffung von klassen und diffe

renzierungsräumen sowie von Plätzen in der offenen 

ganztagsschule. Hier muss sich – etwa nach dem 

vorbild des erfolgreichen Programms „zukunft bildung 

und betreuung (Izbb)” – auch der bund engagieren.

Baurecht: wo erforderlich, müssen baurechtliche 

 erleichterungen gewährt werden, um schnelle, prag

matische lösungen zu ermöglichen. an vielen schulen 

sind die raumkapazitäten erschöpft. dort müssen 

kurzfristigflexibleLösungengefundenwerden,die

 einen unterricht außerhalb normaler schulgebäude 

ermöglichen. mittelfristig muss der erforderliche 

schulraum durch erweiterung oder neubau von 

 schulen geschaffen werden.

volkshochschulen: bei sprachlernangeboten außer

halb der schule sind die kommunalen volkshochschu

len die wichtigste säule. deshalb müssen die mittel 

für sprachkurse an volkshochschulen aufgestockt 

 sowie für jüngere teilnehmende zugänglich gemacht 

werden.

Hochschulen: Im bereich der Hochschulen stehen 

 zunächst Fragen des zugangs und der Fördermöglich

keiten (bafög, stipendien) für Flüchtlinge im mittel

punkt der diskussion. ein zu lösendes Problem ist 

auch der nachweis oder ersatz oft nicht verfügbarer 

Papiere,DokumenteundZertifikate,diefürdie

 Hochschulzulassung benötigt werden. 

eine gezielte Förderung dieser bereiche ist dringend 

zu empfehlen, da sie ganz zentrale voraussetzungen 

für die Integration in den deutschen arbeitsmarkt 

darstellen – einer thematik, mit der sich das nächste 

kapitel auseinandersetzt.

die Herausforderung der integration 

in den arBeitsmarkt

neben Fragen der unterbringung, des spracherwerbs 

undderIntegrationindasBildungssystemstelltdie

Integration in den arbeitsmarkt die möglicherweise 

größte Herausforderung einer gelingenden Integration 

dar, ist aber zugleich die wichtigste und wesentlichste 

Hürde, die langfristig für eine dauerhafte Integration 

in die deutsche gesellschaft zu nehmen ist. In diesem 

sinne kündigte arbeitsministerin andrea nahles be

reits 2015 im deutschen bundestag an: „aus den 

Flüchtlingen sollen möglichst schnell nachbarn und 

kollegen werden.” 282 gleichzeitig stellte sie aber auch 

fest, dass die strukturelle arbeitsmarktintegration von 

AsylbewerberneinlangwierigerProzessseinwerde:

zwar seien die meisten ankommenden menschen 

hochmotiviert,einenArbeitsplatzzufinden,aller

dingsseien„nichtalle,diedakommen,hochqualifi

ziert.DersyrischeArztistnichtderNormalfall”.283  

In der arbeitsmarktorientierten migrationsforschung 

galt es bis dato als gesicherte erkenntnis, dass die 

zuwanderer nicht unbedingt auf dauer im land und 

damit auf ihrer jeweiligen arbeitsstelle bleiben. über 

60 Prozent der 2004 nach deutschland eingereisten 

arbeitsmigranten hatten das land 2011 wieder ver

lassen, wobei dies insbesondere menschen mit guter 

ausbildung betraf. 284 mit blick auf die Flüchtlinge des 

jahres 2015 – unabhängig davon, ob vergleichsweise 

gut oder schlecht ausgebildet – trifft dies mutmaßlich 

nicht in gleicher weise zu bzw. ist dies von einer 

dauerhaftenLösungderKonfliktherdeinSyrienund

anderen weltpolitischen brennpunkten abhängig, wo

raufdieKommuneninDeutschlandkeinenEinfluss

nehmen können. 

grundsätzlich müssen Flucht und arbeitsmigration 

sowohl mit blick auf die aufnahmemotive, als auch 

hinsichtlich der wahl der migrationspolitischen Ins

trumente, als voneinander getrennte sphären der 

einwanderungspolitik gesehen werden. jedoch ist 

 unstrittig, dass auch zuwanderung aus humanitären 

GründenEinflussaufdenheimischenArbeitsmarkt

hat – und zwar spätestens ab dem zeitpunkt, wenn 

AsylbewerberausdemAsylbewerberleistungsgesetz

herausfallen und leistungen und Fördermaßnahmen 

nach sgb II beziehen. 285 

vor allem die kommunen wünschen sich eine rasche 

reIntegrationvonAsylbewerbernindenArbeitsmarkt,

schließlich müssen sie einen großteil der sozialhilfe

kosten leisten. deshalb fordern die städte und ge

meinden schon seit jahren, dass die bundesregierung 

entsprechende maßnahmen ergreift, um die Inte gra
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trale Problemfelder unterteilen: zugang zum arbeits

markt,ZugangzurQualifikationsfeststellungund

 Förderung, sowie zugang zur sprachförderung. 292 

Hinzu kommen Herausforderungen, die sich aus der 

aufgabenverschränkung und kompetenzteilung ver

schiedener behördlicher ebenen und deren genereller 

zusammenarbeit ergeben. 

DerZugangzumArbeitsmarktvonAsylbewerbern 

ist im wesentlichen vom aufenthaltsstatus abhängig. 

während anerkannte Flüchtlinge vollständigen zu

gang zum deutschen arbeitsmarkt haben, sind die 

RegelungenfürAsylsuchendeundGeduldetedeutlich

 restriktiver. ein zentraler grund hierfür ist die soge

nannte vorrangprüfung, die allerdings nicht konkret 

personenbezogen,sondernhäufigabstraktangewandt

wird.DieskannzurFolgehaben,dasseinemAsyl

bewerber trotz guter anerkennungsperspektive und 

ohne dass dem arbeitgeber ein geeigneter deutscher 

arbeitnehmer zur verfügung steht, ein beschäfti

gungsverhältnis verwehrt bleibt. 293 die vorrangprü

fung existiert nach wie vor, mit dem neuen Integra

tionsgesetz wird es den ländern jedoch ermöglicht, 

diese in eigenregie für zunächst drei jahre auszuset

zen. 294 

eine weitere faktische einschränkung des arbeits

marktzugangsistdieBedingung,dassasylsuchende

arbeitnehmer grundsätzlich nicht in einer erstaufnah

meeinrichtung untergebracht sein dürfen. dies ist an

gesichtsderimAsylverfahrensbeschleunigungsgesetz

von 2015 vorgesehenen verlängerung des aufenthalts 

in erstunterkünften von drei auf bis zu sechs monate 

noch verstärkt worden. zwar wurde im zuge des 

AsylverfahrensbeschleunigungsgesetzesderZugang

zum leiharbeitsmarkt gelockert – bis letztes jahr war 

AsylbewerberndiesererstnachvierjährigemAufent

halt in deutschland gestattet. Fachkräfte können nun 

bereits nach drei monaten aufenthalt in deutschland 

einenZeitarbeitsplatzeinnehmen,Geringqualifizierte

müssen jedoch weiterhin 15 monate auf den zugang 

zum leiharbeitsmarkt warten. 295

MitBlickaufdieBerufsausbildungvonAsylbewerbern

bestehen weiterhin unsicherheiten, da der abschluss 

begonnenerAusbildungenvonAsylbewerbernnicht

voll gesichert ist. Falls während der laufenden ausbil

dungdasAsylverfahrennegativendet,liegtesimEr

messen der zuständigen ausländerbehörde, eine wei

tere duldung bis zum abschluss der ausbildung aus

zustellen. diese unsicherheit für die arbeitgeber führt 

lautWirtschaftsverbändenhäufigdazu,dassArbeitge

ber zögern, ausbildungsplätze an Flüchtlinge zu ver

geben. 296 zudem besteht der bedarf, ankommende 

tion in den arbeitsmarkt zu erleichtern. 286 „die job

center müssen in die lage kommen, eine große anzahl 

von menschen möglichst schnell in den arbeitsmarkt 

zuintegrieren.NebeneinerbesserenfinanziellenAus

stattung, für die der bund sorgen muss, bedarf es 

dafürausreichendPersonalundspezifischerArbeits

marktinstrumente” 287, so der vizePräsident des 

DeutschenStädtetags,UlrichMaly.

dass die eingliederung in den ausbildungs und ar

beitsmarkt ein zentraler baustein für die Integration 

von Flüchtlingen ist, darüber sind sich parteiübergrei

fend die meisten akteure in der Integrationsdebatte 

einig.DabeikommteshäufigzueinerVerquickung

verschiedener argumentationsmuster: Integrations

politische argumente decken sich mit arbeitsmarkt

orientierten standpunkten. dahinter steckt die sicht

weise, dass ein verbesserter und rascherer zugang 

zum arbeitsmarkt die gesellschaftliche Integration 

katalysierenkann.Seitlangemistbekannt,dassder

demografischeWandelderLeistungsfähigkeitdes

deutschen arbeitsmarkts perspektivisch zusetzen 

wird, sodass wirtschaftsverbände und arbeitgeber  

die chancen betonen, die die Fluchtmigration nach 

DeutschlandbeiderBewältigungdemografischerund

wirtschaftlicher Herausforderungen bedeuten kann. 288 

Insofern ist die Integration von Flüchtlingen in den 

deutschen arbeitsmarkt nicht nur altruistisch und 

 humanitär begründet, sondern lässt sich auch unter 

aspekten des wohlverstandenen eigennutzes recht

fertigen.

es wird aktuell erwartet, dass die arbeitslosenzahlen 

durch Flüchtlinge im jahr 2016 ansteigen werden, da 

nachAbschlussdesAsylverfahrensvieleAsylbewerber

nichtmehrLeistungennachdemAsylbewerberlei

stungsgesetz beziehen werden, sondern einen an

spruch auf grundsicherung erhalten. die bundesagen

tur für arbeit geht dabei von 130.000 neuen „Hartz

Iv”berechtigten für 2016 aus. 289 befürchtungen, dass 

durch die zuwanderung von Flüchtlingen auf den ar

beitsmarkt massive verdrängungseffekte, insbesonde

re im niedriglohnbereich, entstehen, machen zwar 

gesellschaftlich immer wieder die runde – empirisch 

belegen lassen sie sich jedoch nicht. 290 eine aktuell 

veröffentlichte Querschnittsstudie von wissenschaft

lern des bonner Forschungszentrums zur zukunft der 

arbeit (Iza) 291 zeigt, dass Fluchtmigration langfristig 

sogar positive auswirkungen auf einkommen und be

schäftigungsverhältnisse in der aufnahmegesellschaft 

haben kann.

generell lassen sich die Herausforderungen bei der 

beruflichenIntegrationvonFlüchtlingenindreizen
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AsylbewerbermitBlickaufdasdeutscheAusbildungs

wesen aufzuklären, da einem großteil der ankom

mendeneinsolchesSystemeinerverschultenAusbil

dung vor dem eigentlichen berufseinstieg unbekannt 

ist. 297 

ein unmittelbarer „spurwechsel”, also der sprung 

vomAsylverfahrenindieArbeitsmigration,istbisher

nicht möglich, wird aber aktuell politisch diskutiert. 

bereits im sommer 2015 forderte bachef weise  

eine solche möglichkeit, damit Flüchtlinge nachträglich 

als arbeitsmigranten eingestuft werden können. 298 

auch erleichterungen bei der ausstellung von „blue 

cards” für Flüchtlinge sind aktuell in der diskussi

on. 299 Für einen solchen spurwechsel spricht, dass 

man das Potenzial der ankommenden zuwanderer 

möglichst früh nutzbar machen kann. dagegen wird 

häufigalsArgumentaufgeführt,dassaufdieseWeise

zusätzliche anreize für migrationsbewegungen ge

schaffen werden und eine solche „rosinenpickerei” 300 

imAsylrechtzuUngerechtigkeitenführe.

anerkannten Flüchtlingen stehen die gängigen Förder

angebote von ba und jobcentern zur arbeitsmarkt

integrationoffen,AsylbewerberundGeduldetehaben

jedoch auch hier nur einen eingeschränkten zugang. 

es existieren darüber hinaus eine reihe von zielgrup

penorientiertenundspezifischenMaßnahmenfür

Flüchtlinge, wie das Programm „jobstarter Plus für 

jungeMenschen”desBMBFoderdas„EarlyInterven

tion”Projekt der ba 301, unterstützungen beim zugang 

zur berufsausbildungsbeihilfe sowie weitere assistenz

maßnahmen verschiedener träger. auch die gene

rellen selbstständigkeits und existenzförderungspro

grammegeltennurfüranerkannteAsylbewerber,es

gibt darüber hinaus bisher keine speziellen Förder

maßnahmen für Flüchtlinge. 302 

seit 2012 ist im rahmen des anerkennungsgesetzes 

das verfahren zur anerkennung von ausländischen 

berufsabschlüssen erleichtert worden und wird von 

verschiedenen beratungsnetzwerken wie IQ oder 

 denen der Handwerks und Handelskammern unter

stützt. von zuwanderern aus unsicheren Herkunfts

ländern sind allerdings bis ende 2014 nur 4.446 

 anträge auf anerkennung akzeptiert worden. das 

 anerkennungsverfahren ist für die antragstellenden 

zuwanderer mit kosten in Höhe von 600 euro ver

bunden und wird unter bestimmten umständen von 

arbeitsagentur und jobcenter gefördert. 303 

Höchste besuchte Bildungseinrichtung der volljährigen Asylerstantragsteller aus allen und den 
Top-10-Herkunftsländern im Jahr 2015 (in Prozent) 
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ÜberdiegenerelleQualifikationsstrukturderin

DeutschlandlebendenAsylbewerbergibteskeinere

präsentativen statistiken. dies liegt vor allem daran, 

dassdietatsächlicheBerufsqualifikationimRahmen

desAsylverfahrensnurschwerfeststellbarist.Seit

2016 führt das Institut für arbeitsmarktforschung der 

ba (Iab) zusammen mit dem bamF eine umfassende 

untersuchung zur kompetenzerfassung von Flüchtlin

gen durch. laut robert bosch stiftung sollten vor 

veröffentlichung dieser ergebnisse „verallgemeinernde 

Angaben[…]zurQualifikationundArbeitsmarkteig

nung von Flüchtlingen eher mit zurückhaltung be

trachtet werden.” 304 eine untersuchung des bamF 

vomMai2016,inderSozialstruktur,Qualifikationsni

veauundBerufstätigkeitvonAsylantragstellenden

ausgewertet wurden, zeigt deutlich, dass ein großteil 

der Flüchtlinge zwar über eine formale schulbildung 

verfügt, je nach Herkunftsland aber deutliche niveau

unterschiede festzustellen sind: 

ein blick in die arbeitsmarktstatistiken ist durchwach

sen. zwar haben laut einer untersuchung des ifoIn

stituts etwa zehn Prozent der mittelständischen un

ternehmen mit mehr als 250 mitarbeitern bereits er

fahrungen mit Flüchtlingen im betrieb. 305 ernüchternd 

fällt allerdings die bilanz der konzerne aus. so hat 

gegenwärtig nur ein bruchteil der großen deutschen 

unternehmen Flüchtlinge eingestellt, wie eine umfra

ge der Frankfurter allgemeinen zeitung vom sommer 

2016unterden30DAXUnternehmen,diezusam

mengenommen immerhin 3,5 millionen menschen be

schäftigen und einen jahresumsatz von 1,1 billionen 

euro erwirtschaften, zu tage förderte: lediglich 54 

Flüchtlinge haben in diesen unternehmen eine Fest

anstellung erhalten, von denen 50 allein auf die deut

sche Post ag entfallen, jeweils zwei weitere sind bei 

saP und beim Pharmakonzern merck angestellt. zu

gleich wurden 2.700 zusätzliche Praktikumsplätze 

speziell für Flüchtlinge geschaffen, von denen schon 

500 besetzt werden konnten. 306 

die sprachförderung wird sowohl von arbeitgebern 

alsauchvondenGewerkschaftenundAsylverbänden

alsderzentralePfeilerderArbeitsmarktqualifizierung

in deutschland betrachtet. 307 das sprachniveau der 

stufe b1 gilt in der regel als grundvoraussetzung. 308 

mangelnde sprachkenntnisse gelten dabei auch als 

das Hauptproblem für die Integration von arbeitssu

chendenAsylbewerbern.ZwarwurdedasAngebotder

allgemeinen Integrationskurse des bamF seit dem 

letzten jahr stetig ausgebaut, es fehlt allerdings nach 

wievoranberufsqualifizierenden,sowieanberufs

und ausbildungsbegleitendenden sprachförderungs

programmen. 309 

mit blick auf die Herausforderungen, die sich aus der 

zusammenarbeit der verschiedenen behördlicher ebe

nen ergeben, lässt sich vor allem die in der vergan

genheit oft langsame und zum teil schwierige koope

ration von arbeitsagentur und jobcentern mit den für 

Integration zuständigen behörden hervorheben. die 

neu geschaffene Personalunion des vorsitzenden der 

ba und des bamF lässt eine grundsätzlich verbesserte 

zusammenarbeit dieser stellen erwarten. 310 bereits 

seit dem letzten jahr wurde baPersonal als temporä

re mitarbeiter im bamF eingesetzt. zusätzlich ist vor

gesehen, dass das bamF zukünftig, ähnlich wie die 

ba, mithilfe externer beratungen umstrukturiert und 

neu aufgestellt werden soll. 311 allerdings existieren 

nach wie vor auch innerhalb der arbeitsverwaltung 

zuständigkeitsprobleme. so sind die arbeitsagenturen 

fürFlüchtlinge,dieLeistungennachdemAsylbewer

berleistungsgesetz beziehen, zuständig, während die

se nach einem wechsel in die grundsicherung auto

matisch von den jobcentern betreut werden. auf die

se weise wird die kontinuität in der arbeitsmarktbe

treuung unterbrochen und werden damit doppelstruk

turen geschaffen. 312 
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flüchtlingsmanagement: kommunale steuerungs-

maßnahmen durch risikomanagement entwickeln

mit der methode des risikomanagements hat die 

kommunale gemeinschaftsstelle für verwaltungs

management (kgst) mit ihren Partnern „weisse und 

Kollegen(W&K)”sowiederFirmaNARISeineAnalyse

für das kommunale Flüchtlingsmanagement durch

geführt. dabei wurden die wesentlichen akteure aus 

städten, kreisen und gemeinden nach ihren Heraus

forderungen und Problemlagen mittels standardisier

ter telefoninterviews befragt. die so entwickelten 

 risiken wurden dann von einer interdisziplinären ex

pertengruppe aus der Praxis bewertet. anschließend 

wurden maßnahmen zur steuerung der schwerwie

gendsten risiken erarbeitet. 313AlsRisikendefiniertdie

kgst alle ereignisse innerhalb und außerhalb kommu

naler verwaltungen, die sich ungünstig auf die kom

munale zielerreichung auswirken können. 314 die kgst 

stellt daher deutlich heraus, dass nicht die Flüchtlinge 

das risiko darstellten. vielmehr sei es die situation, 

die entsteht, wenn keine adäquaten steuerungsmaß

nahmen ergriffen würden. 315 ziel des durchgeführten 

Projektes sei es daher, ereignisse und entwicklungen 

rund um die Flüchtlingssituation, die sich negativ auf 

die gemeinwohlsicherung oder daseinsvorsorge aus

wirken könnten, rechtzeitig erkennen, bewerten und 

steuern zu können und auf diese weise den kommu

nen eine praxisorientierte Hilfestellung zu geben. 316

zunächst galt es, die akteure des steuerungs und 

Integrationsprozesseszuidentifizieren.Diesereichten

von der kommunalen verwaltung über das jobcenter 

bis hin zum cateringservice in den unterkünften. 317 

In einem nächsten schritt wurden die bereiche ge

clustert, in denen die Probleme beim kommunalen 

Flüchtlingsmanagement auftreten können.  

Im einzelnen sind dies: 

n unterkunft (raum, schlafmöglichkeiten, sanitäre 

Einrichtungen);

nVersorgung(Essen,medizinisch,sozial);

n verwaltungsinterne bearbeitung (Fachrecht, 

Personal,Finanzen,IT,Recht);

n Integration (kindergarten/schule, sprache,  

Ausbildung,Arbeit);

n kommunikation (öffentlichkeitsarbeit, 

Informationsmanagement);

die methode des risikomanagements  
der kommunalen gemeinschaftsstelle  
für verwaltungsmanagement 

n recht (genehmigungsverfahren, vertrags

angelegenheiten,Haftungsrisikenetc.);

nFinanzen(Sachkosten,Personalkostenetc.);

n sicherheit (Flüchtlinge, bevölkerung, 

Verantwortungsträger,Mithelfende);

n akzeptanz (ehrenamtliches engagement,  

subjektivesSicherheitsempfinden,etc.).

die kommunen und mitarbeiter befänden sich laut 

studie der kgst in einem „ständigen krisenmodus” 318. 

bei der unterbringungssituation in unterkünften ergä

ben sich die Problemlagen durch die lange aufent

haltsdauer aufgrund langwieriger verfahren, aber auch 

wegen der vielzahl an nationalitäten, ethnien und re

ligionen,diezuKonfliktenführenkönnten.Hygie

nische missstände, fehlende mobilität und nutzungs

konflikteerschwertendieSituation.InBezugaufdie

angebotsstruktur für die Integration der Flüchtlinge 

würden vor allem sprachkurse fehlen, aber auch die 

medizinische versorgung sei nicht immer ausreichend 

gewährleistet. die undurchsichtigkeit der vielzahl an 

ansprechpartnern für diverse anliegen (Integrations

kurse, wohnen etc.) sei ein Hemmnis. auf seiten der 

Flüchtlinge nennt die studie hohe erwartungshal

tungen, die nichtanerkennung von abschlüssen sowie 

„andere wertvorstellungen” 319 als integrationshem

mende, problematische Faktoren. 320

auf seiten der bevölkerung würden die kommunen  

vor allem ein schwinden der akzeptanz und des 

 engagements befürchten. langfristig sei die wohn

raumsituation eine der größten Herausforderungen  

der kommunalpolitik. 

aus all diesen einschätzungen hat die kgst die zehn 

prioritären risikofaktoren des kommunalen Flücht

lingsmanagements herausdestilliert (s. tabelle 

rechts).

anhand dieser risiken wurden spiegelbildlich und 

 beispielhaft steuerungsmaßnahmen entwickelt, um  

im konkreten bedarfsfall auf kommunaler ebene  

praktisch agieren zu können.
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313 | Vgl. KGSt: Flüchtlingsmanagement. Kommunale  
Steuerungsmaßnahmen durch Risikomanagement entwickeln, 
Köln 2016,  
in: https://www.kgst.de/dotAsset/1177189.pdf, S. 2. 
314 | Vgl. KGSt: Kommunales Risikomanagement. Teil 1:  
Das kommunale Risikofrühwarnsystem, Bericht 5/2011, S. 23.
315 | Vgl. KGSt: Flüchtlingsmanagement, S. 6. 
316 | Ebd., S. 7.
317 | Die relevanten Akteure sind Sozialämter, Polizei, 
 Feuerwehren, Kirchen, Gesundheitsämter, Hilfsorganisationen, 
Ausländer behörden, Krankenkassen, Beschaffungsstellen, 
 Betreiber (Unterkünfte), Schulämter Handwerksfirmen, Stadt-
planungsämter,  Personaldienstleister, Kämmereien, BAMF, 

Personalämter, Ehrenamtliche, Presse & Öffentlichkeitsarbeit, 
Bildungsträger, Meldeämter, Wohnungsbaugesellschaften, 
Krankenhäuser, Beratungs stellen, Jobcenter, Caterer, Ord-
nungsämter, BIMA, Sportämter, Bundesagentur für Arbeit, 
Gebäudemanagement, Bundeswehr,  Bauordnungsämter, 
Wohlfahrtsverbände, Flüchtlingskoordinatoren, Ärzte/Kranken-
häuser, Kassenärztliche Vereinigung.
318 | KGSt: Flüchtlingsmanagement, S. 13. 
319 | Ebd., S. 14.
320 | Vgl. ebd., S. 13ff. 
321 | Vgl. ebd., S. 2-3. 
322 | Ebd., S. 17. 

 
dIe metHode des rIsIkomanagements 

risiken und steuerungsmaßnahmen

risiko steuerungsmaßnahme

Flüchtlinge haben keine beschäftigungs/arbeitsmöglich

keit.

FlüchtlingeindieVerwaltungderUnterkunfteinbinden;

beschäftigungsmöglichkeiten (z. b. Fahrradwerkstatt)  räumlich 

integrieren.

es entsteht eine ablehnende Haltung gegenüber 

 Flücht lingen in der bevölkerung.

über Fluchtgründe und erfahrungen auf der Flucht auf Info

Veranstaltungeninformieren,umEmpathiezuerzeugen;

begegnungen organisieren.

kinder/jugendliche haben erschwerte bedingungen für  

den bildungserwerb.

bei zuweisung in kommunen Familienstruktur und lernstand 

berücksichtigen (Familien dorthin zuweisen, wo noch schul

kapazitäten bestehen).

kernprozesse des Flüchtlingsmanagements sind zu 

 komplex und zeitaufwändig.

bestehende Prozesse bereichsübergreifend visualisieren, 

analysierenundoptimieren.

belastungsgrenze der aufgabenträger ist erreicht bzw. 

überschritten;dieEinschränkungentreffenweiteTeileder

Handlungsfelder.

Pensionärereaktivieren;KurzausbildungenfürTätigkeitsfelder

entwickeln und arbeitsprozesse entsprechend umorganisieren.

grundbedürfnisse (Privatsphäre, schlafen, sanitär) der 

Flüchtlinge können nicht mehr ausreichend sichergestellt 

werden.

Unterbringungvollständigoutsourcen;Kommunenmitfreien

kapazitäten freistellen, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als 

zugewiesen wurden.

es stehen nicht ausreichend unterbringungsmöglichkeiten 

bzw. wohnraum für anschlussunterbringung zur  

verfügung.

FlüchtlingealsBauhelfereinsetzen;überregionales

 wohnraumkonzept erstellen.

ZusatzbelastungenschränkendiefinanziellenMöglich

keiten der kommunen erheblich ein.

sponsoren für maßnahmen des Flüchtlingsmanagements  

finden;MotivationörtlicherUnternehmenerhöhen, 

Personal freizustellen.

komplexe rechtslage der unterschiedlichen regelungsbe

reiche führt zu unsicherheit und Handlungserschwernissen 

bei allen beteiligten akteuren (verwaltung, ehrenamtliche 

Helfer, Partnerorganisationen, Flüchtlinge, …).

WelcomeAppmitErstinformationenentwickeln;Formulare 

ineinfacherSprache(mitPiktogrammen)entwerfen;virtuelle

dolmetscherdienste nutzen.

soziale segregationsprozesse in stadtteilen nehmen zu 

(ghettoisierung, Parallelgesellschaft). 321

dezentrale unterbringung von Flüchtlingen in wohnungen 

unter berücksichtigung der bestehenden sozialstruktur. 322

Quelle: KGSt: Flüchtlingsmanagement. Kommunale Steuerungsmaßnahmen durch Risikomanagement entwickeln, Köln 2016,  
in: https://www.kgst.de/dotAsset/1177189.pdf, S. 17. 
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die stadt viernheim ist die zweitgrößte stadt im  

kreis bergstraße und liegt in der metropolregion 

rheinneckar, am stadtrand von mannheim. wie in 

den meisten deutschen kommunen kamen auch hier 

im Herbst 2015 mehrere hundert neue Flüchtlinge  

in der stadt an. zusammen mit einer vielzahl von 

 ehrenamtlichen Helfern mussten die öffentlichen be

hörden in viernheim in kürzester zeit notunterkünfte 

und versorgungsmöglichkeiten vorbereiten und die 

weichen für eine Integration der Flüchtlinge stellen. 

anders als in vielen anderen städten konnte viern

heim dabei allerdings auf ein bereits existierendes 

 Integrationsnetzwerk in der gemeinde zurückgreifen, 

das die aufnahme der menschen bis heute erheblich 

erleichtert und auch in den medien mittlerweile als 

beispielhaftes erfolgsmodell für lokale Integrationsar

beit  präsentiert wird.

„Ich bin ein viernheimer” – so lautet der name der 

Initiative, die die katholische Pfarrgemeinde st. mi

chaelis im jahr 2014 ins leben gerufen hat und die 

den dreh und angelpunkt der Integration von an

kommenden Flüchtlingen in viernheim darstellt. ge

gründet wurde das Projekt, nachdem im jahr 2014 

eineVielzahlvongeflüchtetenMenschen,vorallem

aus eritrea, im ort ankam und in verschiedenen 

 notunterkünften untergebracht wurde. da damals  

von seiten des zuständigen kreises kaum kapazitäten 

zur Förderung der sozialen Integration der menschen 

existierten, entschlossen sich Pfarrer angelo stipino

vich und gemeindereferent Herbert kohl dazu, tätig 

zuwerden.SieverteiltenWillkommensflyerandie

Flüchtlinge und luden diese darin zum gemeinsamen 

kennenlernen in das gemeindehaus ein. schon bei 

diesem ersten gemeinsamen gespräch wurde offen

sichtlich, dass die grundlage für die soziale einbin

dung der menschen zunächst der spracherwerb sein 

würde. anspruch auf die regulären Integrationskurse 

hatten damals allerdings die wenigsten der neuan

kömmlinge und so entschied sich die kirchengemein

de dazu, sich selbst um sprachlernangebote für die 

Flüchtlinge zu kümmern – auf diese weise wurde 

schließlich der grundstein für „Ich bin ein viernhei

mer” gelegt. 

In den vergangenen zwei jahren ist das Projekt  

dabei immer weiter gewachsen, hunderte Helfer  

aus der gemeinde sind aktuell beteiligt. maßgeblich 

für den erfolg des Projekts war der gewinn eines 

 pro fessionellen beratungsstipendiums im rahmen  

des „startsocial”wettbewerbs unter der schirm

herrschaft von bundeskanzlerin angela merkel im  

jahr 2014: „startsocial hat unser Projekt überhaupt 

erst zu dem gemacht, was es heute ist”, resümiert 

kohl. drei monate wurde die gemeinde bei ihrer 

Flüchtlingsarbeit von professionellen coaches großer 

unternehmens beratungsagenturen begleitet, die 

ihnen halfen, das Integrationsprojekt zu strukturie

ren, personell zu  organisieren und darüber hinaus 

 spendenmittel von großspendern, wie z. b. örtlich 

 ansässigen Industrie unternehmen, zu akquirieren. 

mittlerweile basiert „Ich bin ein viernheimer” neben 

den sprachlernangeboten auch auf drei weiteren 

zentralenIntegrationsbausteinen:Der„Beruflichen

Integration”, der „sozialen Integration” und der  

„Hilfe zur selbsthilfe”. „sprache sehen wir dabei als 

den mittel zum zweck für alles weitere – ohne spra

che geht in punkto Integration gar nichts und nur 

durch den spracherwerb ist es den menschen mög

lich, ihr leben selbst in die Hand zu nehmen”, stellt 

kohl fest. der anspruch des Projekts ist es deshalb, 

allen ankommenden menschen, unabhängig von ih

remStatusimAsylverfahren,denZugangzueinem

deutschkurs zu ermöglichen. „das bedeutet für jeden 

unserer teilnehmer vier mal die woche vier stunden 

unterricht, mit anschließender Prüfung, einem zer

tifikat–unddannkommtdienächsteSprachstufe”, 

so kohl. dabei kooperiert die Initiative eng mit dem 

verein „lern mobil” zusammen, ein bereits seit 1985 

existierender freier träger der pädagogischen bil

dungsarbeit im kreis bergstraße. ergänzt wird das 

sprachkursangebot durch ehrenamtliche nachhilfe

angeboteundberufsspezifischeDeutschkurse.

Fallbeispiel: 

„Ich bin ein viernheimer” in viernheim

Verantwortliche und Teilnehmer von „Ich bin ein Viernheimer” 
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als weiteren schritt in richtung selbstbestimmtes 

 leben sehen kohl und stipinovich die Integration  

der ankommenden menschen in den arbeitsmarkt. 

„am anfang waren wir auch überzeugt davon, dass 

wir die leute so schnell wie möglich in arbeit bringen 

müssen, denn beschäftigungslosigkeit und langeweile 

sind für den Integrationsprozess der menschen töd

lich”, so die beiden. allerdings habe man dann bald 

gemerkt, dass die gemeinde bei ihren möglichkeiten 

zur Förderung der arbeitsmarktintegration relativ 

schnell an ihre grenzen stößt. neben der sprach

barriere existieren auch nach wie vor verschiedene 

administrative Hindernisse zur erfolgreichen einglie

derungvonAsylbewerbernindenArbeitsmarkt.Nach

der einführung des mindestlohns im letzten jahr 

konnte auch das 2014 ins leben gerufene Praktikum

sprogramm des Projekts so nicht weitergeführt wer

den: „niemand in der wirtschaft ist bereit, jemandem 

8,50 euro zu bezahlen, bloß um ihm zu helfen – und 

das kann ich voll verstehen. es ging ja dabei in erster 

LinieumdasAnlernenderGeflüchteten”,stelltStipi

novich fest. auch der Plan, die Praktika als Hospitati

onen anzumelden, musste verworfen werden: „Hospi

tanten dürfen hierzulande keinerlei arbeit verrichten, 

nur zuschauen – das funktioniert dann natürlich auch 

nicht.” mittlerweile vermittelt die gemeinde in zusam

menarbeit mit dem jobcenter Flüchtlinge in verschie

dene beschäftigungsprogramme, allerdings ist dies 

aufgrund der verschiedenen Förderlinien und zustän

digkeiten ein relativ umständliches unterfangen. ak

tuell planen kohl und stipinovich zusammen mit der 

IHk, dem jobcenter und weiteren akteuren der kom

munalenWirtschafsförderungdaherweitereberufliche

Integrationsprojekte. 

„NebenderberuflichenIntegrationistesnatürlich 

auch sehr wichtig, dass die menschen möglichst schnell 

in viernheim ankommen und hier gesellschaftlich 

 eingebunden werden. wir wollen ghettoisierung um 

jeden Preis vermeiden”, betont kohl. zur Festigung 

der sozialen kontakte wurde in der gemeinde daher 

ein tandemprogramm ins leben gerufen, das Flücht

lingen ehrenamtliche bezugspersonen zur seite stellt, 

mit denen sie sich mindestens einmal in der woche 

treffen. „vom gemeinsamen kaffeekränzchen bis zum 

behördengang  hier fängt die wirkliche Integration 

an”, stellt stipinovich fest. darüber hinaus vermittelt 

die Initiative die Flüchtlinge auch erfolgreich in die 

 soziale Infrastruktur des orts wie sportvereine und 

organisiert interkulturelle begegnungsveranstaltungen. 

spracherwerb, arbeitsintegration und soziale einbin

dung sehen stipinovich und kohl als die zentralen 

 bestandteile von „Ich bin ein viernheimer” an. das 

 eigentliche alleinstellungsmerkmal ihrer Initiative 

 stellen nach ihren eigenen aussagen jedoch die soge

nannten „Helping Hands” dar. schon früh habe man 

in der gemeinde erkannt, dass erfolgreiche Integrati

on und eigenverantwortung Hand in Hand gehe und 

dass man „Flüchtlinge zu beteiligten” machen müsse. 

„EsgibtsovielegutgemeinteAngebotefürGeflüch

tete–aberwerweißbesser,wasGeflüchtetebrau

chen, als sie selbst?” aus diesem grund wurden die 

„Helping Hands” ins leben gerufen, eine gruppe von 

mittlerweile 18 Flüchtlingen, die den Integrationspro

zessderAsylbewerberselbstmitsteuert.Die„Helping

Hands” sind dabei in den verschiedenen Flüchtlings

unterkünften der gemeinde untergebracht und versu

chen, die Probleme der Flüchtlinge dort direkt zu klä

ren oder konkret an die richtigen stellen weiterzuge

ben. „erst dann, wenn das team an seine materiellen 

und personellen grenzen stößt, greifen wir von der 

gemeinde ein und unterstützen sie”, so kohl. der lei

ter der gruppe, kibreab Habtemichael, kam 2014 als 

eritreischer Flüchtling nach viernheim und ist mittler

weile sogar mit einer halben stelle bei der gemeinde 

beschäftigt und koordiniert in dieser Position die 

 arbeit der „Helping Hands”. „Ich glaube die „Helping 

Hands” sind das, was den kern unseres Projekts dar

stellt, was uns wirklich zu etwas besonderem macht 

und was vorbildcharakter auch für andere gemeinden 

haben kann. In dieser Form gibt es das, soweit ich 

weiß, bisher nirgends”, so stipinovich.

wer sind „die” Flüchtlinge in viernheim? während 

 anfangs vor allem eritreer nach viernheim kamen, 

setzt sich die Flüchtlingsstruktur aktuell aus verschie

densten nationalitäten zusammen. weiterhin leben 

zwar viele menschen aus eritrea hier, die mehrheit 

bildeninzwischenallerdingsSyrer–danebengibtes

auch viele afghanen, somali und Flüchtlinge aus dem 

Irak und Iran. berührungsängste zwischen christen 

und muslimen gebe es dabei kaum, wie stipinovich 

feststellt. überhaupt sieht er die religion nicht als 

 Integrationshindernis an: „mir ist bei keinem musli

Ein Treffen der „Helping Hands”
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mischen Flüchtling bisher so etwas wie eine islamis

tische attitüde aufgefallen. eher im gegenteil – die 

meistenpflegeneinensehrentspanntenUmgang 

mit ihrer religion.” 

auf die Frage, inwiefern die Initiative seit ihrer grün

dung an bestehende strukturen der Integrationsarbeit 

anknüpfen konnte, antwortet stipinovich differenziert. 

zwar habe viernheim als stadt im wirtschaftsraum 

rheinneckar bereits seit jahrzehnten erfahrung mit 

der Integration von arbeitsbedingten zuwanderern 

und dabei recht erfolgreiche strukturen, beispiels

weise im bereich der sprachförderung, geschaffen. 

als die Flüchtlingszahlen in viernheim im jahr 2014 

jedoch sprunghaft anstiegen, existierten so gut wie 

keinezielgruppenspezifischenMaßnahmen.„Dassoll

aber kein vorwurf an die stadt sein”, betont stipino

vich, schließlich sei diese entwicklung für alle in 

viernheim überraschend gekommen und rein rechtlich 

sei ohnehin der kreis zuständig – auch wenn die men

schen natürlich vor ort lebten. die zusammenarbeit 

mit der stadt beschreibt er allerdings als durchweg 

positiv: „nie haben wir gegenwind von der kommune 

erhalten, im gegenteil, wir haben sie vor kurzem 

 sogar mit ins boot holen können.” 

organisatorisch hat sich die Initiative in den vergan

genen monaten neu aufgestellt, zukünftig werden  

sich bürgermeister matthias baaß (sPd) und Pfarrer 

StipinovichdieoffizielleProjektleitungteilen.Durch

die verzahnung mit der stadtverwaltung erhofft sich 

die gemeinde eine verbesserte zusammenarbeit mit 

den behörden und den zugang zu möglichen staat

lichen Fördermitteln. die gesamtkoordination sowie 

die öffentlichkeitsarbeit liegen weiterhin im verant

wortungsbereich von kohl. die jeweiligen subprojekte 

in den bereichen der selbstorganisation, des spra

cherwerbs, der arbeitsmarktintegration und der sozia

len einbindung sind, wie auch die Fragen rund um die 

unterbringung, im rahmen von speziellen arbeitskrei

senorganisiert.Danebenfindeninunterschiedlichem

ausmaß auch immer wieder treffen der beteiligten 

arbeitskreise mit den unterschiedlichen kooperations

partnern statt, die neben der stadt, dem jobcenter 

und dem verein lernmobil auch die lokale notaufnah

meeinrichtung, das sozialzentrum viernheim und die 

moscheegemeinde umfasst. 

um die wohnsituation der Flüchtlinge zu verbessern, 

hat die gemeinde zusätzlich vier wohnhäuser ange

mietet. zusammen mit den ausgaben für die sprach

kurse,dienichtrefinanziertwerdenkönnen,kamin

den letzten zwei jahren ein mittlerer sechsstelliger 

betrag zusammen, den die gemeinde für das Inte

grationsprojekt aufbringen musste. dabei hängt „Ich 

bineinViernheimer”finanziellvorallemvonden

spenden der gemeindemitglieder und von örtlichen 

großsponsoren sowie von extraförderungen durch das 

bistum mainz ab. staatliche gelder habe die gemein

de laut stipinovich bisher keine erhalten. „zudem ist 

es schwierig für uns als kirchengemeinde an staatli

che Fördergelder zu kommen – für die kommune ist 

das einfacher. vielleicht ändert sich das jetzt durch 

unsere engere zusammenarbeit mit der stadt.” ohne 

weitere bürokräfte, die sich voll darauf konzentrieren 

könnten, etwaige anträge und bewerbungen zu ver

fassen, sei der bürokratische aufwand für die Förder

mittelbeantragung mit dem vorhandenen Personal 

auch einfach nicht zu stemmen. dabei kritisiert stipi

novich, dass von den durch den bund bereitgestellten 

mitteln ein großteil nur in die bereitstellung der un

terkünftefließt:„IndieeigentlicheintegrativeArbeit

am menschen gelangt so gut wie kein geld.” Immer

hinfinanzierenKreisundStadtseitdemletztenJahr

zwei halbe bürokraftstellen in der gemeinde, um den 

zusätzlichen arbeitsaufwand der beteiligten, die nach 

wie vor ja auch die eigentliche gemeindearbeit erle

digen müssen, zumindest teilweise zu entlasten. 

der ehrenamtliche einsatz vieler hundert Helfer hat 

„Ich bin ein viernheimer” zu einem gesamtgesell

schaftlichen Projekt in der kommune werden lassen, 

dass von allen seiten unterstützung bekommt. aller

dings hat das Projekt, insbesondere seit dem letzten 

jahr, auch gegenwind bekommen. sucht man auf 

 Facebook nach dem begriff „Flüchtlinge in viernheim” 

findetmannebenderSeitedesGemeindeprojekts 

mit 1.163 „likes” auch die gruppe „viernheim sagt 

neinzumAsylantenheim”mitimmerhin888„Likes”.

Pfarrer stipinovich, der im vergangenen jahr auf

grundseinerHaltungzurFlüchtlingspolitikanonyme

Drohungenerhaltenhat,findetdieseZahlenzwar

traurig, ihm zufolge seien diese Personen allerdings 

eine kaum ins gewicht fallende minderheit in der 

kommune: „auch bei uns hat die aFd bei den kom

munalwahlen im märz mit 22 Prozent sehr viele stim

men geholt, da ist so eine gegenbewegung im Inter

net nicht überraschend.” wichtig sei, dass es keinen 

im alltag spürbarer, organisierter widerstand gegen 

die Initiative gebe. viernheim sei nicht gespalten,  

im gegenteil: „Pfarrer, lehrer, bürgermeister – wie 

man so schön sagt. wenn in einer kleinen gemeinde 

bildungsträger, religion und verwaltung an einem 

strang ziehen und dies nach außen tragen, dann wird 

eine kleinstadt zusammengehalten. es ist fast un

möglich, dass sich dann ein wirklicher antistream 

 gegenüber dem lokalen mainstream bildet. und so  

ist es auch bei uns in viernheim.”



IntegratIon vor ort |  75

als besonders wichtigen Punkt für die akzeptanz in 

der gemeinde sieht kohl auch die öffentlichkeitsarbeit 

der Initiative an. „es geht darum, die viernheimer 

ehrlich zu informieren, was gerade im bereich der 

Flüchtlingsarbeit passiert, welche menschen hierher

kommen und wie diese in der gemeinde leben.” 

durch die einbindung von Flüchtlingen in ehrenamt

liche Projekte wie gärtnerarbeiten auf dem sportplatz 

oderinderLandschaftspflegeunddieSichtbarma

chung dieses engagements in Form von Pressemittei

lungen oder dem onlinenewsletter werde laut kohl 

gesichert, dass die Flüchtlinge immer mehr zu einem 

teil der gemeinde werden: „wir schauen, dass ge

flüchtetesichnichtvergrabenundimmerimStadtbild

präsent sind. das ist immens wichtig für die akzep

tanz vor ort.”

Fragt man stipinovich und kohl danach, was sie sich 

zukünftig für ihr Projekt wünschen, dann verweisen 

sie vor allem auf die bürokratischen rahmenbedin

gungen: „Ich würde mir wünschen, dass dieser un

überschaubare, bürokratische wust abgebaut wird 

und nicht noch immer mehr an verordnungen und 

bestimmungen für verschiedene gruppen von Flücht

lingen hinzukommen”, so stipinovich. darüber hinaus 

plädiert er für eine vereinfachung der amtssprache 

sowie der logik der unzähligen antragsformulare, 

sowohlimRahmendesAsylverfahrens,alsauchin

derflüchtlingspolitischenArbeit.Dievonvielenhe

raufbeschworene Frustwelle der letzten monate im 

bereich der Flüchtlingsarbeit habe ihm zu Folge auch 

nichts mit der arbeit am menschen zu tun, sondern 

viel mehr mit dem rechtlichen kontext und den da

raus entstehenden umständen für die engagierten. 

„JedesAsylpaketbringtimmermehranVorschriften,

diepraktischhäufigkaumodergarnichtumsetzbar

sind und für Frust sorgen. wir müssen in deutschland 

lernen, in solchen ausnahmesituationen wie im letz

tenJahrdeutlichflexiblerzureagieren–dann,davon

bin ich überzeugt, können wir in der bundesrepublik 

die Integration der menschen schaffen.”
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Vonden2015registriertenNeuZugängenvonAsyl

suchendenentfielennachdemKönigsteinerSchlüssel

auf den stadtstaat Hamburg rund 2,5 Prozent der 

GesamtzahldernachDeutschlandeingereistenAsyl

bewerber. konkret kamen damit 22.299 Flüchtlinge 

2015 nach Hamburg, darunter 20.987 mit unterbrin

gungsbedarf. 323 

jürgen gallenstein, abteilungsleiter in der behörde  

für arbeit, soziales, Familie und Integration der stadt 

Hamburg, sagt dazu: „wir mussten also zunächst 

Unterkünftefinden,aberesgehtnichtnurdarum,

dass Flüchtlinge untergebracht werden, sondern  

auch darum, dass sie integriert werden. wir sind der 

auffassung, dass Integration am besten über arbeit 

funktioniert.” die grundidee für das Projekt w.I.r. 

war damit geboren. durch die Initiative des Ham

burger senats hat die behörde für arbeit, soziales, 

 Familie und Integration in Hamburg, die agentur für 

arbeit Hamburg, das jobcenter team.arbeit.hamburg, 

die Handelskammer Hamburg und weitere kooperati

onspartner aus der freien wirtschaft im september 

2015 das Programm „w.I.r – work and integration 

for refugees” gemeinsam begonnen.

ziel von w.I.r. ist es, die ausbildungs und arbeits

marktintegration für Flüchtlinge weiterzuentwickeln 

und die erfahrungen von trägern der Flüchtlingshilfe 

einzubeziehen. es sollen Flüchtlinge, die eine gute 

bleibeperspektive haben und noch keine leistungen 

desJobcentersbeziehen,herausgefiltertwerden 

und mit Hilfe einer individuellen Potenzialermittlung 

möglichst schnell in ausbildung und arbeit gebracht 

werden. „es geht darum, dass wir keine zeit verlie

ren”, so gallenstein weiter. ein erster schritt hin zur 

schnellen Integration von Flüchtlingen in den arbeits

marktbestehtindersystematischenErfassungder

jeweiligen lebenslage und der Feststellung der beruf

lichen kompetenzen. Institutionenübergreifend kön

nen im rahmen einer gemeinsamen Fallbesprechung 

dann lösungen für die jeweils individuelle situation 

angeboten werden.

wichtig ist, und das betont jürgen gallenstein, dass 

durch das Projekt „w.I.r” keine Parallelstruktur zum 

Regelsystemgeschaffenwird,sondernvielmehreine

Art„Filter”vordasRegelsystemgebautwird.Jeder

der insgesamt über 22.000 Flüchtlinge soll in einer 

 individuellen Potenzialermittlung beraten werden.  

der standort der beratung liegt zentral am millerntor, 

im Herzen der Hansestadt Hamburg. durch das Pro

jekt soll den Flüchtlingen auch der deutsche arbeits

markt nähergebracht werden, der für viele noch sehr 

undurchsichtig scheint.

das Projekt „w.I.r.” lässt sich klassischerweise in  

vier schritte unterteilen: zunächst werden erste 

 Informationsgespräche von mitarbeiterinnen und 

 mitarbeitern des Flüchtlingszentrums Hamburg mit 

 jedem einzelnen Flüchtling geführt. bei Interesse 

 werden die daten der Flüchtlinge aufgenommen und 

ein termin für ein ausführliches gespräch vereinbart. 

In der Flüchtlingsberatung von „w.I.r.” geht es nicht 

nurumeineberuflicheBeratung,sondernauchum

eine art lebenslagenberatung. Im gespräch wird die 

individuelle lebenssituation in vollem umfang erfasst. 

AußerdemwerdenberuflicheFähigkeitenundPer

spektiven erörtert. zum gespräch sollen die Flücht

linge alle relevanten unterlagen, z.b. zeugnisse, 

 mitbringen. die daten werden streng vertraulich 

 behandelt und nur mit zustimmung der Flüchtlinge 

weitergegeben. In „w.I.r. werden maßgeschneiderte 

berufsperspektiven entworfen. das kann ein Prakti

Fallbeispiel: 

„work and Integration for refugees (w.I.r.)”  
in Hamburg

Senator Detlef Scheele (v. l.) präsentiert mit Friedhelm Siepe 
(team.arbeit.hamburg) und Sönke Fock (Agentur für Arbeit)  
das Projekt W.I.R.

zielsetzungen und funktionalitäten des Projektes „w.i.r.”

  Erhebung und Auswertung der Lebenslagen und der beruflichen 

Kompetenzen und Bedarfen von erwerbsfähigen Geflüchteten

  Angebote von Arbeitgebern akquirieren (insb. Praktika) und 

Geflüchtete in Beschäftigung und Ausbildung bringen

  Analyse der Zielgruppe, gemeinsames Lernen, Weiterent-

wicklung der Regelsysteme (insb. SGB II, III, VIII), gemeinsame  

zielgruppenorientierte Maßnahmenentwicklung, Ableitung von 

gesetzlichen Handlungs-/Regelungsbedarfen

Quelle: Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Hamburg.
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kum in einem betrieb sein, das kann die Prüfung  

sein, ob die jeweilige ausbildung im Heimatland  

mit der ausbildung in deutschland vergleichbar ist,  

oder gar ein konkretes jobangebot. das beratungs

gespräch dauert im schnitt zwei stunden und soll  

die individuellen Potenziale der menschen erörtern. 

DieGesprächefinden,wennnichtaufEnglisch,

 oftmals in der jeweiligen muttersprache statt, da via 

SkypeeinDolmetscherdienstzugeschaltetwerden

kann. nach dieser lebenslagenberatung und allge

meinen berufsberatung, die von der agentur für 

 arbeit und dem jobcenter durchgeführt wird, stellt 

sich heraus, welche Potenziale die Flüchtlinge im 

 einzelnen mitbringen. das reibungslose zusammen

spiel der einzelnen behörden unter dem dach des 

Projektes „w.I.r.” ist im kern auch das besondere. 

bis juli 2016 wurde die Potenzialermittlung bei über 

2.000 Flüchtlingen durchgeführt, von denen 1.066 

bisher ausgewertet wurden. es ist bereits die tendenz 

erkennbar, dass fast die Hälfte schon fünf bis zehn 

jahre gearbeitet hat und einige auch mehr als zehn 

jahre und mehr eine schulausbildung durchlaufen 

 haben. deutschkenntnisse sind, nicht überraschend, 

eher selten vorhanden.

jürgen gallenstein stellt dazu kritisch fest: „sprache 

ist ein großes Problem. es wird ja oft gesagt, wenn 

siemotiviertsind,dannfindensiesichschonzurecht,

aber so ist das nicht. wenn man mit unternehmen 

spricht, brauchen die leute schon ein basisdeutsch, 

sonst geht es einfach nicht.” auch hier steuert das 

Projekt „w.I.r.” nach, indem es Flüchtlingen parallel 

zu Praktika auch sprachkurse vermittelt. gallenstein 

dazu: „die vorstellung, dass Flüchtlinge die sprache 

quasi von alleine lernen, ist utopisch.” 

eine weitere wichtige säule von „w.I.r.” stellt ein 

 sogenannter unternehmensservice dar, der angebote 

von unternehmen für die Flüchtlinge akquirieren soll. 

Hier stehen etwa die Handelskammer, die Hand

werkskammer, der unternehmensverband nord und 

der gemeinsame arbeitgeberservice der arbeitsagen

tur und des jobcenters als kooperationspartner zur 

verfügung. mittels eines dreiseitigen onlinefragebo

gens können unternehmen job und Praktikumsange

bote an „w.I.r.” übermitteln. „wenn die kollegen in 

der berufsberatung dann mit einem Flüchtling reden, 

dann haben sie die offenen stellen und Praktikums

plätze im Hinterkopf”, sagt gallenstein. der gemein

same arbeitgeberservice der arbeitsagentur und des 

jobcenters war bisher sehr stark bürokratisiert und 

konntedurchdasProjekt„W.I.R.”entflochtenwer

den. nun stehen zwei datenbanken zur verfügung: 

einemitBerufsprofilenvonFlüchtlingenundeinemit

Angebotsprofilen.DerUnternehmensservicevon

„w.I.r.” matcht dann die ergebnisse und bringt beide 

gruppen zusammen. gallenstein bewertet den unter

nehmensservice durchaus mit einigem stolz: „bei uns ist 

esdasZiel,denMenschenausdieseranonymenDatei

herauszuholen. genau das schaffen wir durch w.I.r.”

das Projekt „w.I.r.” hat von september 2015 bis juli 

2016 schon einige kleinere erfolge zu verzeichnen.  

so stehen 296 konkrete arbeitsstellen, 49 ausbildungs

stellen und 66 Praktika für Flüchtlinge zur verfügung. 

Insgesamt 219 betriebsstätten zeigten sich bisher an 

derBeschäftigung/AusbildungvonAsylbewerbernüber

„w.I.r.” interessiert. die konkreten vermittlungserfolge 

sind noch überschaubar, aber der noch kurzen Projekt

phasegeschuldet:Sowurdein39FällenAsylbewerbern

durch „w.I.r.” ein Praktikum vermittelt. die vermitt

lungserfolge im übrigen werden zurzeit ausgewertet. 

dennoch lässt sich festhalten, dass durch „w.I.r.”  

die arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen spürbar 

verbessert wird und somit auch die Integration in die 

gesellschaft. jürgen gallenstein dazu: „Integration ist 

eben gesellschaftliche Integration und Integration in 

 arbeit, aber die gesellschaftliche geht nicht ohne die 

 Integration in arbeit.” 

schulbesuch in Jahren 

11 Jahre 
und mehr

9 bis 10  
Jahre

5 bis 8  
Jahre

bis 4 
Jahre

keine/ 
o.a.

absolut 655 170 166 21 54

in v.H. 61,4 % 15,9 % 15,6 % 2,0 % 5,1 %

sprachkenntnisse (deutsch)

absolut in v.H.

keine Kenntnisse 433 40,6 %

Grundkenntnisse 564 52,9 %

erweiterte Kenntnisse 65 6,1 %

verhandlungssicher 4 0,4 %

Profilanalyse von Flüchtlingen über „W.I.R.”

ausbildung (mehrfachnennung möglich)

absolut in v.H.

Berufliche Ausbildung 181 16,7 %

Akademische Ausbildung 389 35,9 %

davon: formaler Abschluss 248 22,9 %

keine Ausbildung 472 43,6 %

keine Angabe 41 3,8 %

dauer der Berufstätigkeit in Jahren 

10 Jahre 
und mehr

5 bis 10  
Jahre

0,5 bis unter 
5 Jahre

keine/ 
o.a.

absolut 304 244 270 248

in v.H. 28,5 % 22,9 % 25,3 % 23,3 %

Quelle: www.Hamburg.de/BASFI

323 | Vgl. Stadt Hamburg: Daten zur Zuwanderung,  
in: http://www.hamburg.de/fluechtlinge-daten-fakten.



der salzlandkreis, der im zuge der kreisgebiets

reform am 1. juli 2007 durch die zusammenlegung 

der ehemaligen landkreise ascherslebenstaßfurt, 

bernburg und schönebeck gebildet wurde, ist mit 

 einer Flächengröße von 1.427 km² der zweitkleinste 

landkreis von sachsenanhalt und grenzt im norden 

an die landeshauptstadt magdeburg. die dem kreis 

namensgebende salzgewinnung spielt auch heute 

eine rolle: In der kreisstadt bernburg wird nach  

wie vor salz abgebaut und in der stadt staßfurt 

 soda produziert. die landwirtschaft und vor allem 

agrarische Industrieproduktionen dominieren jedoch 

die wirtschaftliche struktur des landkreises, was vor 

allem auf die außerordentliche Qualität der böden 

 zurückzuführen ist. die aktuelle arbeitslosenquote 

 beträgt 10,0 Prozent, und liegt damit leicht über  

dem landesdurchschnitt von 9,3 Prozent. 324 

geprägt ist der salzlandkreis, wie weite teile der 

östlichenBundesländer,vonderdemografischen

 entwicklung: lebten im jahr der deutschen einheit 

1990 noch knapp 275.000 menschen auf dem gebiet 

des heutigen kreises, waren es im jahr 2015 nur 

noch knapp 196.000 an. die entwicklung wird sich 

nach einer Prognose des landesamts für statistik 

sachsenanhalts weiter fortsetzen: bis 2025 soll  

die einwohnerzahl um fast ein viertel auf dann nur 

noch 164.586 einwohner fallen, was den negativen 

landesdurchschnitt noch übertrifft. 325 

flüchtlinge im salzlandkreis

Im mai 2016 betrug der anteil der ausländer an der 

GesamtbevölkerungdesSalzlandkreises3,2Prozent;

er ist durch den zuzug von Flüchtlingen innerhalb 

eines jahres um knapp ein Prozent gestiegen: lebten 

imJanuar2015nur505AsylbewerberimSalzland

kreis, stieg die zahl bis ende mai 2016 auf 1.595. 326 

untergebracht sind die Flüchtlinge zu zwei dritteln 

dezentral in wohnungen und zu einem drittel in 

 gemeinschaftsunterkünften.

das Projekt „soziallotsen”

am 4. märz 2015 beschloss der kreistag des salzland

kreises angesichts der massiv gestiegenen zahl von 

zugewiesenen Flüchtlingen das „betreuungskonzept 

des salzlandkreises für die aufnahme und unterbrin

gung von Flüchtlingen” 327, nachdem die kreisverwal

tung in der beschlussvorlage deutlich gemacht hatte, 

dass die realisierung der darin vorgesehenen Projekte 

„sachlich unabweisbar und zeitlich unaufschiebbar” 

sei. 328 neben verfahrenstechnischen regelungen für 

die aufnahme, unterbringung und versorgung von 

Flüchtlingen, stellt das Projekt „soziallotsen”, dessen 

träger der salzlandkreis in kooperation mit betref

fenden einheits und verbandsgemeinden ist, eine 

 wesentliche säule der gesamtkonzeption dar. so heißt 

es in dem betreuungskonzept, dass „[d]er einsatz von 

soziallotsen als überaus notwendig und richtig einge

schätzt [wird], da gelebte Integration die größten er

folge für die aufgenommenen Flüchtlinge verspricht.” 

zielgruppe des Projekts sind ausschließlich, so Ines 

Golenia,FachdienstleiterinAusländerundAsylrecht

beim salzlandkreis und mitinitiatorin, Flüchtlinge und 

Asylbewerber,dienichtinGemeinschaftsunterkünften,

sondern dezentral in wohnungen untergebracht sind, 

wobei es sich in der mehrzahl um Familien handele.

die grundsätzliche Idee des Projekts, die am anfang 

stand, erläutert golenia wie folgt: „nur, weil man 

nach deutschland kommt, weiß man ja noch lange 

nicht, wie man in deutschland lebt, wie man sich  

in wohnungen verhält, wie man ein bahnticket zieht, 

oderwodernotwendigeArztzufindenist.”Diesen

missstand zu beheben, sei aber keine klassische 

 aufgabe kommunaler verwaltung, die primär für die 

unterbringung und versorgung der Flüchtlinge ver

antwortlich sei. dennoch müsse das ziel auch der 

kommunalverwaltung sein, die Flüchtlinge mit der 

deutschen kultur und lebensweise weitestgehend 

vertraut zu machen, sie damit in das gesellschaftliche 

leben zu integrieren, und dadurch gleichzeitig eine 

gesellschaftliche akzeptanz zu schaffen. dass sich 

zahlreiche bürger bereits zuvor in der Flüchtlingshilfe 

freiwillig engagiert hätten, gab für die verantwort

lichen des kreises den anlass, das bereits vorhandene 

bürgerschaftlicheEngagementalsTätigkeitzudefinie

ren und zu institutionalisieren, womit eine würdigung 

der geleisteten arbeit einhergehe.

Fallbeispiel: 

„soziallotsen” im salzlandkreis
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so sieht das konzept vor, dass 

 ehrenamtlich tätige bürger als so 

genannte „soziallotsen” in ihrem 

jeweiligen wohnort in wohnungen 

untergebrachten Flüchtlingen im 

alltagsleben notwendige Hilfestel

lungen geben. beispielhaft bedeu

tet dies konkret: begleitung bei 

notwendigen behördengängen, beim vereinbaren 

eines arzttermins, beim erstmaligen besuch eines su

permarkts, beim anmelden in der schule oder einem 

sprachkurs. oberste maxime ist hierbei, so golenia, 

die „Hilfe zur selbsthilfe”, was bedeute, dass die 

 ehrenamtler den Flüchtlingen keine wege abnehmen, 

sondern helfen und unterstützen sollen, dass sie diese 

wege selbstständig gehen können. „alles andere”, so 

golenia, „würde der Integration entgegenstehen. das, 

was auch jeder deutsche für sich selbst erledigen soll 

und muss, darf den Flüchtlingen nicht abgenommen 

werden.” 

möglichst bereits bei bezug der dem Flüchtling oder 

AsylbewerberzugewiesenenWohnungsollder„Sozial

lotse” gemeinsam mit einem vertreter der kommune 

anwesend sein, um von anfang an einen direkten 

kontakt zu gewährleisten und vertrauen aufzubauen. 

gewünscht wird hierbei explizit, dass der lotse, ge

meinsam mit den Personen, die die wohnung bezie

hen, unmittelbar kontakt zu den nachbarn aufnimmt, 

um sich vorzustellen und so eine in eine art „mittler

funktion” zu kommen. „wenn dies gemacht wird,  

gibt es in der regel – nach unserer erfahrung – 

 später deutlich weniger Probleme in der Hausgemein

schaft. Hat man sich erst einmal die Hand gegeben, 

fällt es deutlich leichter, vertrauen und akzeptanz auf 

beiden seiten der Haustür zu schaffen”, so golenia.

die ersten 13 „soziallotsen” konnten im juni 2015 

vom salzlandkreis für den einsatz in den jeweiligen 

kommunen bestellt werden, wobei sich die anzahl in

nerhalb eines jahres bis juni 2016 auf 47 erhöhte, 

was den bedarf derzeit decke.

Honoriert wird die ehrenamtliche geleistete arbeit 

nicht nur durch eine ernennungsurkunde und einen 

„dienstausweis”, die jeder soziallotse nach einer 

 einführenden schulung erhält, sondern auch durch 

eine monatliche aufwandsentschädigung von 150 

euro. 329 Für die beiden „soziallotsen” beate Hecke, 

mutter von fünf kindern und karlHeinz klix, rentner 

und bereits langjährig in der ausländer und migran

tenhilfetätig,stelltdieserfinanzielleBeitragaller

dings keine voraussetzung für ihr tun dar. dennoch, 

so Hecke, sei sie, wie wohl auch die meisten anderen 

„soziallotsen” froh, dass es eine aufwandsentschädi

gung gebe, wenn das geld auch in der regel wieder in 

ihre ehrenamtliche arbeit, in Form von anschaffungen 

fürdiebegleitetenFlüchtlinge,fließe.

EtwazweiDrittelder„Soziallotsen”befindetsicham

AnfangderRuhestandsphase,einDrittelbefindetsich

noch im berufsleben. dem salzlandkreis zur berufung 

vorgeschlagen werden v. a. jene kandidaten, die sich 

bereits durch ehrenamtliche arbeit hervorgetan haben, 

ausschließlich von amtsträgern der dem salzlandkreis 

angehörigen kommunen – auch, um missbrauch zu 

 verhindern. erst zwei mal habe eine berufung zurück

genommen werden müssen, da der ehrenamtlichen 

 arbeit nicht nachgekommen worden sei. 

zwar stellt golenia klar, dass es sich explizit nicht um 

einentagesausfüllendenJobhandelnsoll;siebetont

aber gleichzeitig, dass dies für viele „soziallotsen” eine 

gratwanderung darstelle. eine vorgabe, wie viel zeit  

für die aufgabe mindestens aufgewendet werden müs

se, gibt es, wie bei ehrenamtlicher tätigkeit generell, 

nicht. wichtig ist für die Projektträger nur, dass die be

treuungstattfinde,waswiederumdurcheineArtSelbst

kontrolle der untereinander vernetzten „soziallotsen”  

in der jeweiligen kommune garantiert sei. dass sich die 

investierte zeit nach den möglichkeiten und dem per

sönlichen einsatz der „soziallotsen” richtet, und nicht 

selten damit auch eine – zumindest kurzfristige – über

forderung einhergehen kann, bestätigen die zwei ehren

amtler. „Für mich ist das ein ganztagsjob geworden”, 

konstatiert klix, wobei er einschränkt, dass er es sich 

selbst so aussuche, weil er die zeitlichen ressourcen 

habe. auch Hecke gibt an, dass sie derzeit acht Fami

lien betreue und sich der aufgabe wöchentlich zwischen 

zehn und 25 stunden widme. dass sich einige „sozial

lotsen” selbst überforderten, liegt nach ansicht von go

lenia darin begründet, dass „in diesen Fällen nicht wie 

vorgesehen Hilfe zur selbsthilfe geleistet wird, sondern 

dass man zu viele dinge abnimmt, was wiederum be

gehrlichkeiten weckt. man muss ‚nein’ sagen können.” 

die weitgehend eigenverantwortliche arbeit und 

 selbstorganisation der „soziallotsen” scheint generell 

ein wesentliches element des konzepts zu sein, wenn

gleich ansprechpartner, je nach stadt oder gemeinde 

unterschiedlich koordiniert, für die „soziallotsen” in  
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Foto links: Ines Golenia, Fachdienstleiterin Ausländer- und Asylrecht beim Salzlandkreis, Mitinitia-
torin des Projekts „Soziallotsen”, Foto rechts: Die „Soziallotsen” Beate Hecke und Karl-Heinz Klix
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den jeweiligen kommunalverwaltungen bereitstehen. 

diese sollen auch einen umfassenden Informations

flussinalleRichtungengarantierenunddieVernet

zung der „soziallotsen” untereinander ermöglichen. 

WeraberwelchenAsylbewerberoderwelcheFamilie

betreut, wird nicht von höherer stelle vorgegeben, 

sondern richtet sich nach der eigenständigen auftei

lung. grundvoraussetzung bildet aber in jedem Fall 

persönliche empathie. 

ein Problem für die „soziallotsen” bei der betreuung 

ist vor allem das Fehlen der sprachkenntnisse, sodass 

kommunikation bisweilen auch nur mit Händen und 

Füßen funktioniere. auf einen dolmetscher wird bei 

derBetreuungnichtnurausfinanziellenGründenver

zichtet. der verzicht ist auch dem wunsch geschul

det,dassdieAsylbewerberzumindestmittelfristig

deutsche sprachkenntnisse erwerben. 

aber auch kulturelle unterschiede spielen in der 

 Praxis eine rolle. „das verhältnis von mann und  

Frau, der umstand, dass mir manche männer nicht 

die Hand geben, weil ich eine Frau bin, ist sicher ein 

 thema und bisweilen auch eine Hemmschwelle im 

umgang für beide seiten”, gibt Hecke zu bedenken 

und gibt ein beispiel: „gerade anfangs hatte ich 

schon ein unsicherheitsgefühl, wenn ich in die Fami

lien gegangen bin, einfach, weil man die kultur nicht 

kennt. da habe ich mich zum beispiel gefragt: kann 

ich ein schulterfreies kleid tragen? dann dachte ich 

mir: wir sind hier in deutschland – ich ziehe mich so 

an wie ich will.” der unmittelbare austausch schaffe 

durchaus akzeptanz und verständnis füreinander, 

 wobei Hecke einschränkt, dass „die leute natürlich 

wissen, dass sie in gewisser weise auch ein stück 

weit von mir abhängig sind.”

auf die Frage, was man persönlich mitbringen muss, 

um die aufgabe zu bewältigen, antwortet Hecke: 

„neugierde und offenheit sind grundvoraussetzungen. 

und: eine Familie, die auch und vor allem den zeit

lichen einsatz mitträgt sowie langmut und Hartnä

ckigkeit.” klix ergänzt, dass es die arbeit fundamental 

erleichtert, wenn man bereits ein netzwerk um sich 

herum gespannt hat, auf das man zugriff hat und so

mit ansprechpartner und Helfer kennt, beispielsweise 

in beratungsstellen, lokalen vereinsstrukturen sowie 

bei zahlreichen weiteren freien trägern im kreis.

dass die arbeit für die ehrenamtlich tätigen eine 

große Herausforderung, auch verbunden mit persön

lichen einschränkungen ist, wird auch daran deutlich, 

dass „soziallotsen” durchaus ein „dickes Fell” haben 

müssen, gerade auch in bezug auf reaktionen des 

gesellschaftlichen umfelds. zwar sieht golenia eine 

große akzeptanz der bevölkerung für das Projekt  

im speziellen, wie auch für die Flüchtlingsarbeit all

gemein, auch, weil die bevölkerung wolle, dass die 

Asylbewerberbetreutundnichtsichselbstüberlassen

würden. dennoch gibt es in der Praxis durchaus ne

gative erfahrungen. „einige leute, die wissen, dass 

ich in der interkulturellen arbeit tätig bin, sprechen 

mich darauf an, zeigen ihr unverständnis und be

schweren sich über die Flüchtlinge. wenn zum bei

spiel in einer unterkunft etwas passiert, werde ich 

auch zur zielscheibe.” der überzeugung, etwas sinn 

und wertvolles zu tun, scheint dies allerdings keinen 

abbruch zu tun. „das dankeschön, das von den 

Flüchtlingen zurückkommt, rechtfertigt vieles und 

motiviert mich genug”, sagt Hecke.

Ist das Projekt bislang ein erfolg? „es funktioniert 

 genau so, wie wir uns das bei der konzeption vor

gestellt haben”, so golenia. nur eine minderheit der 

Flüchtlinge wolle das angebot gar nicht in anspruch 

nehmen, die meisten seien hierfür hingegen dankbar. 

golenia wertet auch die tatsache als erfolg, dass es 

imSalzlandkreisvergleichsweisewenigeAsylbewerber

gibt, die sich nach einem anderen aufenthaltsort in 

deutschland umsehen. „die menschen, egal ob 

Flüchtlinge mit duldung oder nicht, kommen durch 

die soziallotsen besser in deutschland an und fühlen 

sich aufgehoben. dadurch gelingt Integration einfach 

besser. sie möchten dann hierbleiben. und das wollen 

wir auch”, erklärt sie, und verweist auf den demogra

fischenWandelinihremLandkreis.DieÜbertragbar

keit des Projekts auf andere kommunen, da sind sich 

die drei befragten einig, sei zweifelsfrei gegeben. 

324 | Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Arbeitslosenstatistik,  
in: https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/ 
Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Sachsen- 
Anhalt-Nav.html.
325 | Vgl. Landesamt für Statistik: Regionalisierte Bevölke-
rungsprognose 2008 bis 2025, in: http://www.statistik. 
sachsen-anhalt.de/bevoelkerung/prognose/index.html.
326 | Vgl. Salzlandkreis: Statistik des Fachdienstes Ausländer- 
und Asylrecht, in: http://www.salzlandkreis.de/Salzlandkreis/
Verwaltung/Fachdienste/30_Auslaender_Asylrecht/Statistik.htm.
327 | Das Betreuungskonzept ist vorläufig bis einschließlich 
 Dezember 2016 gültig. Salzlandkreis: Betreuungskonzept   
des Salzlandkreises für die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen, in: http://politik.kreis-slk.de/getfile.
asp?id=26083&type=do.
328 | Landrat des Salzlandkreises: Beschlussvorlage - 
B/0160/2015 des Kreistags Salzlandkreis, in:  
http://politik.kreis-slk.de/getfile.asp?id=26073&type=do.
329 | Salzlandkreis: Aufwandsentschädigungssatzung des 
 Salzlandkreises für ehrenamtlich tätige Soziallotsen, in:   
http://www.salzlandkreis.de/MediaLibrary/Content/Salzland-
kreis/Verwaltung/Satzungen/Bereich-Kreistagsangelegen-
heit/2015-05_Satzung-Soziallotsen.pdf.
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geestland ist eine selbstständige gemeinde im 

 landkreis cuxhaven in niedersachsen. am 1. januar 

2015 entstand sie aus der Fusion der stadt langen 

und der samtgemeinde 330 bad bederkesa. 331 anlass 

der zusammenführung waren Hilfen des landes nie

dersachsen zur entschuldung der kommunen, welche 

nur durch den zusammenschluss gewährt wurden. 

die bedingungen sind in einem sogenannten „zu

kunftsvertrag” aus dem jahr 2011 geregelt worden. 332 

geestland besteht aus insgesamt 16 ortschaften mit 

30.936 einwohnern 333 und ist damit die zweitgrößte 

stadt im landkreis cuxhaven. dass geestland zu  

denflächenmäßigzehngrößtenStädtenDeutschlands

zählt,verdeutlichtdieweitläufigeAusdehnungdes

gemeindegebietes und die ländliche Prägung der 

 gegend. acht der 16 ortschaften haben weniger als 

1000 einwohner. es handelt sich somit um kleinere 

dorfgemeinschaften im ländlichen raum. der arbeits

markt setzt sich daher weitestgehend aus kleinen und 

mittelständischen betrieben zusammen, die in gewer

begebieten in bad bederkesa und debstedt angesie

delt sind. 

die wirtschaftliche situation der bevölkerung kann 

gemessen an der arbeitslosenquote von 5,6 Prozent, 

die damit leicht unter dem bundesweiten durchschnitt 

von 6,1 Prozent liegt 334, als positiv bewertet wer

den. 335 über die Hälfte der beschäftigten ist dem 

dienstleistungssektor zuzuordnen, ein viertel arbeitet 

im klassischen produzierenden gewerbe. 336 betrachtet 

man die altersstruktur, ergeben sich auffälligkeiten 

bezüglichderdemografischenZusammensetzung: 

56 Prozent der bewohner sind älter als 45 jahre,  

24 Prozent sind älter als 65 jahre alt. die gestaltung 

desdemografischenWandelskanndaheralszentrale

Herausforderung für die stadt gesehen werden.  

eine weitere zukunftsaufgabe der noch jungen stadt 

 geestland liegt nach aussagen des bürgermeisters 

thorsten krüger eben auch in der zusammenführung 

der verschieden ortsteile: „wir müssen auch als stadt 

noch enger zusammenwachsen.” diese rahmenbedin

gungen von der ländlichen Prägung und der damit 

verbundenendemografischenHerausforderungüber

den lokalen mittelständischen arbeitsmarkt bis hin  

zur besonderheit der erst im vergangenen jahr voll

zogenenFusiongiltesbeiderfolgendenAnalysedes

kommunalen managements der Flüchtlingsintegration 

zu beachten und miteinzubeziehen. 

flüchtlingsmigration in geestland

der akute Flüchtlingszuzug im sommer 2015 hatte  

auch auswirkungen auf die gemeinde geestland. nach 

dem königsteiner schlüssel entfallen 9,32 Prozent der 

AsylsuchendeninDeutschlandaufdasBundesland

 niedersachsen. 337 damit steht die region nach nord

rheinWestfalen,BayernundBadenWürttembergan

vierter stelle. laut interner statistiken der stadt leben 

inGeestland549Asylbewerber.AufdieGesamtheitd 

erStadtbewohnergerechnetliegtderAnteilderAsyl

suchenden bei knapp 2 Prozent. da es in geestland 

 keine erstaufnahmestelle des landes gibt und auch 

keinesonstigenSammelunterkünfte,werdendieAsyl

bewerber von beginn an dezentral auf die einzelnen 

ortschaften der stadt verteilt. die größte gruppe der 

Asylsuchendensindmit39,9ProzentSyrer,inabso

luten zahlen sind es 219 Personen. es folgen die Her

kunftsländer Irak (23,3 Prozent), afghanistan (14,2 

Prozent) und montenegro (9,1 Prozent). Insgesamt 

lebeninGeestlandAsylbewerberaus15Nationen. 

die altersstruktur ist mit einem durchschnittsalter  

von knapp zwanzig jahren äußerst jung. der anteil  

derFrauengegenüberdemdermännlichenAsylbe

werber ist mit 45 zu 55 Prozent nahezu ausgeglichen. 

auf kommunalpolitischer ebene wurde der Flüchtlings

migration durch mehrere Initiativen begegnet. schon  

imJulidesJahres2015wurdeeine„TaskForceAsyl”

eingerichtet, die aus zehn mitgliedern der stadtverwal

tung besteht. diese kommen aus unterschiedlichen, 

aber für die aufgabe der Flüchtlingskoordinierung 

 relevanten bereichen. das spektrum reicht dabei vom 

dezernenten für bauen, umwelt, bürger und Familien

service bis hin zu den hauptamtlichen Flüchtlingslotsen, 

Fallbeispiel: 

„FlüchtlingsfirmaAnpacken”inGeestland

V.l.: Karin Sanders, Flüchtlingslotsin, Martin Döscher, Dezernent 
für Bauen, Umwelt, Bürger- und Familienservice, Hendrik  
Wohlers, Teamleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung.
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die teil dieser task Force sind. die federführende 

 leitung der task Force obliegt Hendrik wohlers, dem 

teamleiter für öffentliche sicherheit und ordnung der 

stadt. die horizontale wie vertikale vernetzung der 

relevanten akteure auf kommunaler ebene hatte zum 

ziel, die unterbringung und betreuung der Flüchtlinge 

effektiv, lösungsorientiert und zielgerichtet zu koor

dinieren. sich an der basis ergebende Problemstel

lungen konnten durch das regelmäßige zusammen

treffen der task Force umgehend an die relevanten 

entscheider rückgekoppelt werden, was die Prozesse 

beschleunigte. über landeszuschüsse konnten drei 

stellen für Integrationslotsen geschaffen werden, die 

in einzelnen ortschaften den direkten draht zu den 

Flüchtlingen herstellen. 

um die Herausforderung der Flüchtlingsaufnahme 

transparent zu gestalten und in den dialog mit der 

bürgerschaft zu treten, wurde im oktober des jahres 

2015einkommunaler„Asylgipfel”veranstaltet,an

dem rund 700 bürger teilnahmen. bürgermeister 

thorsten krüger steht für eine klare Haltung, die 

 Probleme benennt, aber auch die chancen aufzeigt: 

„wir haben ein großes Herz, wir wollen helfen, aber 

auch wir haben natürlich begrenzte möglichkeiten und 

wir haben klare regeln.” diese offene, transparente 

grundhaltung auf seiten der kommune schaffe die 

notwendige akzeptanz in der bevölkerung für die 

 aufnahme von Flüchtlingen. krüger betont dabei  

auch das herausragende engagement der geestländer 

 bürger und die essentielle rolle des ehrenamts in der 

lokalen Flüchtlingshilfe. der bürgermeister ist davon 

überzeugt, dass gerade für den ländlich strukturierten 

raum der zuzug von Flüchtlingen auch große chan

cen biete – im Hinblick auf den lokalen arbeitsmarkt, 

die aufrechterhaltung von mobilität und einzelhandel, 

aberauchhinsichtlichderdemografischenEntwick

lung ländlicher kommunen. damit diese positiven 

 aspekte auf lokaler ebene zum tragen kommen 

könnten, sei es wichtig, so krüger, dass die Integra

tion gelinge: „Integration vollzieht sich ausschließlich 

in der kommune. das ist die erlebniswelt der men

schen und hier liegt auch die Innovationskraft, um  

die Integration zu gestalten”, unterstreicht krüger 

und plädiert für ein föderales umdenken: „die aufga

be der Integration sollte in der Hand der kommune 

liegen. dafür bräuchten wir jedoch mehr kompeten

zen und mehr mittel.” 

ein kommunales Projekt, das den Integrationsprozess 

der Flüchtlinge in geestland strukturell wie sozial för

dernsoll,istdasProjekt„FlüchtlingsfirmaAnpacken”,

welches im Folgenden vorgestellt und näher beleuch

tet werden soll. 

Das Projekt „Flüchtlingsfirma Anpacken” 

das Projekt, das die stadt geestland mit dem koope

rationspartner der arbeiterwohlfahrt (awo) in langen 

seit april des jahres 2016 durchführt, folgt zunächst 

einem simpel erscheinenden ansatz: „Hilfe zur selbst

hilfe”. denn im kern besteht das Projekt darin, dass 

Flüchtlinge wohnungen reparieren, renovieren und in 

stand setzen, die dann von Flüchtlingsfamilien bezogen 

werden sollen. dabei handelt es sich um einfache 

HandwerkstätigkeitenwieMalerarbeiten,Gartenpflege

sowie das reparieren von möbeln und Fahrrädern.  

die arbeitsaufträge zu den einzelnen wohnungen 

 werden nur auf direkte zuweisung der stadt vergeben. 

die stadtverwaltung betont daher, dass es sich bei der 

„FlüchtlingsfirmaAnpacken”umkeinereguläreFirma

handelt und kein konkurrenzverhältnis zur lokalen 

wirtschaft gegeben ist. der zentrale sitz des Projektes 

istdieAWOinLangen.ZehnAsylbewerberausSyrien

und afghanistan arbeiten drei tage die woche in einem 

umfang von insgesamt 20 stunden. vom dienstsitz  

er awo fahren sie gemeinsam mit den betreuern zu 

den einzelnen arbeitseinsätzen, die sich über die 16 

ortschaften erstrecken können. zum Projekt vermittelt 

werden die Flüchtlinge durch die Flüchtlingslotsen, die 

im austausch mit den Flüchtlingen stehen. „die bereit

schaftunddasEngagement,sichbeiderFlüchtlingsfir

ma zu engagieren, ist sehr groß. die mitarbeit fördert 

den Integrationswillen”, bestätigt die Flüchtlingslotsin 

karin sanders. die ziele des Projekts kann man unter 

drei kernaspekte subsumieren: arbeit, soziale teilhabe 

und akzeptanz in der bevölkerung.

DieAsylbewerberarbeitennurwährendderZeitihres

laufendenAsylverfahrensimProjektmit.DennbeiAn

erkennung ihres bescheides sind sie berechtigt, regu

läre sozialleistungen nach sgb II zu beziehen. bei der 

„FlüchtlingsfirmaAnpacken”erfolgtdieVergütungnach

§5desAsylbewerberleistungsgesetzesundentspricht

den im Integrationsgesetz geschaffenen 100.000 nied

rigschwelligen arbeitsgelegenheiten in Flüchtlingsinte

grationsmaßnahmen (FIm). 338 bei nichtwahrnehmung 

des angebots können auch sozialleistungen gekürzt 

werden. eine maßnahme, die jedoch in geestland bis

her nicht zum tragen kam. kritisiert wird von seiten 

der stadt und der Projektverantwortlichen vielmehr, 

dass die vergütung von 1,05 euro in der stunde vom 

gesetzgeber auf 80 cent reduziert wurde. „das ist 

eher kontraproduktiv für die motivation”, erklärt Henrik 

Wohlers,Leiterder„TaskForceAsyl”.

ein ziel der Projektkoordinatoren ist es, die Flüchtlinge 

über die tätigkeit und mitwirkung im Projekt auch an 

den ersten arbeitsmarkt heranzuführen. über die – 
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auch durch die ländlichen 

strukturen bedingten –  

 guten kontakte zu den  lokalen 

 mittelständischen betrieben, 

sollen die teilnehmer des 

 Integrationsprojektes in Prak

tika vermittelt werden, die im 

besten Falle zur anschlussbe

schäftigungführen.Umdieberufliche,aberauchdie

soziale Integration zu fördern, erhalten die am Projekt 

teilnehmenden Flüchtlinge zugang zu einem deutsch

kurs. dies wiederum, das bestätigen die akteure  

vor ort, ist ein weiterer anreiz für die Flüchtlinge, im 

 Projekt mitwirken zu wollen. bei der Initiierung der 

maßnahme war es den verantwortlichen der stadt, 

neben den aspekten der sinnstiftenden beschäftigung 

für die Flüchtlinge und des berufseinstiegs, auch wich

tig, ein signal an die bevölkerung zu senden, das die 

akzeptanz für Flüchtlinge in der breite stärkt. die tat

sache, dass Flüchtlinge aus eigener motivation heraus 

in den ortschaften sichtbar „anpacken”, führte da,  

wo anfangs eventuell skepsis oder Ängste vorhanden 

waren, zu einem verständnisvollerem umgang mit der 

thematik. „wenn die leute sehen, die Flüchtlinge tun 

etwas für die gemeinschaft, ist das mit sicherheit ein 

positives signal”, unterstreicht krüger. 

DasProjekt„FlüchtlingsfirmaAnpacken”zieltaufdie

schnittstelle zwischen arbeitsmarktintegration und so

zialer teilhabe. es vereint strukturellfunktionale Fak

toren wie den zugang zu arbeit mit den sozialen und 

identifikatorischenParameternderIntegration.Die

beschäftigung in geregelten strukturen und abläufen 

fördert das selbstwertgefühl der Flüchtlinge, gibt ih

nen orientierung und stärkt ihre soziale teilhabe im 

neuen lebensumfeld. die tätigkeit, der dienst auch 

anihrereigenenCommunity,andenFlüchtlingen,die

dann die renovierten wohnungen beziehen, enthält 

zudem eine moralisch sinnstiftende und soziale kom

ponente.DieBearbeitungsdauerderAsylanträgebe

trägt immer noch durchschnittlich sieben monate. 339 

In dieser langen zeit der ungewissheit und des ver

harrens ist es umso wichtiger, angebote zu schaffen, 

damit die menschen einer beschäftigung nachgehen 

können und eine Perspektive aufgezeigt bekommen. 

DasProjekt„FlüchtlingsfirmaAnpacken”eröffnetin

dieser für die Integration entscheidenden anfangspha

se möglichkeiten sich zu engagieren, was auch zu

meist dem wunsch und der motivation der Flüchtlinge 

entspricht. darüber hinaus liegt ein weiterer schwer

punkt auf der strukturellen befähigung der teilnehmer 

für den einstieg in den regulären arbeitsmarkt, um  

so die sozioökonomischen grundlagen für ein teil

habeorientiertes, selbstbestimmtes leben zu legen. 

denn arbeit ist – neben der sprachkompetenz – der 

grundpfeiler für ein gelingen der Integration. 

Für das gelingen ist aus kommunaler sicht, wie bereits 

in dieser studie erläutert, auch die Förderung der 

 akzeptanz in der stadtbevölkerung von großer bedeu

tung. 340 die positive signalwirkung, die von einem 

 solchen Projekt ausgeht, kann vorhandene Ängste ab

bauen und verständnis schaffen. dafür muss, wie im 

Falle der stadt geestland geschehen, das Projekt auch 

offensiv kommuniziert und medial sichtbar gemacht 

werden.Die„FlüchtlingsfirmaAnpacken”führtsomit 

die verschiedenen dimensionen der Integration zu 

einem ganzheitlichen ansatz zusammen. eine Frage,  

ie sich in zukunft verstärkt stellen wird, ist die nach 

dem übergang von der Projektmitarbeit in einen regu

lären beruf. Hier sollten die vernetzungsmöglichkeiten 

mit den akteuren des lokalen arbeitsmarktes – mit der 

wirtschaft, den gewerkschaften und der bundesagentur 

für arbeit – strukturell und nachhaltig ausgebaut wer

den. dann kann geestland die Potenziale und chancen 

der Flüchtlingsmigration nutzbar machen und gleich

zeitig die Integration und teilhabe der Flüchtlinge im 

besten sinne gestalten.

„Flüchtlingsfirma” in Aktion

330 | Eine Samtgemeinde (von „gesamt”, „zusammen”) ist in Nie-
dersachsen ein Gemeindeverband, der bestimmte öffentliche Aufga-
ben anstelle seiner Mitgliedsgemeinden ausführt. Die Mitgliedsge-
meinden bleiben dabei selbständige Körperschaften und führen auch 
weiterhin einen eigenen Aufgabenkreis selbstverantwortlich durch.
331 | Vgl. Gesetz über die Neubildung der Stadt Geestland,  
8. November 2012, in: https://www.geestland.eu/pics/download/ 
1_1419241787/Zukunftsvertrag_web.pdf.
332 | Vgl. Zukunftsvertrag, 7. Juli 2011, in: https://www.geestland.
eu/pics/download/1_1419241787/Zukunftsvertrag_web.pdf.
333 | Vgl. Landesamt für Statistik Niedersachsen, in:  
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/default.asp. 
334 | Destatis: Zahlen und Fakten, in: https://www.destatis.de/DE/
ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitsmarkt/
arb210.html.
335 | Vgl. Stadt Geestland, in: https://www.geestland.eu/staticsite/
staticsite.php?menuid=115&topmenu=9. 
336 | Ebd. 
337 | Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in:  
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahren/ 
Erstverteilung/erstverteilung-node.html.
338 | Vgl. Bundesamt für Arbeit und Soziales: Das neue Integrations-
gesetz, in: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF- 
Meldungen/2016/hintergrundpapier-zum-integrationsgesetz.pdf; 
jsessionid=63A2D7E35C4A8A3DD24CAE455A4B1663?__
blob=publicationFile&v=6.
339 | Vgl. Bearbeitung der Asyl-Anträge dauert immer länger, in:  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article157749674/Bearbei-
tung-von-Asylantraegen-dauert-immer-laenger.html.
340 | Vgl. KGSt: Flüchtlingsmanagement, S.2.
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Hennef ist eine stadt im rheinsiegkreis, 30 km 

südöstlich von köln und 14 km nordöstlich von bonn 

gelegen. das stadtgebiet erstreckt sich über eine 

 Fläche von 105,89 km2 und umfasst rund 100 ort

schaften, weshalb Hennef auch stadt der 100 dörfer 

genannt wird. die einwohnerzahl liegt bei 48.329 341, 

die arbeitslosenquote ist mit 5,8 Prozent deutlich 

 geringer als der durchschnitt des bundeslandes  

nord rheinwestfalen mit 8,3 Prozent. 342 

Geflüchtete in Hennef 

Zurzeitlebenca.500gefloheneMenscheninHennef,

etwa 300 weitere werden bis zum jahresende 2016 

noch erwartet, berichtet Frau anna seidel vom amt 

für kinder, jugend und Familie. mitte august 2015 

wurden in zwei sporthallen vorrübergehende notun

terkünfte des landes eingerichtet, die insgesamt 

 kapazitäten für bis zu 250 menschen hatten. Im ge

samten bundesgebiet waren zu dieser zeit aufgrund 

dergroßenZahlanGeflohenenschnelleLösungen

 gefragt, eine direkte kommunale zuweisung der 

 ankommenden menschen war nicht ad hoc möglich. 

die unterkünfte in den sporthallen wurden ende juni 

2016 geschlossen und wieder ihrer ursprünglichen 

bestimmung zugeführt. 

seit anfang oktober 2016 gibt es in Hennef eine 

 gemeinschaftsunterkunft mit 80 Plätzen. auf dem

selben gelände wird bis ende des jahres eine zweite 

gemeinschaftsunterkunft mit 120 Plätzen eingerichtet 

werden, um die unterbringung der bis zum jahres

ende erwarteten neuankömmlinge sicherstellen zu 

können.BeideUnterkünftebefindensichinehema

ligen geschäftsgebäuden. die stadt Hennef hat es 

sich zum ziel gesetzt, möglichst alle ankommenden 

innerhalb weniger wochen dezentral in wohnungen 

unterzubringen. 

gesicherte zahlen hinsichtlich der altersstruktur  

undderHerkunftsländerderGefloheneninHennef

liegen der stadt noch nicht vor. Festzustellen ist 

 jedoch, dass eine große anzahl an jungen Familien 

ankommt, die meist mehr als zwei kinder haben. 

viele menschen kommen aus dem arabischen raum 

(Afghanistan,Irak,Iran,Syrien),ausAfrika(Eritrea,

somalia, sudan) und aus balkanstaaten wie serbien 

undAlbanien.DanebenlebenauchGefloheneaus

 gebieten wie der volksrepublik china und der mon

golei in Hennef. 

akteure und aufgabengebiete der integration 

seit 2014 entwickelte sich eine vielzahl von Projek

ten und Initiativen, die an diversen themengebieten 

rund um die Integration arbeiten. neben unterbrin

gung und versorgung mit den wichtigsten gütern  

des täglichen lebens stehen vor allem die aufgaben

gebiete bildung, mobilität und Freizeit im vorder

grund. die stadt Hennef, insbesondere das sozial, 

ordnungs und jugendamt, engagiert sich dabei in 

 allen bereichen der Integration und ist der zentrale 

ansprechpartner für alle ehrenamtlichen Initiativen 

und vereine. einen maßgeblichen teil der arbeit vor 

ort leisten dabei ehrenamtliche Helferinnen und 

 Helfer, die entweder direkt über die stadt engagiert 

werden oder in einer der Initiativen tätig sind. der 

stadt Hennef ist hierbei wichtig, dass die ehrenamt

lich tätigen bürger sorgfältig ausgewählt werden.  

wer sich engagieren möchte, muss ein erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. außerdem 

findenpersönlicheGesprächezuBeginndesEnga

gements und regelmäßige treffen im verlauf statt. 

zusätzlich werden die ehrenamtler durch die stadt 

HennefinihreTätigkeiteingearbeitetundesfinden

bei bedarf schulungen und supervisionstreffen statt. 

neben den direkt bei der stadt angesiedelten ehren

amtlichen Helfern gibt es viele einzelpersonen, die 

sich in den bereichen der Integrationsarbeit enga

gieren. Im Herbst 2014 fanden sich einige von ihnen 

in der Initiative „Hennef hilft” zusammen, welche 

 wiederum im april 2016 zum eingetragenen verein 

„Hennef hilft e.v.” wurde, der nun der stadt Hennef 

als verlässlicher kooperationspartner zur verfügung 

steht.

Fallbeispiel: 

Integrationsprojekte in der stadt Hennef

Ehrenamtliche Helfer des Vereins „Hennef Hilft”  
mit Geflüchteten
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Innerhalb der bereits erwähnten aufgabengebiete 

werden verschiedene Projekte durchgeführt. damit 

die neuankömmlinge ihre ersten schritte besser be

werkstelligen können stellt das sozialamt jedem einen 

ehrenamtlichen Integrationspaten zur seite. dieser 

hilft den menschen zum beispiel bei behördengängen, 

der kommunikation mit nachbarn, sportvereinen etc. 

oder einfach nur bei der erkundung der umgebung. 

zudem ist er zentraler ansprechpartner für alle Fra

gen des alltags und hilft, mittels unterstützung bei 

der benutzung von Fahrrädern oder des öffentlichen 

nahverkehrs, die mobilität im ländlich geprägten 

raum zu erhöhen. an dieser stelle spiegelt sich einer 

der nachteile der dezentralen unterbringung in 

 Hennef wider – während in den großen unterkünften 

 Helfer und ansprechpartner beinahe rund um die  

uhr zur verfügung stehen, führt die weiträumige 

 verteilung der menschen auf die einzelnen, kleinen 

ortschaften dazu, dass Integrationsarbeit erschwert 

wird. zum einen können die ehrenamtlichen Helfer 

diedezentraluntergebrachtenGeflohenenschlechter

erreichen, zum anderen ist es für diese oft unmöglich, 

eigenständig zu den veranstaltungsorten von aktivi

täten und Hilfsangeboten zu gelangen. zurzeit arbei

tet die stadt zusammen mit vielen ehrenamtlichen 

undGeflohenendaran,mehrFahrräderzurVerfügung

zu stellen, indem alte räder wieder aufgearbeitet 

werden. weitere Integrationsangebote gibt es im 

 bereich der Freizeitgestaltung. es bieten zum beispiel 

einige sportvereine verschiedene kurse und sport

arten an, zum teil extra für Frauen und kinder.  

In malkursen können kinder aktiv werden und beste

hende Freizeitangebote für kinder und jugendliche 

werden im rahmen der Integrationsarbeit genutzt, 

hierbei  reserviert die stadt jeweils einige Plätze. 

auch im bereich der bildung, vor allen dingen der 

sprachlichen Förderung, wird seitens der ehrenamt

lichen Helfer in kooperation mit der stadt viel gelei

stet. In der seit oktober 2016 bestehenden gemein

schaftsunterkunft gibt es die „sprachschule von 

 anfang an”, welche wochentags von 9 – 11 uhr statt

findetundvonehrenamtlichenHelfernbetreutwird.

dieses angebot richtet sich an kinder und jugendliche 

ab 6 jahren, die in der unterkunft wohnen und noch 

keinen schulplatz haben. ziel des kurses ist es, den 

Kindern(häufigimGrundschulalter)diedeutsche

schrift, das zählen auf deutsch und die wichtigsten 

alltagsbegriffe beizubringen. auch grundlegende 

 verhaltensregeln sollen hier erlernt werden, denn 

schulische strukturen wie zum beispiel das pünktliche 

erscheinen zum unterricht und das mitbringen des 

unterrichtsmaterials der letzten stunden seien keine 

selbstverständlichkeit, so anna seidel, mitarbeiterin 

des amts für kinder, jugend und Familie in Hennef. 

all dies soll den kindern einen leichteren einstieg in 

den regulären schulischen unterricht ermöglichen.

sommerferien-deutschkurs

ein besonders erfolgreiches Projekt im bereich der 

bildung wurde im sommer 2016 initiiert und seitdem 

fortgesetzt: der „sommerferiendeutschkurs”. ziel

gruppe sind jugendliche ab 14 jahren, die bereits 

 regulär zur schule gehen und Interesse daran haben, 

ihre sprachkenntnisse auch außerhalb des schulischen 

unterrichts während der Ferien zu festigen. der un

terricht wird von ehrenamtlichen Helfern geleitet und 

wurde von anfang an auch mit Freizeitaktivitäten 

 verknüpft. Im kinder und jugendhaus, wo die kurse 

stattfinden,könnenvorodernachdemUnterrichtein

Kicker,einBillardtischodereinePlaystationgenutzt

werden. doch in der Praxis zeigt sich, dass der Inte

ressensschwerpunkt der jugendlichen an einer ande

ren stelle liegt: „die hohe motivation hat mich sehr 

überrascht”, erzählt uns anna seidel, „wir haben zwar 

von anfang an den schulischen teil mit Freizeitange

boten kombiniert, doch die motivation war tatsächlich 

dann am höchsten, wenn es ans lernen ging.” die 

Kursefindenzweimalwöchentlichstattundsollen 

den jugendlichen helfen, das bereits gelernte in der 

schulfreien zeit nicht in vergessenheit geraten zu 

 lassen. 

nach erfolgreicher durchführung des ersten kurses in 

den vergangenen sommerferien ist nun eine Fortset

zung des Projektes in den oster und sommerferien 

2017 geplant. In der zwischenzeit gibt es ein offenes 

nachhilfeangebot an zwei abenden die woche, um  

die jugendlichen gezielt weiter fördern zu können.

damit die zielgruppe des Projekts auch tatsächlich 

 erreicht wird kooperiert die stadt Hennef eng mit den 

städtischen schulen, die wiederum bei ihren schülern 

Sommerferien-Deutschkurs” von ehrenamtlichen Helfern
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werbung machen. teilweise werden die jugendlichen 

bei ihrer ersten stunde sogar durch eine lehrkraft 

 begleitet. auch die jugendhilfeeinrichtungen in Hen

nef, welche die hiesigen unbegleiteten minderjährigen 

betreuen, wissen von dem Projekt und animieren  

ihre schützlinge, sich in der sommerschule weiterzu

bilden. um den kontakt aufrecht zu erhalten und  

die kommunikation zu erleichtern gibt es außerdem 

die whatsappgruppe „sommerferiendeutschkurs”, 

mittels der sich die Projektverantwortlichen und die 

kursteilnehmer über weitere termine, Änderungen 

oder neue kursangebote austauschen.

zur gewährleistung der Finanzierung des sommer

feriendeutschkurses bezieht die stadt Hennef 

 Fördergelder vom kommunalen Integrationszentrum 

(kI). bisher seien diese Fördergelder ausreichend,  

da das Projekt nicht besonders kostenintensiv sei,  

so Frau seidel. da der kurs zurzeit ausschließlich  

von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt werde, 

fielenKostenhöchstensbeiderAnschaffungvon

 neuem lehrmaterial an. 

zukünftig soll das Projekt weiterentwickelt werden, 

was mit weiteren kosten verbunden sein wird:  

„natürlich gibt es leistungsunterschiede und das 

ist auch die Problematik bei dem ehrenamtlichen 

deutsch unterricht. wie schaffe ich den spagat zwi

schen denen, die sich gerade erst alphabetisieren  

und denjenigen, mit denen du dich nach einem halb

en jahr schon auf deutsch unterhalten kannst und  

die gerne die deutsche grammatik lernen wollen? 

 daraus haben wir für die zukunft gelernt, dass wir 

zwischen den leistungsstufen differenzieren müssen, 

um allen gerecht werden zu können. Für die fort

geschrittenen schüler brauchen wir einen hauptamt

lichen lehrer für deutsch als Fremdsprache, denn 

dort sind unsere ehrenamtlichen schnell überfordert. 

stellen sie sich vor, sie sollten jemandem die deut

sche grammatik beibringen – es ist etwas anderes  

ob ich die sprache einfach spreche, oder jemandem 

erklären soll, wie sie funktioniert. Für die kommenden 

oster und sommerferien versuchen wir daher gelder 

zu akquirieren, um eine professionelle lehrkraft 

finanzierenzukönnen.”

freizeit- und Begegnungsbörse

die „Freizeit und begegnungsbörse” ist ein Projekt 

welches sich zum ziel gesetzt hat, auf unbürokra

tischemWegKontaktzwischendenGeflüchteten 

und den bürgern der stadt Hennef herzustellen.  

InlockererAtmosphärefindetimRahmenvonAus

flügenundanderenFreizeitaktivitäteneinzwang

loses, authentisches kennenlernen statt. dadurch 

kann vorurteilen auf beiden seiten entgegengewirkt 

werden. je nach art der aktivität werden verschie

deneZielgruppenangesprochen,sogibtesAusflüge

die eher für kinder und Familien konzipiert sind  

(z. b. zoobesuch, besuch des movieParks) oder  

auchAngebotefüralleAltersgruppen(z.B.Ausflug

zum kölner dom). wichtig ist, dass es sich nicht um 

ein Hilfsangebot handelt, sodass auf seiten der Hen

nefer bürger menschen angesprochen werden sollen, 

die neugierig auf die neuen nachbarn sind, aber keine 

ehrenamtlicheVerpflichtungeingehenwollen.Eine

BesonderheitdesProjektesliegtinderfinanziellen

Förderung: seitens der stadt wurden Fördergelder 

beim kI akquiriert, die unbürokratisch zur verfügung 

gestellt werden, um bestenfalls allen teilnehmern 

 dieselben vergünstigungen z. b. in Form eines lunch

paketes, eines bahntickets oder dem erlass des ein

trittspreises zukommen zu lassen. damit soll vermie

den werden, dass ein ungleichgewicht zwischen den 

GeflohenenunddenanderenTeilnehmernentsteht,

welches zu missgunst führen könnte. kleinere Pro

bleme tauchen dennoch hin und wieder auf, wenn es 

um die verständigung untereinander geht, da an den 

AusflügeninderRegelkeinDolmetscherteilnimmt.

mit Hilfe von gestik, mimik und der englischen spra

che lassen sich diese Hindernisse jedoch weitestge

hend überwinden. auch die absprachen im vorfeld 

und das pünktliche erscheinen am vereinbarten treff

punkt gestalten sich manchmal schwierig – hier sind 

geduld und diplomatisches geschick auf beiden sei

tengefragt,umkeineKonflikteentstehenzulassen.

ursprünglich entstand die „Freizeit und begegnungs

börse” auf Initiative der stadt Hennef und wurde  

mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer umgesetzt. seit 

einige von ihnen sich im dezember 2015 zum verein 

„Hennef Hilft e.v.” zusammenschlossen, führt dieser 

das Projekt unter eigener leitung fort. nach wie vor 

gibt es eine enge zusammenarbeit mit der stadt,  

sodass der verein als verlässlicher kooperationspart

nerzurVerfügungsteht.„Einmalmonatlichfindet

eine vorstandssitzung statt, an der die vorstands

mitglieder, aktive ehrenamtliche und immer auch  

ein gast, zum beispiel des sozial oder jugendamtes, 

teilnehmen. In diesen sitzungen werden aktuelle 

 themen und organisatorische aspekte wie zum 

 beispiel die Fördermittelbeantragung besprochen, 

sowiedienächstenAusflügeundAktionengeplant”,

so chris toph laudan, vorstandsvorsitzender von 

„Hennef Hilft e.v.”. 
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zurzeit werden die aktionen über die sozialen 

 netzwerke beworben, um auch leute zu erreichen, 

die bis jetzt noch keine berührungspunkte mit den 

geflohenenMenschenhatten.InZukunftmöchtedie

stadt Hennef den verein im bereich der öffent lich

keits arbeit stärker unterstützen: durch Pressemittei

lungen der stadt können noch mehr menschen auf  

die angebote aufmerksam gemacht werden. Für  

diese ankündigungen ist geplant, die angebote nicht 

explizit als Integrationsmaßnahmen zu bewerben, 

sondern als Freizeitmöglichkeit für jedermann. 

die nächsten bevorstehenden aktionen sind weih

nachtsmarktbesuche und festliches Plätzchenbacken 

mit den kindern.

fazit

um reaktionen und Feedback von der bevölkerung  

zu erhalten, richtete die stadt Hennef im august  

2015 ein bürgertelefon ein. nachdem dieses im 

 Februar 2016 wieder vom netz genommen wurde, 

konnte eine durchweg positive bilanz gezogen wer

den: unter 1005 angenommenen anrufen gab es  

nur 9 beschwerden. 996 anrufe bezogen sich auf 

 allgemeine Fragen und Hilfsangebote. 343 diese posi

tiveEinstellunggegenüberdenGeflohenenzeigte 

sich  einmal mehr im juni 2016, als sich 7 Personen, 

 welche von der Polizei der rechten szene zugeordnet 

wurden, vor dem rathaus in Hennef unter dem motto 

„MeinungsfreiheitfürSystemkritiker”versammelten,

umgegenGefloheneinDeutschlandzudemonstrie

ren. mehr als 600 teilnehmer schlossen sich der 

 gegenveranstaltung „Hennef bleibt bunt” an und 

setzten  damit ein klares zeichen gegen Fremdenhass 

und für die Integration. 344 

das ehrenamtliche engagement in Hennef war von 

anfang an groß. gemeinsam mit den vielen Helfern 

konnte die stadtverwaltung im bereich der Integra

tionsarbeit schon viel erreichen, dies liegt nicht zu

letzt an der engen zusammenarbeit der einzelnen 

 akteure. Hinsichtlich des Integrationserfolges erzählt 

anna seidel vom amt für kinder, jugendliche und 

 Familien in Hennef: „es gibt immer Personen die man 

nicht erreicht, wo einem klar wird, dass man diejeni

gen auf der strecke verloren hat. das hat man nicht 

immer in der Hand und das darf nicht beschönigt 

werden. manche menschen wollen diese Form der 

 Hilfestellung nicht, manche können den organisato

rischen aufwand nicht leisten, selbst wenn wir ihn  

so gering wie möglich halten. dennoch müssen wir 

uns bei keiner der aktionen über mangelnde teilneh

merzahlen beschweren. wir haben gerade im jugend

bereich Personen, die jetzt auch andere angebote 

nutzen,weilsiedieseübereinenAusflugkennen

gelernt haben. da gibt es einen deutschen jungen, 

der verabredet sich jetzt mit den jungs aus der un

terkunft zum Fußballspielen, einfach so, ohne orga

nisatorischen rahmen. dies sind momente in denen 

man sich ein bisschen freut, weil man denkt: das ist 

eben auch das ziel dieser sache. auch die tatsache, 

dass Personen die vor 1 – 2 jahren hier angekommen 

sind jetzt selber schon ehrenamtlich mitarbeiten ist 

ein riesenerfolg, denn dort zeigt sich, diese menschen 

wollen auch etwas zurückgeben. es sind mehr die 

einzelschicksale an denen wir merken, dass wir das 

richtige tun – wenn man zum Falafel essen anlässlich 

des opferfestes eingeladen wird und merkt, die men

schen wollen einem auch ihre kultur zeigen und einen 

daran teilhaben lassen. auch wenn das vielleicht nicht 

die art von Integration ist die sich viele vorstellen, 

denke ich, dass genau das dazugehört.”

341 | Vgl. MESO Einwohnerstatistik, Stand 24.10.2016 
342 | Vgl. IT. NRW, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 
Landesdatenbank, Stand 30. November 2015.
343 | Vgl. Stadt Hennef, 1.005 Anrufe, 9 Beschwerden!  
Bürgertelefon wieder offline, in: http://www.hennef.de/index.
php?id=789&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3148&cHash=a85b
410de1f95920dd28a13c2c6533dc. [03.11.2016]
344 | Vgl. news aktuell GmbH: POL-SU: Demonstrationen  
in Hennef, in: http://www.presseportal.de/blaulicht/
pm/65853/3347136. [03.11.2016]
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Bilanz

die historische einordnung der aktuellen Flüchtlings

herausforderung hat gezeigt, dass die bundesrepublik 

schon einmal eine große Integrationsherausforderung 

mit enormen Flüchtlingsströmen erfolgreich gemeis

tert hat. damals war die aufnahmegesellschaft  

mit güterknappheit und lebensmittelrationierungen 

 konfrontiert, die aufnahmegesellschaft von heute  

ist im kontrast dazu als wohlstandsgesellschaft zu 

bezeichnen. und auch eine religiöse konfrontations

linie galt es seinerzeit zu meistern: die zum größten 

teil pro testantischen Flüchtlinge aus den deutschen 

ostgebieten mussten in die zumeist katholischen 

strukturen in den ländlichen regionen der alten 

bundes republik integriert werden, denn die konfes

sionelle trennung besaß in den 1940er und 1950er 

jahren  einen integrationsbehindernden stellenwert. 

dennoch soll an dieser stelle vor zu einfachen his

torischen Parallelen gewarnt werden. man kann die 

 damaligen konfessionellen spannungen nicht ohne 

weiteres auf die Frage des verhältnisses von christen 

und muslimen heute übertragen. mag in den ver

gangenenJahrenimmerwiederein„Konfliktder

 kulturen” bzw. der religionen postuliert worden sein,  

so kann davon in der bunderepublik deutschland, 

 zumal im verhältnis von christentum und Islam,  

nicht die rede sein. gesellschaftlich gehört der Islam 

zu deutschland, unbenommen gegebener Integra

tionsherausforderungen, die in der studie benannt 

wurden. und auch darum kann kein zweifel bestehen: 

Handelte es sich nach dem zweiten weltkrieg um die 

Integration von landsleuten, die dem gleichen kultur 

und sprachraum angehörten, so stellt sich die Inte

grationsproblematik heute für Flüchtlinge aus dem 

arabischen, afrikanischen und dem balkanraum 

 natürlich anders dar. dennoch kann und sollte das 

 erinnerungspolitische Potenzial des themas Flucht 

und vertreibung als mithin europäisches und deut

sches thema im sinne einer motivierenden ressource 

für die Herausforderungen unserer tage genutzt 

 werden. 345 der Flüchtling ist in dieser Perspektive 

nämlich nicht nur der Fremde, unbekannte, unnah

bare, sondern teilt ein schicksal, das sich in den 

 Familiengeschichten von sehr vielen deutschen der 

aufnahmegesellschaft millionenfach widerspiegelt. 

mehr noch: es gehört wohl zu den am wenigsten 

 gewürdigten leistungen der bundesrepublik in der 

nachkriegszeit, dass es gelungen ist, die ca. 12 –14 

millionen vertriebenen aus den ostgebieten des deut

schen reiches volkswirtschaftlich, aber auch gesell

schaftlich und kulturell zu integrieren. dies scheint 

eine gute grundlage dafür zu sein, um auch die neu

en Herausforderungen der gegenwart und zukunft 

politisch und gesellschaftlich selbstbewusst annehmen 

zu können. 

auch die betrachtung der eben nicht erfolgten Inte

gration der sogenannten „gastarbeitergenerationen” 

in den 1960er und 1970er jahren stellt ein lehrreiches 

beispiel dafür dar, wie man Integrationsherausforde

rungen nicht angehen sollte. die erwartungshaltung, 

migranten seien nur kurzfristig zu gast und würden 

zeitnah wieder in ihre Heimatländer zurückkehren, 

hat seinerzeit zur bildung von Parallelgesellschaften 

und ethnisch und kulturell segregierten stadtvierteln 

geführt. diese Fehler hat man auf politischer seite 

 erkannt. In der grundsätzlichen Herangehensweise  

an Integrationspolitik gibt es keinen grundsätzlichen 

parteipolitischen dissens mehr und auch die ideo

logisch gefärbten debatten „deutschland ist kein 

 einwanderungsland” vs. multikulturalismus gehören 

weitestgehend der vergangenheit an.

Im lichte des neuen migrations und integrations

politischen kurses, den die bundesregierungen seit 

1998 eingeschlagen, fortgeführt, erweitert und ver

stetigt haben, ist deutlich geworden, dass – qualitativ 

betrachtet – durch die Flüchtlingskrise im grunde 

 keine gänzlich neuen oder veränderten Problemlagen 

entstanden sind. bereits im jahr 2007 formulierten 

die kommunalen spitzenverbände sechs Handlungs

felder der kommunalen Integrationspolitik:  

(1)IntegrationalskommunaleQuerschnittsaufgabe;

(2)UnterstützunglokalerNetzwerke;(3)interkultu

relleÖffnungderVerwaltung;(4)gesellschaftliche

 Integration durch Partizipation und bürgerschaftliches 

Engagement;(5)SpracheundBildung;(6)berufliche

Integration. 346 es sind dies sämtlich ansatzpunkte,  

die auch im lichte der aktuellen Herausforderungen 

von ungebrochener bedeutung sind. die kommunalen 

erfahrungen aus dem Quartiersmanagement im 

 umgang mit sozialstrukturell benachteiligten stadt

vierteln können und sollten sinnvoll in die Heraus

forderungenderFlüchtlingsintegrationmiteinfließen.

bilanz und Handlungsempfehlungen
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damit es nicht zu neuen sozialen segregations  

pro zessen, zu ghettoisierung und zur bildung von 

 Pa rallelgesellschaften kommt, muss in diesem zu

sammenhang auf die dezentrale unterbringung von 

Flücht lingen in stadtteilen unter berücksichtigung  

der  existierenden sozialstruktur geachtet werden. 

was zu tun ist, ist insofern schon seit langem er

kannt. aber: durch die entwicklungen der jüngeren 

zeit haben sich bereits bekannte strukturelle und 

 inhaltliche Problemzusammenhänge quantitativ 

 verschärft. Herausforderungen wie diejenige der 

ghettoisierung von stadtvierteln, die mangelnde 

 koordination verschiedener Projekte oder die unzu

längliche koordination der verschiedenen ebenen  

sind bereits lange als wesentliche Probleme der 

 Integrationspolitik erkannt, sie müssen nun allerdings 

inneuenquantitativenDimensionenreflektiertund

angegangen werden. dies bedeutet aber auch, dass 

bereits lösungskonzepte und Handlungsempfehlungen 

gleichsam „in der schublade liegen”, die eben – 

 neben neuen, ergänzenden konzepten – „nur” neu 

überdacht, neu justiert und ggf. ausgeweitet werden 

müssen. möglicherweise hat die quantitative ver

schärfung insofern auch auswirkungen auf die quali

tative dimension der zusammenhänge. von dieser 

 erkenntnis lassen sich die folgenden Handlungsemp

fehlungen leiten.

zu beginn der vorliegenden studie wurden die krite

rien von verteilung, versorgung und unterbringung, 

der sprachschulung und Integration in das bildungs

system,derIntegrationindenArbeitsmarktsowieder

sozialen einbindung in die zivilgesellschaft als zentral 

füreinegelingendeIntegrationvorOrtdefiniert.

wie die studie gezeigt hat, wurde die Herausforde

rung von verteilung, versorgung und unterbringung 

weitestgehend zufriedenstellend gelöst: die „turn

hallenrepublik” hat bis auf ganz wenige ausnahmen 

ein ende gefunden. nahezu alle nach deutschland 

 gekommenen Flüchtenden haben ein dach über dem 

kopf sowie eine ausreichende grundversorgung. auch 

die verteilung hat, wie belegt wurde, allen unkenru

fenzumTrotzrechtgutfunktioniert:Nachdenoffizi

ellen zahlen des bamF entsprechen die prozentualen 

WertederAsylerstanträgemitganzwenigenAbwei

chungen der vom königsteiner schlüssel festgelegten 

Quote. dieser erfolg sollte allerdings nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass man bei den weiteren Integra

tionsherausforderungen noch am anfang steht und 

dass in vielen bereichen noch unübersehbar nachhol

bedarf besteht. Im lichte dessen sollen im rahmen 

dieser abschließenden bilanz konkrete Handlungs

empfehlungen für die Integrationspolitik in den kom

munen gegeben werden. zur besseren übersichtlich

keit wurden die Handlungsempfehlungen in vier be

reiche unterteilt: empfehlungen für den verwaltungs

bereichderKommunen(A);Empfehlungenfürden

bereich von sprache, bildung und arbeitsmarkt (b) 

sowie empfehlungen für den bereich des ehrenamt

lichen engagements (c). 

HandlungsemPfeHlungen

empfehlungen für den verwaltungsbereich der 

kommunen

integration ganzheitlich denken

AuchwenndievierbenanntenKriterienausanaly

tischenundsystematischenGründenindervorlie

genden studie getrennt voneinander behandelt 

 worden sind, so verweisen sie doch wechselseitig 

 aufeinander und müssen in der kommunalen Praxis 

zusammen gesehen und parallel adressiert werden. 

konkret bedeutet dies: die sprachförderung, die 

 arbeitsmarktvermittlung und die soziale einbindung 

müssen bereits im erstaufnahmelager beginnen.  

alle drei aspekte dürfen der unterkunftsfrage nicht 

zeitlich nachgelagert werden, sondern müssen gleich

zeitig angegangen werden. es mag erfreulich sein,  

die unterkunftsfrage weitestgehend gelöst zu haben. 

ein dach über dem kopf zu haben und die versor

gung mit nahrung sind für einen monate, zum teil 

jahrelang unter ärmlichsten bedingungen lebenden 

Flüchtenden gewiss ein großer segen, doch ohne eine 

aktive tätigkeit und ohne sprachkenntnisse beginnen 

bereitsdienächstenProbleme.Dieisoliertepsycho

logische verarbeitung des Fluchtgeschehens ohne 

 beschäftigung und ohne ansprache stellt selbst gefes

tigte charaktere vor immense Probleme. daher ist es 

sowohl im Interesse der Flüchtlinge als auch im Inte

resse der aufnahmegesellschaft unbedingt notwendig, 
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die zeit und den tagesablauf sinnvoll mit sprach  

und Integrationskursen zu füllen sowie angebote zur 

Integration in den arbeitsmarkt – und seien sie auch 

noch so niederschwellig – zu machen. wie solch ein 

ganzheitlicher ansatz aussehen kann, stellt das Fall

beispielder„FlüchtlingsfirmaAnpacken”inGeestland

dar, bei dem schon zu beginn des aufenthalts die 

sinnstiftende, soziale beschäftigung der Flüchtlinge  

in der gemeinde mit der sprachförderung und der 

beruflichenOrientierungkombiniertwird.

koordination innerhalb der verwaltungen 

 verbessern

In der lokalen Integrationspolitik haben sich die 

 kommunen seit ca. einem jahrzehnt neu aufgestellt, 

indem sie Integration als eine Querschnittsaufgabe  

inderVerwaltungdefinierthabenundauchdieent

sprechenden strukturen dafür geschaffen haben. In 

städten wie bielefeld oder duisburg existieren bereits 

seit mitte der 2000er jahre Querschnittsämter für  

das ressort Integration. viel spricht dafür, auch bei 

der Flüchtlingspolitik diesem muster zu folgen und das 

thema ressortübergreifend in der verwaltung zu ver

ankern. so ist beispielsweise in rheine im zuge der 

Flüchtlingsherausforderung ein neues Querschnittsamt 

Integration entstanden. die koordination aller akteure 

vor ort stellt eine fundamentale voraussetzung für 

 gelingende Integration dar. verschiedene zuständige 

bereiche in den öffentlichen stellen und ehrenamtli

ches engagement aus der bürgerschaft müssen  sowohl 

untereinander als auch miteinander gut auf einander 

abgestimmt und koordiniert werden, um  Potenziale 

auszuschöpfen und vorhandene ressourcen zu bün

deln. noch fehlt in vielen kommunen profes sionell 

 geschultes Personal, das die vernetzung und koordi

nation in der Flüchtlingspolitik vorantreiben kann.

konkret sind zur verbesserung der koordination ver

schiedene ansätze denkbar: es beginnt mit der aus

formulierung von konzepten und leitfäden, die das 

Integrations und Flüchtlingskonzept einer kommune 

kompakt auf den Punkt bringen und reicht über die 

einrichtung regelmäßiger steuerungsgruppen und –

rundenbishinzurEtablierungeinerspezifischen

Funktionsstelle, die dann, auch personell aufgewertet, 

von einem Flüchtlingsmanager oder koordinator 

 geleitet wird. Im Fallbeispiel der stadt geestland 

wurdeeine„TaskForceAsyl”eingerichtet,diedie

kommunale Querschnittsaufgabe des Flüchtlingsma

nagements unter der federführenden koordinierung 

des leiters für öffentliche sicherheit steuert. so die 

entsprechenden ressourcen und der politische wille 

vorhanden sind, spricht viel für die – zumindest 

 temporäre – einrichtung einer solchen stelle. denn 

das thema Flüchtlingsmanagement ist zu wichtig,  

als dass es gewissermaßen „nebenbei” von anderen 

stellen oder Personen erledigt werden sollte. In man

chen städten wie stuttgart oder Heidelberg existiert 

gar das amt eines Integrationsbürgermeisters.

chancen der aufwertung der kommunen nutzen

wie in kapitel 4.2 dargelegt worden ist, sind die kom

munen ohne zweifel von den sprunghaft ansteigenden 

Flüchtlingszahlen überrascht worden und in vielen 

 Fällen auch temporär überfordert gewesen. ein stück 

weit fühlten sie sich dabei von den übergeordneten 

ebenen des landes und des bundes allein gelassen. 

gleichzeitig ist aber der effekt zu beobachten, dass die 

kommunale Interessenvertretung im zuge der Flücht

lingskrise eine unübersehbare aufwertung erfahren 

hat. die kommunen sind als politischer akteur deutlich 

„sichtbarer” als vorher. kommunale Interessenvertre

terwurdendeutlichhäufigeralsvorderFlüchtlings

herausforderung im kanzleramt zu gesprächen ein

geladen und haben in der medialen aufmerksamkeit 

eine große wirkungsmacht entfaltet. auch die zur 

 verfügung gestellten Finanzmittel zur bewältigung  

der aufgaben vor ort (jährliche Integrationspauschale 

von 2 milliarden euro bis 2018, 500 millionen euro 

kompensationsgelder für den wohnungsbau bis 2018) 

 hätte man sich in dieser größenordnung noch vor we

nigen jahren nicht vorstellen können. dieses neu ge

wonnene Potenzial birgt chancen für die kommunale 

Interessenvertretung in zukunft, die genutzt werden 

sollten – auch jenseits der aktuellen Integrations

herausforderung.

finanzielle ressourcen intelligent verstetigen

natürlich mag es auf den ersten blick etwas wohlfeil 

erscheinen, bei einer politischen Herausforderung den 

EinsatzvonweiterenfinanziellenMittelnzufordern.

und dennoch ist es eine kaum zu bestreitende tatsa

che, dass die Herausforderungen durch die Flüchtlings

integration eine daueraufgabe für die kommunen in 

den kommenden jahren bleiben wird. die anschub

finanzierungzurBewältigungdervielfältigenAufgaben

ist in einem politischen kraftakt zweifellos erfolgreich 

und im sinne der kommunen gestemmt worden.  

nun wird es darum gehen, zumal die Finanzsummen 

für die zeit nach 2018 nicht mehr in den o. g. größen

ordnungen zur verfügung stehen, auch mit geringeren 

mitteln dauerhafte strukturen zu schaffen. denn jen

seits von adhocProgrammen wird die Integration den 

alltag in vielen kommunen auch weit über 2018 hinaus 

bestimmen. 
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interkulturalität der verwaltung umsetzen

was die substanzielle interkulturelle kompetenz in 

den kommunalverwaltungen angeht, gibt es noch 

 immer unübersehbaren nachholbedarf, auch wenn 

dieses Problem seit langem erkannt ist. gerade in 

vielen urbanen großstadtregionen mit hohem migran

ten anteil ist es unabdingbar, dass kommunalverant

wortliche den sozialen und kulturellen kontext der 

 migranten und Flüchtlinge kennen, verstehen und im 

umgang damit geschult werden. zum einen kann  

auf diese weise eine wertschätzung kultureller vielfalt 

erfolgen. darüber hinaus hilft dieses wissen auch da

bei,Konfliktsituationeneinzuordnenundzuentschär

fen. kommunale bedienstete, aber auch kommunale 

mandatsträger mit migrationshintergrund stellen posi

tive rollenvorbilder dar und eröffnen oftmals andere 

zugänge zu den communities. auch im ehrenamt

lichen bereich ist dergleichen möglich, wie ein Fallbei

spiel in arnsberg zeigt, wo die stadt einem Flüchtling 

ein büro und eine kontaktstelle eingerichtet hat, in 

der Flüchtlinge als soziallotsen für andere Flüchtlinge 

vermittelt werden. 347

migrantenverbände einbeziehen

zusammenschlüsse zur Interessenvertretung von 

 migranten gibt es schon lange. sie sollten bewusst 

und aktiv in die Integration vor ort mit einbezogen 

werden. sie können auf die jeweiligen adressaten

gruppen besser eingehen und deren Probleme und 

Herausforderungen besser verstehen. außerdem 

 verfügen sie über eine hohe akzeptanz und glaub

würdigkeit, die den zugang zur aufnahmegesellschaft 

für neuankömmlinge erst einmal erleichtern kann.  

die verbände, aber auch moscheegemeinden, sind in 

 dieser Hinsicht aufgefordert, ihren beitrag zur gelin

genden Integration „vor ort”, aber auch ganz grund

sätzlich,zurAnerkennungvonundIdentifikationmit

der freiheitlichen demokratischen grundordnung der 

bundesrepublik zu leisten.

Potenziale des ländlichen raums nutzen

der ländliche raum ist von den belastungen der 

Flüchtlingsherausforderung bisher weniger betroffen 

als klein und mittelstädte. bisher lassen sich die 

 meisten Flüchtlinge tendenziell in urban geprägten 

räumen nieder. zunächst scheint es in urban ge

prägten regionen auch eine größere offenheit Flücht

lingen und migranten gegenüber zu geben. möglicher

weise könnte aber auch eine unterbringung im länd

lichen raum von vorteil sein. dort gibt es wesentlich 

mehr wohnraumleerstand, der für unterkünfte zur 

verfügung gestellt werden kann als in vielen städten, 

die in dieser Hinsicht bereits seit längerem an ihre 

grenzen stoßen. außerdem können segregation und 

ghettobildung im ländlichen raum leichter vermieden 

werden als in großstädten und ballungszentren. dass 

die Flüchtlinge in den untersuchten Fallbeispielen der 

ländlichen gemeinde geestland und im salzlandkreis 

aktuell bereits vorwiegend dezentral untergebracht 

sind, fördert aus sicht der kommune die sozialinte

grationderFlüchtlinge.DiegeringereAnonymitätall

gemein und die zumeist engeren bindungen zwischen 

arbeitnehmern und arbeitgebern im ländlichen raum 

sind einer funktionierenden Integration gleichfalls 

 zuträglich. auch das bestätigen die kommunalen 

 akteure in geestland, die durch die gute vernetzung 

mit den mittelständischen betrieben bei der arbeits

markintegration vermittelnd wirken können. die im 

ländlichen raum stärker ausgeprägten vereins und 

ehrenamtsnetzwerke (sport, Feuerwehr etc.) schei

nen vielleicht auf den ersten blick größere Hürden für 

neuzugezogene darzustellen, können – einmal über

wunden – aber zu einer stabilen sozialen Integration 

führen.

smartphone-app mit Basisinformationen 

 entwickeln

die Flüchtlinge sehen sich bei ihrer ankunft in 

deutschland mit einer vielzahl an rechtlichen und 

 kulturellen Herausforderungen konfrontiert. sie sind 

aber in der regel recht jung und durchaus technik

affin.ZudemverfügensieinvielenFällenüberein

 eigenes smartphone. Hier böte es sich für die kom

munen an, eine eigene app zu entwickeln und zu 

 gestalten, die Informationen zu kontaktstellen und 

ansprechpartnern bündelt, über die juristischen rech

teundPflichtenaufklärtsowieaufweitere,tieferge

hende Informationsangebote verweist. diese app 

müsste einfach und intuitiv handhabbar konzipiert 

sein. Idealerweise sollte sie auch in englischer und 

arabischer sprache abrufbar sein. die ersten solcher 

apps sind bereits im umlauf. möglicherweise könnten 

sie auch konsekutive effekte in richtung eines auch  

in anderen bereichen notwendigen digitalisierungs

schubs in den kommunalverwaltungen bewirken.

empfehlung zur förderung von besonders 

 integrationswilligen migranten

MiteinemBonussystemkönntemanEngagementund

motivation gleichzeitig belohnen und weiterfördern. 

durch gezielte anreize würde die motivation erhöht. 
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dabei sollten die boni nicht monetär ausgelegt sein, 

sondern immateriellen charakter haben, der auf 

 mehreren ebenen einen konkreten nutzen für den 

 migranten birgt. als boni für besonders Integrations

willige böten sich an: kleinere wohnprivilegien, gut

scheine für Freizeitaktivitäten, einzelförderung durch 

einen betreuer beim schreiben von bewerbungen, 

Hilfe bei der kontaktaufnahme mit Familienangehöri

gen, ein Praktikumsplatz, ein sicherer Platz in einem 

sprachkurs etc. all dies würde nicht viel kosten und 

wäre auch mit verhältnismäßig geringem aufwand 

umsetzbar.GenerellhabenanerkannteAsylbewerber

die möglichkeit, uneingeschränkt ein unternehmen zu 

gründen. 348 da (neben sprachlichen schwierigkeiten) 

die Finanzierung dieser startupunternehmen und 

die bürokratie schwierige Hürden sind, gibt es mittler

weile entsprechende Förderprogramme sowie auch 

private unterstützung (crowdfunding). besondere Hil

fen für unternehmerisch engagierte Flüchtlinge wären 

ein möglicher bonus für ihre besondere Integrations

bereitschaft. nicht von vornherein gut ausgebildete 

Flüchtlinge haben auch in den Integrations und 

deutschkursen potenziell die möglichkeit, ihre lern

fähigkeit und motivation unter beweis zu stellen. Hier 

könnten beispielsweise individuelle urkunden und 

zeugnisse eine besondere Förderung darstellen.

empfehlungen für den Bereich von sprache,  

Bildung und arbeitsmarkt

integration im Bildungsbereich auf allen stufen 

 fördern

Politisch sind die bedeutung des erlernens der deut

schen sprache und die eingliederung in das deutsche 

BildungssystemalswesentlicheVoraussetzungfür 

das gelingen von Integration keine streitthemen 

mehr, was nicht immer in der geschichte der bun

desrepublik so war. dass dieser bereich politisch 

adressiert werden muss, darüber besteht ein breiter 

konsens. zentral dabei ist, dass alle bereiche des 

BildungssystemsvonderKitabiszudenHochschulen

bedacht werden müssen. Im vorschulischen bereich 

liegen die Herausforderungen im ausbau des bun

desprogramms „sprachkitas” sowie in der aufrecht

erhaltung einer stabilen erzieherkindrelation in 

einem sinnvollen betreuungsverhältnis, die für Flücht

lingskleinkinder noch umso nachdrücklicher unterstri

chen werden muss als bei kindern in der aufnahme

gesellschaft. Im schulischen bereich wird man nicht 

um spezielle angebote und eine intensive pädago

gische,mitunterauchpsychologischeBetreuungder

schüler mit Fluchterfahrung umhinkommen. gleiches 

giltfürdieberuflicheBildung.ImHochschulsystem

müssen die Herausforderungen der anerkennung von 

abschlüssen, der unzulänglichkeit des gasthörerstatus, 

der Finanzierung von sprachkursen etc. angegangen 

werden. schlussendlich ist auch der bereich der politi

schen bildung gefordert, Integrationskurse und schu

lungen in den politischen und kulturellen entwicklungs

linien deutschlands anzubieten. Insofern erstreckt sich 

das Herausforderungsportfolio auf alle sektoren von 

bildung in deutschland. sie sollten alle gleichermaßen 

fokussiert werden und es sollte nicht ein bereich gegen 

den anderen „verrechnet” oder ausgespielt werden.

Schulpflicht drei Monate nach Antrag durchsetzen

BereitsdreiMonatenachderStellungdesAsylantrages

mussdieSchulpflichtfürminderjährigeFlüchtlinge

 gelten. diese Forderung steht in einklang mit europä

ischem recht: eine eurichtlinie vom juni 2013 formu

liert unmissverständlich: „der zugang zum bildungs

systemdarfnichtummehralsdreiMonate,nachdem

ein antrag auf internationalen schutz von einem min

derjährigen oder in seinem namen gestellt wurde, ver

zögert werden.” 349 es ist wichtig, dass gerade die min

derjährigen Flüchtlinge, die einen nicht unwesentlichen 

teil ausmachen, möglichst früh beschult werden, damit 

sie,erstens,einesinnvolleBeschäftigungfinden,zwei

tens, keine zeit vergeuden und, drittens, weil sie so – 

völlig unabhängig von ihren schulischen leistungen – 

allein durch die tatsache, dass sie regelmäßig eine 

schule besuchen, bereits einen ganz wichtigen schritt 

hin zur gelingenden Integration tun.

runde tische in den kommunen zur verzahnung  

mit der lokalen wirtschaft

tatsächlich gibt es kein allheilmittel, wie die rasche 

 Integration von Flüchtlingen auf dem deutschen ar

beitsmarkt gelingen kann. dennoch existieren einige 

sinnvolle Ideen bzw. vorschläge. so haben die lokalen 

wirtschaftsunternehmen eine verantwortung bei der 

bewältigung der Flüchtlingsherausforderung und sollten 

verstärkt mit einbezogen werden. zur Integration in 

den arbeitsmarkt sind der kontakt und die zusammen

arbeit mit vertretern von lokalen wirtschaftsunterneh

men wichtig. Integration durch Praktika, ausbildung 

und beschäftigung kann durch unternehmen vorange

trieben werden, die ihrerseits Interesse an dieser Form 

der Integration zeigen. In vielen kommunen existieren 

bereits runde tische mit lokalen wirtschaftsunterneh

men, die sich offen zeigen, ihren beitrag zu leisten. 



IntegratIon vor ort |  93

der ansatz, vertreter unterschiedlicher gruppen an 

einen tisch zu bringen, ist auch das erfolgsrezept  

des Projekts ”work and Integration for refugees”  

aus Hamburg, das in dieser studie untersucht wurde. 

andere kommunen haben ebenfalls gute erfahrungen 

mit ähnlichen modellen gemacht. so beispielsweise  

in limburg, wo vertreter der Industrie und Handels

kammer, der kreishandwerkerschaft, der agentur  

für arbeit sowie des Hessischen ministeriums für 

 wirtschaft, energie, verkehr und landesentwicklung 

zusammenkommen, um über wichtige aspekte wie 

ausreichendes sprachniveau, kompetenzfeststellung 

und bleibeperspektive zu beraten. 350 ein weiteres 

 beispiel ist der runde tisch der stiftung „lebendige 

stadt” 2016 in Frankfurt am main, mit teilnehmern 

aus vielen bereichen der Industrie und wirtschaft. 351 

dieser hat verschiedene wichtige Punkte thematisiert: 

Flexibilität auf den arbeitsmärkten ohne sperrfristen, 

vermittlung von sprache und kultur, klarheit über 

AsylstatusundAufenthaltsdauer,Unterstützungvon

ehrenamtlicher arbeit und die stärkere einbindung 

durch sport, musik oder tanz. die stiftung „leben

dige stadt” hat zum runden tisch in Frankfurt am 

main und zu den verschiedenen Punkten eine sonder

veröffentlichung „gesellschaftlicher dialog zur Flücht

lingsintegration” herausgebracht. 352 eine übersicht 

überähnlicheFormateundAnsätzeistderAuflistung

von bestPracticebeispielen in der kommunalen 

Flüchtlingsarbeit der kommunalen gemeinschafts

stelle für verwaltungsmanagement (kgst) zu entneh

men. 353 dergleichen ansätze sollten weiter ausgebaut 

und intensiviert werden. 

zugang zum arbeitsmarkt über niedrigschwellige 

angebote

da sich der zugang zu einem regulären beschäfti

gungsverhältnis in der regel schwierig gestaltet, 

sollten zunächst niedrigschwellige beschäftigungsan

gebote gemacht werden. die kommunen haben bei

spielsweise für andere sozialstrukturell benachteiligte 

jugendliche schon vielfach erfahrungen etwa im be

reich von Fahrradreparaturwerkstätten oder kommu

nalen gartenarbeiten gemacht. In dieser Form von 

beschäftigungsverhältnissen könnten auch die Flücht

linge einen ersten zugang zum arbeitsmarkt erhalten, 

der langfristig dann in reguläre sozialversicherungs

pflichtigeBeschäftigungenmündenkann.Dasneue

Integrationsgesetz fördert die schaffung solch nieder

schwelligerArbeitsgelegenheitenfürAsylbewerberin

Form der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIm). 354 

Im Fall der gemeinde geestland wurde daraus das 

Projektder„FlüchtlingsfirmaAnpacken”entwickelt,

bei dem die Flüchtlinge schon während des verfah

rens niederschwelligen tätigkeiten wie renovierungs 

und gartenarbeiten nachgehen. ziel ist es unter an

derem, die Flüchtlinge über diese tätigkeiten an den 

ersten arbeitsmarkt heranzuführen. diese Förder

instrumente des bundes sollten von seiten der kom

munen effektiv und zielführend genutzt werden.

flüchtlinge mit langzeitarbeitslosen gleichstellen

die gleichstellung von Flüchtlingen mit langzeitar

beitslosen ist ein Instrument, das durchaus überle

genswert erscheint. so fallen menschen, die seit min

destenseinemJahroffiziellarbeitslosgemeldetsind,

bei neueinstellung für die ersten sechs monate nicht 

unter die regelungen des mindestlohns. der neue ar

beitgeber muss erst ab dem 7. monat das gesetzlich 

vorgeschriebene mindestentgelt zahlen. diese rege

lung wäre eine maßnahme, mit der es gelingen kann, 

auch in unternehmen die bereitschaft zu wecken, 

mehr Flüchtlinge einzustellen. dieser vorschlag wurde 

unter anderem von achim wambach, Präsident des 

europäischen zentrums für wirtschaftsforschung, ge

macht, um arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen 

zu erleichtern. 355 

gezielte förderungen für die Berufsvorbereitung

der Präsident der bundesagentur für arbeit und 

 ehemalige chef des bamF, Frankjürgen weise, hat 

vorgeschlagen, die Hürden für Flüchtlinge bei den 

Qualifikationenzusenken.KonkretregteWeisean,

dass Flüchtlingen die möglichkeit eingeräumt werden 

solle, die formalen berufsanforderungen – allen voran 

die notwendigen abschlüsse – im beruf nachholen  

zu dürfen. 356 dies scheint bei genauerer betrachtung 

wenig praktikabel, da es hier entweder zu einer be

vorzugung der Flüchtlinge gegenüber anderen bevöl

kerungsgruppen kommen kann oder – sofern diese 

regelung auf alle potentiellen bewerber ausgedehnt 

wird – die Qualitätsstandards insgesamt abgesenkt 

werden müssten.  anzudenken wäre aber, dass unter

nehmen gezielt Flüchtlinge vor eintritt in den beruf 

fördern und etwa beim erwerb von abschlüssen un

terstützen. zugleich könnte bereits frühzeitig darauf 

hingearbeitet werden, Flüchtlinge mit dringend benö

tigten berufsbildern  vertraut zu machen und diese  

so für eine ausbildung in diesen berufszweigen zu 

 gewinnen, wie u. a. in den gesprächen mit den an

sprechpartnern des Hamburger Projekts „w.I.r.” 

 immer wieder unterstrichen worden ist.
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kommunen als wichtige vermittler

kommunen können bei der vermittlung von Flüchtlin

gen an unternehmen nur indirekt tätig werden. Ihre 

aufgabe muss sich auf beratung, koordination und 

das schaffen von netzwerken konzentrieren. so kön

nen,ganzähnlichwieanalysierten„W.I.R.”Projekt,

bereits bestehende strukturen – etwa die wirtschafts

förderung oder die kontakte zu IHks und Handwerks

kammern – genutzt werden, um passgenaue strate

gien für die arbeitsmarktintegration in der eigenen 

kommune festzulegen. städte und gemeinden kön

nen durch die vernetzung mit der lokalen wirtschaft 

auch dazu beitragen, möglichen vorbehalten gerade 

in kleinen und mittleren unternehmen zu begegnen 

und etwa da zu unterstützen und tätig zu werden, wo 

es um rechtliche und bürokratische Fragen im kontext 

des arbeitsmarktzugangs für Flüchtlinge geht.

empfehlungen für den Bereich von zivilgesellschaft 

und ehrenamt

zivilgesellschaft aktivieren und ehrenamtliches 

 engagement fördern

Für das gelingen der sozialen einbindung in die zivil

gesellschaft ist von deren seite eine grundhaltung 

von offenheit und akzeptanz unabdingbar. um diese 

grundhaltung zu fördern, sollten entsprechende 

 Informationsangebote zur verfügung gestellt werden, 

um – soweit vorhanden – Ängste und sorgen abzu

bauen. das bürgerschaftliche engagement stellt be

reits jetzt eine zentrale ressource für die bewältigung 

der Flüchtlingspolitik dar. dieses Potenzial kann durch 

gezielte maßnahmen auch mittel und langfristig für 

die kommunen nutzbar gemacht werden. wie groß 

diesesPotenzialist,hatdieeingehendeAnalysedes

Fallbeispiels der Initiative „Ich bin ein viernheimer” 

eindrucksvoll gezeigt. 

steuerliche Besserstellung und vorteile im 

 ehrenamt

eine Idee, das ehrenamtliche engagement im bereich 

der Flüchtlingsarbeit dauerhaft zu stärken, richtet sich 

auf den aspekt der materiellen anerkennung. zwar 

scheint dies, wie die erfahrungen – nicht nur bei dem 

Projekt „soziallotsen” im salzlandkreis – zeigen, keine 

voraussetzung für bürgerinnen und bürger zu sein, 

sich ehrenamtlich zu engagieren. dennoch könnte  

das engagement in der Flüchtlingshilfe mit der soge

nannten „übungsleiterpauschale” (§ 3 nr. 26 des 

 einkommenssteuergesetzes) gewürdigt und zugleich 

aufgewertet werden. eine Finanzierung läge so nicht, 

wiediesaktuellnochhäufigderFallist,beidenKom

munen. In den genuss der „übungsleiterpauschale” 

kommen momentan nur übungsleiter im sport oder 

ehrenamtlicheBetreuerimPflegebereich,nichtaber

Helfer im bereich der Flüchtlingshilfe. Hier könnte der 

gesetzgeber – gegebenenfalls auch zeitlich befristet – 

an eine ausweitung denken, sodass auch für gewisse 

tätigkeiten in der Flüchtlingshilfe aufwandsentschädi

gungen von 2.400 € im jahr steuerfrei gezahlt wer

den könnten. Ähnliche Forderungen erhoben zuletzt 

etwa david kreuziger von der johanniterunfallHilfe 

und auch bündnis 90/die grünen. 357 einem bezahlten 

ehrenamt jenseits der übungsleiterpauschale tritt die 

union allerdings klar und entschieden entgegen, da 

dadurch ein niedriglohnsektor im bereich der gemein

nützigkeit zu entstehen drohe. 358 

individuelle Bereitschaftspotenziale besser 

 erkennen und adressieren

die bereitschaft und auch die Fähigkeit, sich individu

ell ehrenamtlich zu engagieren, sind in der aufnah

megesellschaft sehr individuell ausgeprägt. Persön

liche neigungen, dispositionen und motivationen 

spielenhierebensoeineRollewiediephysischeund

psychischeBelastbarkeitsowiedaszurVerfügung

 stehende zeitbudget, das wiederum von Faktoren wie 

dem alter, der erwerbstätigkeit sowie allgemein der 

Familien und lebenssituation abhängig ist. dies kam 

auch in den gesprächen mit der Initiative „Ich bin ein 

viernheimer” immer wieder zum ausdruck. Hier böte 

es sich an, die individuell leistbaren kapazitäten erst 

einmal über einheitliche Fragebögen abzufragen, um 

die zur verfügung stehenden ressourcen im ehren

amtaucheffizienternutzenzukönnen.DieMöglich

keit, sich mit seinen je individuellen Fähigkeiten sinn

voll einbringen zu können und nach eigenen vorstel

lungen tätig werden zu können, wird sich in hohem 

maße auf die motivation des ehrenamtlichen auswir

ken. gerade die hohe Flexibilität und spontanität, 

auch die möglichkeit, eigene Ideen und kreativität 

einzubringen, zeichnen das ehrenamt in der Flücht

lingsarbeit gegenüber klassischen ehrenamtsberei

chen wie etwa der arbeit als schöffe oder wahlhelfer 

aus.

mentorenprinzip als wichtige grundlage 

 ehrenamtlicher Betreuung

das mentorenprinzip besteht aus der einszueins 

betreuung von „mentor” und „mentee”. auch in der 

Flüchtlingspolitik ist dieses von zentraler bedeutung, 

da nur durch eine einszueinsbetreuung zwischen 
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ehrenamtlichem und Flüchtling persönliches vertrauen 

entstehen und sich eine langfristige und nachhaltige 

bindung entwickeln kann. diese individuelle bezie

hung kann von kommunaler seite durch Patenschafts

urkunden gefördert und gesteuert werden – gleich, 

wie weich diese von ihrem rechtlichen charakter her 

auch gestaltet sein mögen.

Bereich des erstkontakts gezielt adressieren

bei der grundsätzlichen würdigung der quantitativ  

wie qualitativ beachtlichen breite des ehrenamtlichen 

engagements im zuge der Flüchtlingsherausforderung 

sollte nicht übersehen werden, dass in diesem bereich 

noch weiteres Potenzial besteht. wie die recherchen 

zur Initiative „Ich bin ein viernheimer” an verschie

denen stellen gezeigt haben, verspüren viele bürger 

oftmals eine grundsätzliche bereitschaft, sich in der 

Flüchtlingshilfe zu engagieren, tun aber den letzten 

schritt hin zum konkreten engagement nicht. gerade 

der erstkontakt mit Flüchtlingen bzw. mit der organi

sierten Flüchtlingshilfe scheint ein bereich zu sein,  

der von den kommunalen stellen noch stärker als 

 bisher adressiert werden sollte. die erfahrungen aus 

dem Projekt „soziallotsen” im salzlandkreis zeigen 

beispielhaft, dass der direkte kontakt im „alltag” 

zwischengeflüchtetenPersonenundehrenamtlich

 engagierten bürgern ein wesentlicher grundstein für 

gelingende Integration darstellen kann. regelmäßige 

„welcome cafés” können ferner eine möglichkeit sein, 

umetwaigenHürdeabzubauen.Informationsflyeran

Haushalte wären ein weiteres mittel, um Informatio

nen über anlaufstellen und unterschiedlich gestufte 

möglichkeiten des engagements an interessierte 

 zielgruppen zu bringen. schlussendlich könnte eine 

systematischeAnspracheanjeneEhrenamtlichezu

sätzlichen zulauf bringen, die bereits in vereinen, 

verbänden oder kirchen vor ort tätig sind. 

zivilgesellschaftliche und ehrenamtliche aktivitäten 

besser koordinieren à la „omk”

die vernetzung und koordination des ehrenamtlichen 

engagements lokaler akteure wird von den kommu

nen selbst als grundpfeiler für die gemeinschafts

aufgabe der Integration von Flüchtlingen betrachtet. 

zwei drittel aller städte und gemeinden unterstützen 

daher bereits heute Flüchtlings und willkommens

initiativen oder fördern lotsen, mentoren und Paten

projekte. 359 dieser bereich könnte durch die dekla

ration von engagementförderung als kommunale 

Pflichtaufgabe360 noch weiter aufgewertet werden.  

die vernetzung und koordination des ehrenamtlichen 

engagements ist allerdings sehr zeitaufwändig und 

das zeitbudget gerade ehrenamtlich tätiger Personen 

hat ebenfalls seine grenzen. 361 oftmals existieren 

 verschiedene ehrenamtliche oder zivilgesellschaftliche 

Projekte und Initiativen mit ähnlichen zielen nebenei

nander,ohnedassAustauschundVernetzungstattfin

den. Hier sind die Initiativen dahingehend gefordert, 

ein stück weit den mut zur kooperation aufzubringen 

und nicht stets „die eigene suppe zu kochen” und auf 

den erhalt des „eigenen” Projekts bedacht zu sein. 

laut generaliengamentatlas ist es bislang trotz eines 

enormenfinanziellenEinsatzesnichtgelungen,eine

nachhaltige Infrastruktur zur Förderung bürgerlichen 

engagements zu schaffen. zwar ist die leistungsbe

reitschaft in den einzelnen einrichtungen enorm, die 

fehlende gesamtstrategie lässt diese allerdings hinter 

den strukturellen Problemen verblassen: „viel hilft 

eben nicht viel”. 362 die autoren der studie regen 

 daher einen strategiewechsel in der Förderpolitik an. 

weg von der einzelnen, oft Parallelstrukturen schaf

fendenProjektfinanzierunghinzueinerGesamtstra

tegie, die „das große ganze” im blick hat. 363 ob dies 

in einem so umfassenden sinne angesichts der Hete

rogenität und Pluralität der verhältnisse in den vielen 

deutschen städten und gemeinden umsetzbar sein 

wird, steht dahin. nichtsdestoweniger bleibt es für  

den bereich des ehrenamtlichen engagements ebenso 

wichtig wie in der verwaltung intern, netzwerkschnitt

stellen zu schaffen, in denen Informationen sinnvoll 

gebündelt und weiterverbreitet werden. 364 

der ansatz der „offenen methode der koordinierung” 

(omk) stammt aus dem bereich der Politik der europä

ischen union und könnte – mit aller vorsicht formu liert 

– Pate stehen. bei der omk geht es um Information 

und austausch zwischen den souverän handelnden 

 akteuren (nationalstaaten) in nichtvergemeinschaf

teten Politikbereichen, um durch innovative ansätze 

bzw. bewährte verfahren voneinander zu lernen  

(„best Practice”). regelmäßige berichte der handeln

den akteure, die von der eukommission gesammelt 

undausgewertetwerden,schaffeneinensystema

tischen überblick über Inhalte und verfahren. eben 

dieser ansatz könnte auf kommunaler ebene – „vor 

ort” – zeigen, was, wo, wie, von wem getan wird  

bzw.woSynergienerzieltwerdenkönnten.

klar ist aber auch: ein durch Förderung und anreize 

noch so gut und umfangreich aufgestelltes ehrenamt

lichesPersonalkanndieBemühungennurflankieren

und unterstützen. die Hauptverantwortung für die 

Flüchtlingsarbeit, für gelingende Integration, liegt  

nach wie vor bei den kommunalen verwaltungsein

richtungen vor ort. 
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aBscHluss

bei allen konkreten vorschlägen zu technischen 

 abläufen bei der bewältigung der Integrationsheraus

forderung gilt es aber auch, die grundsätzliche di

mension der ziele, auf die die Flüchtlingsintegration 

ausgerichtet sein sollte, nicht aus dem blick zu ver

lieren. auf der einen seite steht die schaffung eines 

gesellschaftlichkulturellen Pluralismus, der sich von 

einem beliebigen multikulturalismus wie auch von ei

ner zwangsassimilation in wohltuender weise abhebt. 

auf der anderen seite steht die notwendige aufrecht

erhaltung der verbindlichkeit und geltungskraft der 

bestehenden rechts und werteordnung des gemein

wesens. alles, was diesen bestand gefährdet, muss 

unter Integrationsgesichtspunkten verhindert werden.

dieses Integrationsverständnis bedeutet für den zu 

Integrierenden, das bestehende nicht statisch als 

 unveränderlichassimilativ übernehmen zu müssen, 

aber doch den vorhandenen soziomoralischen kon

sens, vor allem die auf diesem gründende rechtsord

nung anzuerkennen, sich mithin an die bestehenden 

„spielregeln” zu halten. Parallelgesellschaften bzw. 

kulturelle segmentierungen und abkapselungen gilt 

es in diesem sinne mit aller kraft zu vermeiden bzw. 

zu überwinden. das gilt auch für einen religiösen 

 Fundamentalismus, insofern er versucht, seinerseits 

verbindliche regeln des gesellschaftlichkulturellen 

zusammenlebens einer offenen, pluralistischen 

 gesellschaft in Frage zu stellen und zu überwinden.  

dem gilt es mit aller kraft des gesetzes und der poli

tischen argumente entschieden entgegenzutreten. 
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wie sehen sie den aktuellen status quo des kommu

nalen managements der Herausforderungen durch 

die Flüchtlinge? 

landsberg: Die Flüchtlingsproblematik überlagert  

in der Lokalpolitik inzwischen alles, und ist in dieser 

Größenordnung sicherlich eine Herausforderung,  

wie wir sie wahrscheinlich nur aus der Nachkriegs -

zeit kennen. Die Integration der Flüchtlinge ist die  

eigentliche Herkulesaufgabe, die noch vor uns liegt. 

Wir haben uns im letzten Jahr vor allem auf die Un-

terbringung und Versorgung konzentriert. Jetzt aber 

müssen wir uns darum kümmern, dass die Flücht-

linge auch arbeiten können, dass sie die deutsche 

Sprache lernen, dass die Kinder in die Schule oder  

in die Kindergärten gehen. Das wird noch eine  

Menge Arbeit sein, und darauf sind wir in einigen 

Teilbereichen noch nicht ausreichend vorbereitet.

welche bereiche sind das? 

landsberg: Erster Punkt: Die Verwaltungen haben 

den Umgang damit schlicht nicht gelernt. Wir bilden 

Leute aus für die Verwaltung, etwa als Juristen.  

Aber der multikulturelle Ansatz findet bisher in der 

Ausbildung nicht statt. Wir reden alle vom Flücht-

lingsmanager, aber den Flüchtlingsmanager gibt es 

so noch gar nicht. 

Zweiter Punkt: Die Kommunen haben natürlich 

 Erfahrung mit dem Ehrenamt, aber nicht mit einem 

solchen Ansturm ehrenamtlichen Engagements. Die 

Frage ist also: Wie steuert man 50 oder 100 Leute, 

die Willens sind, etwas Gutes zu tun, dass jene 

 erstens nicht das Falsche, und zweitens nicht alle  

das Gleiche tun? Auch das müssen wir lernen, auch 

wenn es schwierig ist.

wie würden sie die stimmung in den kommunen 

derzeit beschreiben? überwiegt das gefühl der 

 überforderung oder überwiegt nach wie vor eine 

„anpack”mentalität?

landsberg: Nachdem jetzt eine gewisse Atempause 

durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen eingetre-

ten ist, hat die Mehrheit der Bürgermeister das Ge-

fühl, dass wir das schaffen, weil wir das auch schaf-

fen müssen. Wenn Sie sich als Politiker oder speziell 

Kommunalpolitiker hinstellen und sagen „Wir schaf-

fen das nicht!”, dann können Sie gleich zurücktreten. 

gibt es bei der stimmungslage nach Ihrem eindruck 

eine entwicklung?

landsberg: Eindeutig. Die Stimmung ist deutlich 

besser als vor einem Jahr. In der zweiten Jahres-

hälfte 2015 gab es ja noch zahlreiche Schreiben von 

Bürgermeistern an die höheren Ebenen, in denen 

stand, dass sie es vor Ort eben nicht mehr schaffen, 

dass ihnen Geld fehlt, dass ihnen die richtigen Vor-

schriften fehlen, dass sie nicht wissen, wie sie die 

richtigen Unterkünfte bauen können und dürfen.  

Da ist inzwischen viel geschehen. 

was wurde konkret zur verbesserung der lage 

 getan?

landsberg: Zum einen ist natürlich die Zahl der 

Flüchtlinge zurückgegangen. Zum anderen haben 

sich zahlreiche Rechtsrahmen – das ist in der Öffent-

lichkeit kaum wahrgenommen worden – rapide und 

massiv verändert. Wir haben im letzten halben Jahr 

Rechtsänderungen durchsetzen können, die ich noch 

vor zwei Jahren als schöne Träume abgetan hätte. 

Ein einfaches Beispiel: Als die ersten Flüchtlingsun-

terkünfte gebaut wurden, hieß es von behördlicher 

Seite: „Wo sind denn die Stellplätze für die Autos?”. 

Zweites Beispiel: Viele leerstehende Baumärkte 

sollten Flüchtlingsunterkünfte werden. Hier hieß es 

dann: „Nein, das geht nicht, das sieht die Bauord-

nung nicht vor.” All diese rechtlichen Rahmenbedin-

gungen sind geändert worden. Eines darf aber nicht 

vergessen werden: Mittlerweile ist auch sehr viel 

Geld geflossen.

dr. gerd landsberg 

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 

Im gespräch 

„die stimmung ist deutlich besser 
als vor einem jahr.”
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man konnte früher den eindruck gewinnen, dass der 

königsteiner schlüssel nicht funktioniert. Inzwischen 

liegen die zahlen für 2015 vor. eigentlich hat die 

verteilung ja gut funktioniert…

landsberg: Dem stimme ich zu. Kein anderes Land 

der Erde hätte das so hinbekommen wie Deutsch-

land. Man muss bedenken, dass wir gemeinsam  

mit der Türkei die meisten Flüchtlinge aufgenommen 

haben. Natürlich haben wir eine ziemlich eingespielte 

und gute Verwaltung, die mit solchen Herausforde-

rungen zwar vielleicht nicht so fertig wird, wie wir 

uns das im Lehrbuch vorstellen – aber insgesamt  

ist es sehr gut gelaufen.

sie fordern eine „intelligente” verteilung der Flücht

linge in die kommunen. wie stellen sie sich das 

 konkret vor?

landsberg: Zunächst einmal braucht man ja geeig-

neten Wohnraum für die Flüchtlinge. Also könnte 

man auf die Idee kommen, dass man die Leute dort-

hin schickt, wo zahlreiche Wohnungen zur Verfügung 

stehen. Das ist größtenteils eher in den ländlichen 

Räumen der Fall. Die Verteilung dorthin halte ich 

aber nicht für besonders intelligent, sofern man es 

nicht mit Infrastruktur- und Arbeitsmarktmaßnahmen 

verbindet, beziehungsweise wenn dort einfach keine 

Arbeit vorhanden ist. In diesem Zusammenhang 

muss man allerdings eines sehen: Die Heimat vieler 

Flüchtlinge sind sehr kleine, ländlich strukturierte 

 Gebiete. Vielleicht wäre es sinnvoll, ganze Familien-

verbände irgendwo gemeinsam anzusiedeln, weil sie 

gemeinsam besser in der Lage sind, ihr Leben zu or-

ganisieren. Wir haben ähnliches bei den Aussiedlern 

erlebt. Gehen Sie nach Waldbröl oder nach Rheine: 

Da gibt es ganze Viertel, ganze Neubaugebiete von 

Russlanddeutschen. Da funktioniert viel über die Fa-

milienverbände und Nachbarschaftshilfe. Das nenne 

ich intelligente Steuerung. Das geht aber nicht am 

Reißbrett, und ich weiß auch, dass das nicht leicht ist.

umfragen zeigen, dass es auf der kommunalen ebe

nen durchaus einen Frust über die Flüchtlingspolitik 

von bund und ländern gibt. woran liegt das?

landsberg: Viele Bürgermeister und Kommunalpoli-

tiker haben natürlich das Gefühl, dass „die da oben” 

alles besser wissen, aber es nicht besser machen. 

Ich würde jedem Bundes- und Landespolitiker raten, 

dass man den Kommunen, den Menschen vor Ort, 

auch immer mal wieder etwas Aufmerksamkeit 

schenken muss.

Man muss aber fairerweise sagen: Diesen Frust gibt 

es, aber den befeuern wir auch ein Stück weit als 

Spitzenverbände. Wir sind alle sechs Wochen bei  

der Kanzlerin, und da machen wir Druck, Druck, 

Druck. Der Bund hat inzwischen enorme Leistungen 

erbracht, zum Beispiel zahlt er 670 Euro im Monat 

für jeden Asylbewerber. Zukünftig übernimmt der 

Bund sämtliche Unterkunftskosten anerkannter Asyl-

bewerber bis 2018 – allein das sind 2,6 Milliarden 

Euro. Er übernimmt die Sprachkurse. Er übernimmt 

die Berufsorientierung. Er hat im sozialen Woh-

nungsbau die Mittel stark erhöht. Die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen wurden geändert. Natürlich 

kann man immer sagen, dass dies alles nicht ausrei-

cht und ich als Vertreter eines Spitzenverbands sage 

immer, dass es zu wenig ist. Aber das ist Mentalität. 

Hat sich das verhältnis zwischen den verschiedenen 

ebenen, bund, länder, kommunen verbessert? se

hen sie da in den letzten jahren eine entwicklung?

landsberg: Es war sicher nie ganz schlecht, aber  

es ist vor allem in den letzten Monaten definitiv 

 besser geworden. Der Bund hat einfach gemerkt: 

Ohne die Kommunen geht es nicht. Wann haben wir 

davor einmal mit der Bundeskanzlerin gesprochen? 

Mit Gerhard Schröder hatten wir in vier Jahren ein 

einziges Gespräch, das zehn Minuten dauerte. Was 

hat er als Erstes gesagt? – Dass er uns nicht helfen 

könne, denn wir seien von den Ländern abhängig. 

Wenn Sie dann im Vergleich zu heute sehen, dass 
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wir alle sechs Wochen mit der Bundeskanzlerin  

und dem halben Bundeskabinett zusammensitzen, 

dann ist das für uns als Verband, aber auch für die 

Kommunen insgesamt, eine deutliche Aufwertung. 

Und wie bereits gesagt: Wir werden gehört, und es 

werden Gesetze gemacht, die ich vorher nicht für 

möglich gehalten hätte.

wenn sie dort in diesen runden zusammensitzen: 

sind die Parteiunterschiede nachrangig oder spielen 

sie eine rolle?

landsberg: Der Entscheidungs- und Lösungsdruck ist 

so groß, dass diese parteipolitischen Sprechblasen, 

die dann höchstens in der Zeitung auftauchen, keine 

Rolle spielen. Nöte und Krisen schaffen Chancen.

wie ist Ihr eindruck aus den gesprächen: wissen die 

politischen spitzen, wie es vor ort in den kommunen 

aussieht? 

landsberg: Diejenigen, mit denen wir sprechen, wis-

sen sehr genau, wie es vor Ort aussieht. Aber nicht 

jeder, der weiß, wie es vor Ort aussieht, möchte das 

in dieser Form aus politischen Gründen auch kommu-

nizieren. Die Bundeskanzlerin ist oft kritisiert worden 

für den Satz „Wir schaffen das!”. Soll sich ein Poli-

tiker etwa hinstellen und sagen: „Wir schaffen das 

nicht!”? Dann kann er gleich nach Hause gehen. 

 Politiker müssen das sagen – egal ob es stimmt  

oder nicht. 

was ist in Ihren augen die zentrale voraussetzung 

für gelingende Integration vor ort?

landsberg: Sie müssen die örtliche Bevölkerung 

 mitnehmen, und sie dürfen sie nicht überfordern.  

Sie müssen das als Prozess gestalten. Sie müssen 

erreichen, dass die Bürger überhaupt in Kommunika-

tion miteinander kommen. Das ist in kleineren Orten 

vielfach einfacher als in den großen Städten. Und sie 

müssen verhindern, dass sich die Neuankömmlinge 

abschotten. 

brauchen die kommunen mehr Hilfestellungen?  

Fehlt es an Integrationskonzepten?

landsberg: Nein, theoretische Konzepte gibt es zu-

hauf. Es gibt auch nicht das eine Konzept, sondern 

jedes Konzept muss an den jeweiligen Ort, an die 

 jeweilige Stadt angepasst werden.

braucht es in den verwaltungen eigene stabsstellen 

für Integration oder langfristig angelegte stellen von 

Flüchtlingsmanagern? 

landsberg: Generell ist es wichtig, dass Menschen 

für diese Aufgabe ausgebildet werden. Da haben wir 

Nachholbedarf. 

stichwort: aktuelles Integrationsgesetz. können  

sie noch einmal herausstellen, was sie an dem 

GesetzgutfindenundwoesausIhrerSichtNach

besserungsbedarf gibt?

landsberg: Zunächst einmal finde ich gut, dass es 

dieses Gesetz nun überhaupt gibt, denn wir haben  

es auch schon sehr lange, mit als Erste, gefordert.  

Es ist auch ein klares Bekenntnis des Bundes, dass 

es sich um eine Bundesaufgabe handelt. Ich hätte 

nichts schlimmer gefunden, als wenn jedes Bundes-

land sein eigenes Integrationsgesetz gemacht hätte. 

Ich glaube auch, dass der Grundsatz „Fördern und 

Fordern” richtig ist. Wobei auch da muss man ehrlich 

sein und sich fragen, was denn „Fordern” in der 

 konkreten Umsetzung bedeutet. Es ist fraglich, ob 

das mit dem „Fordern” auch so vollstreckt wird. Den 

Grundsatz des „Forderns” festzuschreiben, hat eher 

eine Symbolwirkung. 

Wir halten auch die Wohnsitzauflage für gut – sie 

war eine unserer Hauptforderungen. Aber wenn es 

weiter so läuft, wie jetzt, dass einige Bundesländer 

diese Wohnsitzauflage – jedenfalls rückwirkend – 

nicht umsetzen wollen, dann ist die Wirkung verfehlt. 

Das Gesetz wurde im August im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht. Im Zeitraum von Januar 2015 bis Juli 

2016 hat das BAMF aber schon über knapp 620.000 

Asylanträge entschieden. Auch hier muss ich fragen: 

Ist es realistisch, dass jemand, der seit drei Monaten 

in „Kommune A” wohnt, nun, weil er besser dorthin 

passt, in die „Kommune B” zieht? Da haben Sie keine 

Chance. Trotzdem ist diese Symbolwirkung der 

Wohnsitzauflage gut. Wenn es hart auf hart kommt, 

dann haben wir jetzt diese Möglichkeit. Ob es dann 

im konkreten Fall wirklich funktioniert, ist eine ande-

re Frage. Kurzum: Ich finde das Integrationsgesetz 

gut, was aber nicht bedeutet, dass man in Einzel-

fällen diskutieren kann, ob etwas anders gemacht 

werden müsste.

Im gespräch  dr. gerd landsberg
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wie bewerten sie den schwenk im Integrations

gesetz, weg nur von restriktiven maßnahmen,  

hin zu maßnahmen der arbeitsmarktintegration?

landsberg: Arbeit ist die beste Form der Integration! 

Ich war immer der Meinung, dass man die Leute 

 sofort arbeiten lassen sollte. Nichts ist schlimmer als 

Leute aus anderen Kulturkreisen daran zu gewöhnen, 

dass man hier in Deutschland herumsitzen kann 

ohne zu arbeiten, und es kommt trotzdem Geld auf 

das Bankkonto. Ich wäre sogar noch weitergegangen 

und hätte alle sofort arbeiten lassen. Wenn man sich 

die Praxis anguckt, läuft es ja wie folgt: Es wird ein 

Antrag gestellt, der geht an die Bundesagentur bzw. 

an die Landesstelle, die prüft drei Monate lang und 

kommt am Ende fast immer zu dem Ergebnis, dass 

es keinen Deutschen gibt, der diese Stelle besetzen 

könnte. Bis dahin sind dann aber vier Monate ver-

gangen . 

die menschen in arbeit zu bringen scheint in der 

 Praxis aber die größte Hürde zu sein.

landsberg: Das liegt daran, dass viele nicht ausrei-

chend qualifiziert sind. Sie können ohne wenigstens 

grundlegende Sprachkenntnisse nicht arbeiten. Und 

wir haben einen Arbeitsmarkt, der eben für die Ge-

ringqualifizierten kaum Lösungen anbietet. Das wird 

nicht ohne einen „dritten” Arbeitsmarkt funktionie-

ren. Insofern halte ich auch die 100.000 Ein-Euro-

Jobs im Gesetz für sinnvoll. 

Politiker werden angegriffen oder angefeindet, es 

gibt eine deutliche zunahme von straftaten mit 

einem fremdenfeindlichen Hintergrund, nicht selten 

kommt es zu Protesten gegen die unterbringung  

von Flüchtlingen. gährt etwas in der gesellschaft in 

einemMaße,dasSiebesorgniserregendfinden?

landsberg: Da ist ein Punkt, den ich mit großer 

 Sorge betrachte. Hier verändert sich Gesellschaft 

zum Negativen und das ist gefährlich. Hier bricht 

 etwas weg. Das hat längst die radikalen Kreise ver-

lassen. Die Anfeindungen und Bedrohungen, aber 

auch, dass den Worten Taten folgen, ist leider ein 

flächendeckendes Problem für Kommunalpolitiker.  

Es herrscht vielfach eine Politikverachtung. Der vor-

läufige Höhepunkt dessen war der Angriff auf Henri-

ette Reker. Der Landrat aus dem Main-Kinzig-Kreis 

kandidiert wegen dieser Gemengelage nicht mehr. 

Der Bürgermeister von Tröglitz ist zurückgetreten. 

Und wie reagiert die Politik? Sie reagiert ein paar 

Tage mit Empörung und Bestürzung, und dann  

geht man zur Tagesordnung über. Die Masse der 

kommunalen Amtsträger „klickt” die Beleidigungen 

per Mail oder in den sozialen Netzwerken einfach 

weg, andere stellen Strafantrag. Wenn Strafantrag 

gestellt wird, sagt die Staatsanwaltschaft oft, dass 

es sicher eine Beleidigung sei, aber dass es kein 

 öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung  

gibt. Ich frage mich, warum die Justizminister nicht 

längst eine Weisung an die Staatsanwaltschaften  

gegeben haben, dass in diesen Fällen ein öffentli-

ches Interesse an einer Strafverfolgung garantiert 

ist. Es gibt ja Fälle, da wird verfolgt und verurteilt, 

trotzdem bin ich der Meinung, dass der Rechtsstaat 

hier viel  offensiver vorgehen muss, vielleicht mit 

 einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft.

Wir haben auch ein Gutachten erstellen lassen,  

ob es möglich ist, den Straftatbestand des  

„Politikerstalkings” einzuführen, denn der jetzige 

„Stalking-Paragraph” ist nicht einschlägig, weil  

es eine dauerhafte Beeinträchtigung sein muss.  

Wir  haben dann einen Vorschlag gemacht, und  

uns  wurde geantwortet, dass man bald tätig  

werde, aber eine Sonder regelung für Politiker  

nicht gebraucht würde. 

wie wird sich aus Ihrer sicht deutschland, vor  

dem Hintergrund der vielen menschen, die zu uns 

kommen, in zwei oder drei jahren darstellen? 

landsberg: Da ich Optimist bin, sage ich, dass  

das ein Erfolgsmodell werden kann. Wir sind eine 

 alternde Gesellschaft – die Masse der Leute, die 

kommen, ist hingegen jung. Noch vor einem Jahr 

dachten wir darüber nach: Welche Schulen, welche 

Kindergärten schließen wir? Jetzt haben wir das 

 genaue Gegenteil. Unsere Zukunft und unser Wohl-

stand hängen davon ab, ob wir die Menschen in 

 Arbeit bringen und in die Gesellschaft integrieren. 

Diese Gesellschaft wird damit auch offener. Als ich 

jung war, hat mein Vater zu meinen Schwestern 

 gesagt: „Kommt mir nicht mit einem Italiener!”.  

Da zeigt sich ja, wie eine Gesellschaft sich verän-

dert und öffnet. Ich bin fest davon überzeugt,  

dass diese Situation eine Chance ist.

Im gespräch  dr. gerd landsberg
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neben dem erlernen der deutschen sprache gilt  

der rasche zugang zum arbeitsmarkt als ein ent

scheidender Faktor für gelingende Integration. wie 

gestaltetsichfürAsylbewerberderrechtlicheZugang

zum arbeitsmarkt? wo sehen sie verbesserungs

potenziale?

rinne: Tatsächlich ist der rechtliche Zugang eine  

sehr entscheidende Hürde auf dem Weg in den 

 Arbeitsmarkt. Es ist so – und daran wird sich auch 

nicht viel ändern lassen – dass dieser Zugang zum 

Arbeitsmarkt zunächst einmal vom Aufenthaltsstatus 

abhängig ist. Bei einer Aufenthaltsgenehmigung ist 

das Rechtliche zumeist schon geklärt und der Zugang 

zum Arbeitsmarkt ist uneingeschränkt möglich. Die 

Frage ist vielmehr, wie die Situation aussieht, wenn 

nur eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung 

vorliegt, denn dann ist eine Arbeitsaufnahme nur 

 unter bestimmten Bedingungen möglich. Diese Be-

dingungen sind häufig nur schwer zu durchschauen. 

So müssen zum Beispiel eine Genehmigung der Aus-

länderbehörde und eine Zustimmung der Arbeits-

agentur vorliegen, es darf keine Aufnahmeeinrichtung-

Wohnverpflichtung bestehen und die Person, um die 

es geht, darf nicht aus einem sicheren Herkunftsland 

stammen. Aus unserer Sicht ist sehr zu begrüßen, 

dass die Verkürzung der Wartefrist nach Erhalt der 

Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender 

auf drei Monate verkürzt wurde, da der Zugang zum 

Arbeitsmarkt doch eine entscheidende Hürde auf dem 

Weg zu einer Integration in die Gesellschaft ist. 

Die wesentlichen Verbesserungsmöglichkeiten sehe 

ich zum einen bei dem Zusammenspiel der verschie-

denen beteiligten Behörden. Wenn man heute ein 

 solches Verfahren auf einem weißen Blatt Papier 

 konzipieren würde, würde man vermutlich nicht  

auf diese Vielzahl an beteiligten Behörden kommen. 

Wenn man aber vom gegenwärtigen Status quo 

 ausgeht, so wäre es in jedem Fall sinnvoll, dass im 

Verfahren eine „weiche Übergabe” gewährleistet ist, 

sprich: Die Asylbewerber sollten gar nicht merken, 

zwischen welchen Behörden sie hin und her gescho-

ben werden. Zum anderen halte ich es für dringend 

geboten, dass – Stichwort Einwanderungsgesetz –  

die Möglichkeit für einen Statuswechsel gegeben  

wird, also dass für bestimmte Personen und unter 

klar definierten Bedingungen aus dem Asylverfahren 

heraus auch andere legale Möglichkeiten für eine 

 Bleibeperspektive offen stehen. Dies könnte auch die 

beteiligten Behörden entlasten und so insgesamt zu 

einer schnelleren Bearbeitung der Verfahren führen. 

Immerwiederwirddiskutiert,wiequalifiziertdie

 menschen sind, die zu uns kommen. gibt es verläss

licheUntersuchungendazu,welcheQualifikationen

mitgebracht werden?

rinne: Man muss ganz klar sagen, dass es noch kei-

ne verlässlichen Untersuchungen zu den derzeitigen 

Kohorten gibt. Was sich natürlich ermitteln lässt, sind 

Merkmale wie das Alter und das Geschlecht, da diese 

im Asylverfahren standartmäßig erhoben werden.  

Obwohl die Qualifikationen nicht abgefragt werden, 

gibt es hier mittlerweile verschiedene Ansatzpunkte, 

wie etwa das so genannte Profiling. Darüber hinaus 

gibt es drei wesentliche Studien zum Thema. Zum 

 einen eine BAMF-Kurzanalyse vom Mai 2016, in der 

gut 200.000 Flüchtlinge aus dem Jahr 2015 befragt 

wurden. Demnach haben 20 Prozent eine Hochschule, 

weitere 20 Prozent ein Gymnasium und 7 Prozent gar 

keine Schule besucht. Diese Befragung ist allerdings 

nicht repräsentativ und eine Selbsteinschätzung der 

Flüchtlinge. Zum anderen gibt es eine etwas ältere 

BAMF-Kurzanalyse aus dem Dezember 2015. Hier 

wurden allerdings nur bereits anerkannte Flüchtlinge 

und Asylberechtigte aus bestimmten Staaten, also  

nur eine Teilgruppe, befragt. Etwa 50 Prozent gaben 

an, eine Schulzeit von etwa 10 bis 14 Jahren absol-

viert zu haben. Wenn man auf die Berufsausbildung 

schaut, beträgt der Anteil derer, die kein Studium 

oder keine Berufsausbildung absolviert haben, rund 

dr. ulf rinne 

Stellv. Forschungsdirektor Institut Zukunft der Arbeit (IZA)

Im gespräch 

„die Flüchtlinge können sicherlich einen Impuls 
für die verbesserung der situation geben.”
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62 Prozent. Dann gibt es noch Untersuchungen des 

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 

Bundesagentur für Arbeit, wobei es hier um bereits 

Erwerbstätige geht, also Menschen, die schon in den 

Arbeitsmarkt integriert sind. Dabei wird nicht nach 

dem Aufenthaltsstatus, sondern nach dem Herkunfts-

land geschaut und daraus geschlossen, ob die Men-

schen als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen 

sind. Von diesen Personen – die aber ja schon im  

Arbeitsmarkt sind – haben 22 Prozent keinen  

Hauptschulabschluss, 25 Prozent einen Hauptschul- 

oder Realschulabschluss, 20 Prozent die Hochschul-  

oder Fachhochschulreife und 8 Prozent einen aka-

demischen Abschluss. Ernüchternd ist die berufliche 

Perspektive, denn es wurde festgestellt, dass 71  

Prozent keinen Berufsabschluss haben, wobei es da 

eher um formale und anerkannte Berufsabschlüsse 

geht.

HäufighabendieMenschenkeinePapierewie

 zeugnisse oder urkunden bei sich, die auskunft über 

ihre abschlüsse oder ausbildungen geben. wie kann 

diesem Problem begegnet werden? 

rinne: Dieses Problem tritt natürlich jetzt bei den 

Flüchtlingen sehr stark in den Fokus, ist aber ein 

grundsätzliches Problem, dem alle Gruppen von Ein-

wanderern gegenüberstehen. Hier müsste im Heimat-

land angesetzt werden, denn eine Flucht ist zumeist 

geplant und häufig nicht so abrupt, als dass man 

nicht noch gewisse Vorbereitungen und Maßnahmen 

ergreifen könnte. Zudem sind die Kohorten der 

Flüchtlinge heute meist besser informiert, als dass es 

noch in der Vergangenheit der Fall war. Sie wissen 

zumindest grob, was sie erwartet. Allerdings sollten 

noch weitere Informationen darüber verbreitet wer-

den, welche Dokumente und Zeugnisse wichtig sein 

könnten. Im Übrigen leben wir in einer weitestgehend 

digitalisierten Zeit. Es wird immer wieder auf den 

 hohen Anteil an Smartphones unter den Flüchtlingen 

hingewiesen. Dieser Umstand ließe sich insofern nut-

zen, als dass Dokumente elektronisch mitgeführt 

werden könnten, etwa als Scan oder in einer Cloud. 

Dies müsste natürlich vorab, in den Heimatländern 

klar kommuniziert und dann in Deutschland auch  

als Nachweis über die Befähigungen anerkannt wer-

den .

Wenn die Menschen allerdings bereits in Deutsch-

land sind und hier keine Papiere vorweisen können, 

muss über andere Möglichkeiten nachgedacht wer-

den, wie diese Qualifikationen nachgewiesen bzw. 

mit deutschen Qualifikationen vergleichbar gemacht 

werden können. Hier sind die sogenannte Qualifi - 

ka tions analyse und Kompetenzfeststellung zentrale 

 Instrumente, die aber auch mit Kosten und Aufwand 

verbunden sind. Momentan ist es so, dass die Flücht-

linge diese Kosten mehrheitlich selbst tragen müssen, 

was für viele eine weitere Hürde ist. Eine weitere 

Möglichkeit wäre es, nur Teilqualifikationen zu erfas-

sen und dann auch zu zertifizieren. Dies steht aller-

dings in fundamentalen Gegensatz zum deutschen 

Ausbildungssystem, bei dem nach wie vor primär in 

Berufen und weniger in Kompetenzen und Fertig-

keiten gedacht wird.

der Präsident der bundesagentur für arbeit, jürgen 

weise, hat in einem Interview die möglichkeit ange

deutet,dassmandiehohenQualifikationsanforde

rungen senken könnte – etwa in der Form, dass 

Flüchtlinge den eigentlich vorgeschriebenen abschluss 

für eine ausbildung im beruf nachholen – um so den 

zugang zum arbeitsmarkt einfacher und schneller zu 

erreichen. wie schätzen sie diese überlegung ein?

rinne: Das ist sicherlich ein charmanter Weg, da 

hier die Arbeitsmarktintegration vorrangig behandelt 

wird. Damit wird diese wichtige Hürde gleich ausge-

räumt und die Menschen können sich darauf konzen-

trieren, sich beispielsweise gesellschaftlich zu inte-

grieren oder Sprachkompetenzen „on the job” zu 

 erlernen. Problematisch erscheint jedoch, dass man 
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der Gruppe der Flüchtlinge Sonderrechte einräumt, 

die es, mit Blick auf andere gesellschaftliche Grup-

pen, denen es auf dem Arbeitsmarkt nicht leicht fällt, 

zu vermeiden gilt. Ich denke hier vor allem an die 

Gruppe der Langzeitarbeitslosen. Meiner Meinung 

nach wäre es sinnvoll, Flüchtlinge mit dieser Gruppe 

gleichzustellen. Man sollte eher in Gesamtpaketen 

denken und überlegen, welche Hilfestellungen man 

Menschen, denen der Einstieg oder Wiedereinstieg in 

den Arbeitsmarkt schwer fällt, grundsätzlich geben 

kann . 

sehen sie in diesem zusammenhang die gefahr 

eines verdrängungseffektes deutscher arbeitnehmer 

durch Flüchtlinge?

rinne: Gesamtwirtschaftlich betrachtet werden Ver-

drängungseffekte nicht auftreten, aber natürlich kann 

es lokal und in einigen Segmenten dazu kommen. 

Gerade bei geringqualifizierten Hilfs- oder Aushilfs-

tätigkeiten wird dies der Fall sein, da Flüchtlinge 

wohl tendenziell diesen niederschwelligen Einstieg  

in den Arbeitsmarkt nutzen werden – insbesondere 

dann, wenn Qualifikationen nicht vorliegen oder  

nicht anerkannt werden und sprachliche Barrieren  

da sind. Man muss aber auch sagen, dass dieser 

 Verdrängungseffekt weniger deutsche Arbeitnehmer 

als  vielmehr Arbeitnehmer, die selbst eine Migra-

tions geschichte haben und aus einer früheren 

 Zuwandererkohorte stammen, betreffen wird. 

gibt es branchen, in denen Flüchtlinge besonders 

guteChancenhaben,einenJobzufinden? 

In welchen branchen wird es eher schwierig?

rinne: Natürlich sind die Chancen einen Einstieg  

in den Arbeitsmarkt zu finden, in den Branchen,  

in denen Arbeitskräftemangel herrscht, leichter. 

Schwierig wird es dort, wo es entweder hohe sprach-

liche oder formale Qualifikationsanforderungen gibt. 

Aber auch hier kommt es eher auf die Tätigkeit als 

auf die Branche an sich an. So wird es ein Arzt bzw. 

eine Ärztin eher schwer haben, wenn er oder sie 

nicht exakt die in Deutschland geforderten Voraus-

setzungen nachweisen kann. Eine beispielsweise 

nicht examinierte Pflegekraft könnte es hingegen 

 einfacher haben, in den Beruf zu kommen.

was können die kommunen leisten, um Flüchtlingen 

den zugang zum arbeitsmarkt zu erleichtern?

rinne: Die Kommunen stehen hinter Bund und 

 Ländern gewissermaßen am Ende der Nahrungs -

kette, sind aber für Flüchtlinge zumeist die ersten 

Ansprechpartner, insofern liegt hier ein ganz ent-

scheidendes Handlungsfeld. Man muss festhalten, 

dass die Kommunen in den zurückliegenden Monaten 

im Notfallmodus agiert haben. Es ging vor allem 

 darum, die geflüchteten Menschen mit geeigneten 

Unter künften und mit Wohnraum zu versorgen. 

 Arbeitsmarktintegration rückte erst nach und nach  

in den Fokus. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an 

Maßnahmen, allerdings stecken diese häufig noch in 

den  Kinderschuhen und sind oftmals auch Stückwerk. 

Was bei allem Engagement in den Kommunen doch 

deutlich wird, ist, dass nun Versäumnisse der Ver-

gangenheit ganz akut und deutlicher zu Tage treten. 

Zu nennen ist in städtischen Kommunen vor allem 

der Wohnungsbau. Durch den Zuzug von vielen jun-

gen Menschen sind aber in allen Kommunen auch die 

schulische und vorschulische Betreuung besonders 

gefordert. Denn bisher hatten viele Kommunen ja 

eher mit einer alternden und schrumpfenden Bevöl-

kerung zu tun und müssen sich nun auf diese neuen 

Rahmenbedingungen erst einstellen. 

welche chancen können sich speziell für kommunen 

aus der zuwanderung von Flüchtlingen ergeben?  

sehen sie unterschiede zwischen ländlich und urban 

geprägten regionen?

rinne: Gerade ländliche Kommunen können durch-

aus vom Zuzug von Flüchtlingen profitieren, da  

hier schlichtweg Menschen und Arbeitskräfte fehlen. 

Vorteilhaft ist zudem, dass in ländlichen Kommunen 

der Kontakt zwischen Flüchtlingen und einheimischer 

Bevölkerung oftmals viel unmittelbarer stattfinden 

kann. Zudem gibt es auf dem Land meist ausrei-

chend verfügbaren Wohnraum, wo die Menschen 

schnell und adäquat untergebracht werden können. 

Allerdings haben wir es in ländlichen Kommunen 

 oftmals mit einer problematischen Arbeitsnachfrage 

und tief verwurzelten strukturellen Problemen zu tun, 

die auch durch den Flüchtlingszuzug nicht von jetzt 

auf gleich gelöst werden können. Man kann also 

 konstatieren, dass in ländlichen Regionen nicht nur 

Menschen bzw. Arbeitskräfte fehlen, sondern es 

mangelt hier auch an wirtschaftlicher Dynamik.  

Im gespräch  dr. ulf rinne
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Die Flüchtlinge können sicherlich einen Impuls für 

eine Verbesserung der Situation geben, die Frage  

ist allerdings, ob dieser Impuls ausreicht. 

Wenn wir uns die urbanen Regionen anschauen, 

 verhält es sich fast genau andersherum. Zum einen 

gibt es hier die größere Arbeitsmarkt- und Wachs-

tumsdynamik, die die Arbeitsmarktintegration und 

damit auch die soziale und gesellschaftliche Integra-

tion der Flüchtlinge befeuern werden. Zum anderen 

ist der Wohnraum in den Städten begrenzt und die 

hohe Nachfrage häufig ein ganz akutes Problem.  

Zugleich lässt sich in städtischen Regionen der Kon-

takt zu Personen der gleichen ethnischen Herkunft 

sehr viel leichter herstellen, das heißt, hier können 

sich rasch ethnische Enklaven bilden. Das wird in  

der  öffentlichen Debatte ja gerne mit „Ghettos” 

gleich gesetzt und hat damit schnell einen negativen 

Bei geschmack. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht 

eher unklar, gibt es doch zwei mögliche Szenarien: 

Einerseits können ethnische Enklaven als Sprungbrett 

fungieren, und zwar in der Form, dass Informatio-

nen – etwa zu welchem Amt man gehen muss oder 

was man tun muss, um eine Arbeitserlaubnis zu 

 erhalten – ohne sprachliche oder kulturelle Barrieren 

schnell verfügbar sind. Andererseits können ethni-

sche Enklaven aber auch zu einer Sackgasse werden, 

wenn sich die Menschen hier zu sehr einrichten und 

keinen Kontakt außerhalb der eigenen Gruppe haben. 

was halten sie in diesem zusammenhang von der 

immerwiederdiskutiertenWohnsitzauflage?

rinne: Ich bin eigentlich gegen Wohnsitzauflagen. 

Natürlich verstehe ich die Sorgen, dass man die 

 Situation nicht kontrollieren kann und sich nicht 

 gegensteuern lässt, wenn viele Migranten in die 

 gleichen Regionen ziehen. Städte im Ruhrgebiet 

 werden hierfür ja immer wieder als Negativbeispiel 

aufgeführt. Aus ökonomischer Sicht ist aber gerade 

die Mobilität von Menschen ein entscheidender 

 Faktor, um Ungleichheiten auf dem deutschen 

 Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft insgesamt aus-

zugleichen. 

die bundeskanzlerin hat den mittlerweile  

vielzitierten satz gesagt „wir schaffen das.” –  

schaffen wir das wirklich?

rinne: Ja klar schaffen wir das. Die Frage ist nur 

wie und wie erfolgreich wir das schaffen. Natürlich 

sind die vielen Menschen, die zu uns gekommen 

sind eine Herausforderung und es ist wichtig, dass 

geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu 

integrieren. Aber es wird Deutschland nicht über-

fordern – zumindest nicht aus ökonomischer Sicht.

Im gespräch  dr. ulf rinne
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DieIntegrationderGeflüchtetenisteinegroßegesell

schaftliche und politische Herausforderung. arbeit ist 

seit je her der wesentliche Pfeiler für eine gelingende 

Integration. wo liegen die zentralen Herausforde

rungenbeiderIntegrationderGeflüchteteninden

arbeitsmarkt? 

welskop-deffaa: Generell haben Menschen mit 

 Migrationshintergrund – wie in zahlreichen Studien 

belegt – schlechtere Chancen auf dem deutschen 

 Arbeitsmarkt: Sie sind stärker von Erwerbslosigkeit 

bedroht, sie erzielen niedrigere Einkommen bei ver-

gleichbarer Qualifikation und Tätigkeit, sie müssen 

deutlich mehr Bewerbungsschreiben absenden, bevor 

sie zu einem Vorstellungsgespräch für einen Ausbil-

dungsplatz eingeladen werden. Diese Hürden erwei-

sen sich für Geflüchtete als besonders hoch. Denn die 

aufenthaltsrechtlichen Probleme und Unsicherheiten 

stellen für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration 

eine zusätzliche Herausforderung dar. Auch wenn ei-

nige dieser Hürden (z. B. durch die 3+2-Regelung und 

die Verkürzung der Wartezeit) inzwischen durch poli-

tische Entscheidungen abgesenkt wurden, bleibt un-

bestreitbar, dass genau hier spezifische Risiken beste-

hen bleiben. Ein Arbeitgeber wird einem Menschen, 

von dem er nicht weiß, wie lange er in Deutschland 

bleiben kann, keine attraktive Stelle anbieten, auf  

der er dauerhaft verlässlich Leistungsträger braucht. 

Er wird nicht in die Qualifikation eines geflüchteten 

Mitarbeiters investieren, wenn er nicht weiß, ob er  

die Erträge dieser Investition tatsächlich nutzen kann. 

Die zentralen Herausforderungen liegen also darin, 

die politischen Rahmenbedingungen für eine gelin-

gende Integration weiter zu verbessern. Erfolg und 

Geschwindigkeit der Arbeitsmarktintegration werden 

wesentlich von der Länge der Asylverfahren, der In-

tensität der Sprachförderung, den Investitionen in 

 Bildung und Ausbildung, der Arbeitsvermittlung und 

der Aufnahmebereitschaft der Wirtschaft abhängen. 

Die angesprochenen Elemente eines förderlichen 

 Rahmens müssen dabei so ausgestaltet werden, dass 

sie auf die Bedürfnisse der Geflüchteten passen. Die 

Bereitschaft, einen mehrmonatigen Sprachkurs zu 

 besuchen und eine Ausbildung zu absolvieren, wird 

umso größer sein, je glaubwürdiger die Perspektive 

 erkennbar wird, dass sich diese zeitlichen Investitionen 

für den Geflüchteten tatsächlich lohnen. Viele Geflüch-

tete möchten hier so schnell wie möglich Geld verdie-

nen, z. B. um ihre Familien im Heimatland zu unterstüt-

zen. Ohne eine gute Erklärung und Beratung wird ihr 

Verständnis für die Chancen, die ein Sprachkurs und 

eine Ausbildung bieten, nicht automatisch gegeben sein.

welche politischen rahmenbedingungen sind wichtig, 

um gleichberechtigte teilhabe und zugang zu arbeit zu 

schaffen?

welskop-deffaa: Besonders wichtig scheint mir, dass 

die Signale, die wir in Bezug auf die Arbeitsmarktinte-

gration der Geflüchteten senden, von diesen auch un-

missverständlich verstanden werden können. Wider-

sprüche, wie sie im Augenblick in den neuen gesetz-

lichen Regelungen entstanden sind, führen zu Missver-

ständnissen und werden zu neuen Hürden. Einerseits 

 Integrationskurse verpflichtend zu machen, andererseits 

nicht genügend Angebote vorzuhalten – das passt nicht 

zueinander. Einerseits Integration in den 1. Arbeitsmarkt 

anzustreben und gleichzeitig 100.000 80-Cent-Jobs zu 

schaffen, ist ein Widerspruch. Die ersten Erfahrungen, 

die die Geflüchteten mit dem deutschen Arbeitsleben 

machen, prägen ihr Verständnis u.U. für lange Zeit.  

Wer einen 80-Cent-Job als Beschäftigungsgelegenheit 

auf dem kommunalen Friedhof annehmen musste, wird 

nicht verstehen, warum er kurz danach – nach Anerken-

nung und Umzug in eine eigene Wohnung – bei der be-

nachbarten Gärtnerei einen Lohn von mehr als 8 Euro 

pro Stunde fordern muss, weil das der Mindestlohn ist. 

Gerade auch geflüchtete Frauen werden unseren Worten 

von Gleichberechtigung und Förderung der Frauener-

werbstätigkeit nur vertrauen, wenn sie erleben, dass 

 ihnen der Besuch eines Integrationskurses durch ange-

messene Kinderbetreuungsangebote tatsächlich ermögli-

cht wird. Die Art und Weise, wie und in welchen Arbeits-

markt die Geflüchteten integriert werden, entscheidet 

dauerhaft wesentlich über ihre Chancen auf gesellschaft-

eva welskop-deffaa

Mitglied im ver.di-Bundesvorstand

 

Im gespräch 

„die gewerkschaften leisten ihren beitrag 
zum gelingen des zusammenlebens.”
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liche Teilhabe. Zugleich entscheidet die gesellschaft-

liche Integration ihrerseits auch über die zukünftigen 

Zugänge der Geflüchteten zum Arbeitsmarkt. 

Ausschlaggebend bleibt die Frage, wie Arbeit reguliert 

und entlohnt wird. Die bisher für anerkannte Asylsu-

chende und Geflüchtete mit einer hohen Bleibewahr-

scheinlichkeit getroffenen Maßnahmen haben wenig 

mit der Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe zu 

tun. So hat die Bundesregierung mit dem neuen Inte-

grationsgesetz beschlossen, 100.000 Arbeitsgelegen-

heiten zu schaffen und aus Bundesmitteln zu finanzie-

ren. Zur Erinnerung: Gemeint sind damit Variationen 

der Ein-Euro-Jobs, die eigentlich im Aufenthaltsrecht 

eine eng auf Aufgaben in der Aufnahmereinrichtung 

ausgerichtete Funktion hatten. Als Sprungbrett in  

den regulären Arbeitsmarkt sind sie ungeeignet. Wir 

fordern eine wirkliche Arbeitsmarkt-, keine Beschäf-

tigungspolitik für Geflüchtete mit dem Ziel qualifizie-

render und qualifikationsgerechter Integration.  

Daneben braucht es eine gute Sozialpolitik, wenn  

der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden 

soll und Teilhabe und Integration keine Worthülsen 

sein sollen. Investitionen in den sozialen Wohnungs-

bau, die schon lange überfällig sind, da Menschen  

mit geringen Einkommen in vielen Großstädten kaum 

noch bezahlbaren Wohnraum finden, müssen nun 

 unabweisbar vorgenommen werden. 

welchen beitrag können die gewerkschaften in ihrem 

kerngebiet, der arbeitswelt, leisten? 

welskop-deffaa: Die Gewerkschaften leisten ihren 

Beitrag zum Gelingen des Zusammenlebens im Be-

trieb, auf dem Arbeitsmarkt und darüber hinaus. Wir 

packen Probleme an und reden sie nicht größer als 

sie sind. Wir suchen Lösungen – in gemeinsamer Ver-

antwortung mit den Arbeitgebern. Wir unterstützen 

betrieblich und überbetrieblich die Bereitschaft, alle 

Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg und Verfol-

gung suchen, ungeachtet ihrer Herkunft und Religion 

in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Unser gemein-

sames Ziel ist es, Demokratie und Arbeitnehmer-

rechte zu stärken. An vielen Stellen leisten aktive 

 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, ehren- und 

hauptamtlich, ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Soli-

darität. Aktuell sind viele ver.di Aktive dabei, mit den 

Arbeitgebern und der Unterstützung durch die Bundes-

agentur für Arbeit, Möglichkeiten der Arbeitsmarktinte-

gration von Flüchtlingen in die Tat umzusetzen. Zur 

 Unterstützung dieser Impulse fand erst kürzlich eine 

Vernetzungstagung bei ver.di in der Bundesverwaltung 

statt. Sie hat den Austausch von Good-Practice-Bei-

spielen gefördert und Mut gemacht, konkret im eigenen 

Lebensumfeld nach Möglichkeiten der Förderung von 

Teilhabe und Integration zu suchen.

Die Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, die in  

den Gremien der Selbstverwaltung der Bundesagentur 

für Arbeit aktiv sind, haben das ihre dazu beigetragen 

und tun es weiterhin, dass Maßnahmen der BA für Ge-

flüchtete entwickelt und durch entsprechende gesetzge-

berische Rahmungen ermöglicht werden. Das Programm 

„Early Intervention” z. B. hat als Pilotprojekt der BA mit 

ausdrücklicher Unterstützung der Selbstverwalter/innen 

Kompetenzfeststellung von Geflüchteten initiiert, die 

noch nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen. Ein 

groß angelegtes Sonder-Sprachkurs-Programm der BA 

hat Ende 2015 erste elementare Deutschkenntnisse für 

Geflüchtete befördert, noch bevor die Bundesregierung 

Finanzierungswege für zusätzliche Sprach- und Integra-

tionskurse gestalten konnte. Die Selbstverwalter/innen 

haben ihre gesellschaftliche und gesellschaftspolitische 

Verantwortung entschlossen angenommen. Bei der Um-

setzung des 100.000 Arbeitsgelegenheiten-Programms 

haben die Kollegen und Kolleginnen im Verwaltungsrat 

darauf bestanden, dass die Arbeitsgelegenheiten nur im 

Einvernehmen mit den örtlichen Verwaltungsräten ge-

schaffen werden dürfen, wodurch auch auf dieser Ebene 

gewerkschaftliche Mitgestaltungsmöglichkeiten entstan-

den sind, die im weiteren im Sinne der Arbeitsmarkt-

integration der Geflüchteten genutzt werden müssen.

Handlungsleitend ist für uns die Anwendung des Prin-

zips „Gleiche Arbeit und gleiche Rechte bei gleichem 

Lohn am gleichen Ort”. Dies trägt dazu bei, menschen- 

und arbeitsrechtliche Standards zu wahren und vor 

 Ausbeutung zu schützen. Gewerkschaften sind grund-

sätzlich offen für Wanderung und offene Arbeitsmärkte, 

aber nur unter jeweils gleichen und gleichwertigen 

 Bedingungen – Freizügigkeit ja, unterschiedliche Rechte 

und Lohndumping nein. Wir sind derzeit dabei, im 

 Verwaltungsrat der BA für anerkannte Flüchtlinge und 

Schutzsuchende ein Modell zu entwickeln, in dem in 

dem ersten Jahr, in dem sie dem Arbeitsmarkt zur Ver-

fügung stehen, Arbeit, Integrationskurs und Sprach-

erwerb sowie die Aneignung beruflicher Kenntnisse 

 mit einander verbunden werden. Dazu suchen wir nach 

Möglichkeiten, gemeinsam mit Arbeitgebern und ihren 

Verbänden die tariflichen Voraussetzungen zu schaffen. 
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Entsprechende Gespräche zur Umsetzung des Kon-

zepts gibt es mit der Vereinigung der Kommunalen 

Arbeitgeberverbände (VKA) für den Grünbereich in 

Städten und Gemeinden, im Bereich privater Klinik-

konzerne, im Nahverkehr und in der Abfallwirtschaft.

was muss von seiten der unternehmen, betriebe 

oder verwaltungen unternommen werden, um den 

 Integrationsprozess zielgerichtet zu gestalten? 

welskop-deffaa: Unternehmen sind natürlich keine 

Wohltätigkeitsveranstaltungen. Sie werden die Ein-

stellung von Geflüchteten stets daran messen, ob sie 

für das Unternehmen ökonomisch sinnvoll ist. Dabei 

sollte allerdings in einer insgesamt guten wirtschaft-

lichen Lage kein Ultra-Kurzfrist-Denken entschei-

dungsleitend sein, sondern eine mittelfristige Perspek-

tive. Die Integration von geflüchteten Menschen kann 

in vielen Unternehmen sehr unterschiedliche positive 

 Effekte mit sich bringen. „Zielgerichtet” verläuft der 

Integrationsprozess, wenn er potenzialorientiert ge-

staltet wird und Geflüchtete nicht als billige Aushilfs-

mitarbeiter, sondern als Kollegen und Kolleginnen 

wahrgenommen werden, deren spezifische Erfahrung 

als Potenzial genutzt werden kann. Vernetzung hilft 

den Unternehmen, diesen Ansatz zu leben (Vernet-

zung z. B. auch durch die IHKen und Handwerkskam-

mern.); Arbeitgeber und Gewerkschaften können da-

bei gemeinsam die notwendige Unterstützung durch 

die Politik einfordern – z. B. in Bezug auf Qualifizie-

rung und Qualifikationsanerkennung.

sehen sie die gefahr von verdrängungseffekten auf 

dem arbeitsmarkt, das entstehen einer konkurrenz  

zu anderen arbeitnehmern oder langzeitarbeitslosen? 

welskop-deffaa: Geflüchtete dürfen nicht zu Arbeit-

nehmern und Arbeitnehmerinnen zweiter Klasse 

 gemacht werden, der Mindestlohn gilt für alle. Wir 

müssen verhindern, dass auf dem Arbeitsmarkt be-

nachteiligte Menschen und Flüchtlinge gegeneinander 

ausgespielt werden. Konkret heißt das: Die Ausnahme  

im Mindestlohngesetz für Langzeiterwerbslose, die 

mehr als ein Jahr arbeitslos gemeldet sind, muss 

 heute dringlicher denn je gestrichen werden. Auch die 

beschriebenen Maßnahmen des Integrationsgesetzes 

drohen – statt zur Integration in sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung – eher zum Gegenteil, sprich 

zur Verdrängung regulärer Arbeitsverhältnisse, beizu-

tragen. So sollen die neuen Arbeitsgelegenheiten laut 

einer Richtlinie aus dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales zu 75 Prozent außerhalb der Unterkünfte 

stattfinden. Damit können sie auch von privat-wirt-

schaftlich tätigen Unternehmen und Trägern genutzt 

werden. Finanzschwache Kommunen könnten auf die 

Idee kommen, bestimmte Tätigkeitsbereiche in 

„80-Cent-Jobs” zu überführen, die bisher als Helfer-

tätigkeiten klassifiziert waren. Nur die umfassende Ein-

beziehung der örtlichen Verwaltungsausschüsse in die 

Genehmigung und Gestaltung der Arbeitsgelegenheiten 

für Geflüchtete kann dieser Gefahr vorbeugen.

NichtalleGeflüchtetenbringeneinepassgenaueQuali

fikationfürdendeutschenArbeitsmarktmit.Oftfehlen

auch Papiere und zeugnisse. wie kann dem Problem 

begegnet werden? muss sich auch gegebenenfalls die 

arbeitswelt verändern, um die Potentiale nutzbar zu 

machen? 

welskop-deffaa: Die Anerkennung von Kompetenzen 

und Qualifikationen muss modernisiert und beschleunigt 

werden. Erste Initiativen (Stichwort: Teilqualifizierung) 

werden bereits erprobt. Dabei darf man allerdings nicht 

übers Ziel hinaus schießen. Letztlich brauchen wir gut 

qualifizierte Menschen, deren Qualifikation durch Ab-

schlüsse auch nachgewiesen ist. 

welche maßnahmen müssen ergriffen werden, um 

geradeauchjungeFlüchtlingezuqualifizierenundin

ausbildung oder arbeit zu bringen? wo liegen hier die 

bedarfe, die schwierigkeiten – und wo die chancen?

welskop-deffaa: Schon länger braucht es im Bereich 

der Kita-Plätze und an den Schulen mehr Investitionen, 

nicht nur in Beton, sondern eben auch in Köpfe. Mit 

dem Zuzug der Flüchtlinge wird dieser Bedarf noch 

deutlicher, denn über Zweidrittel der Asylbewerber sind 

unter 30 Jahre alt, knapp ein Drittel ist minderjährig. 

Die Altersstruktur zeigt deutlich, dass dem Bildungs- 

und Ausbildungssystem eine Schlüsselrolle bei der 

 Integration der Flüchtlinge zukommt. Die Voraussetzung 

dafür ist der Ausbau des Bildungssystems, dass mehr 

Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden und Sprach-

lehrerinnen und –lehrer, Erzieherinnen und Sozial-

arbeiter besser entlohnt werden. Davon profitiert die 

gesamte Gesellschaft. Die Schulpflicht muss in allen 

Bundesländern heraufgesetzt werden.

In welchen branchen kann der zugang zu arbeit leichter 

erfolgen,wowirdesaufgrunddesQualifikationsniveaus

schwieriger? 

welskop-deffaa: Hier müssen wir uns vor Stereo-

typisierungen hüten. Natürlich haben Gastronomie, 

Nahrungsmittelindustrie und Landwirtschaft besonders 

Im gespräch  eva welskop-deffaa
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viel Erfahrung im Umgang mit ausländischen Beschäf-

tigten, die schlechte Sprachkenntnisse mitbringen. 

Für viele Geflüchtete können diese Branchen sich als 

besonders naheliegend darstellen. Tatsächlich zeigt 

sich aber bei näherem Hinsehen, dass durchaus auch 

für anspruchsvollere Ausbildungsberufe Bewerber und 

Bewerberinnen unter den Geflüchteten vorhanden 

sind. Die Deutsche Rentenversicherung startet jetzt 

einen Einstiegsqualifizierungskurs für Geflüchtete,  

die – wenn sie den Kurs erfolgreich absolvieren – die 

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten 

machen sollen. Für viele intelligente Geflüchtete,  

die aus ihren Heimatländern keine duale Ausbildung, 

 sondern nur Hochschulen als Orte guter Ausbildung 

kennen, können Ausbildungsberufe wie der genannte 

in der DRV attraktive Chancen bieten.

welchen beitrag können die kommunen leisten –  

im austausch mit den sozialpartnern und weiteren 

akteuren vor ort – um die Integration in den lokalen 

arbeitsmarkt zu unterstützen?

welskop-deffaa: Ganz einfach: Kommunale Unter-

nehmen können eine Vorbildfunktion einnehmen. Als 

ver.di nutzen wir unseren Einfluss in den kommunalen 

Unternehmen. Der ver.di Fachbereich Gemeinden 

führt ein Praxisprojekt zur betrieblichen und beruf-

lichen Integration von Geflüchteten durch. Bis zu zehn 

kommunale Pilotbetriebe können sich daran beteiligen 

und Beispiele einer guten Praxis erarbeiten und um-

setzen. Der Prozess und die betriebliche Beratung ver-

laufen beteiligungs- und umsetzungsorientiert. Beteili-

gungsorientiert heißt auf betrieblicher Ebene, dass alle 

Seiten - die MitarbeiterInnen, der Personalrat sowie 

die Leitungskräfte - in den Veränderungsprozess von 

Anfang an einbezogen werden. Im Ergebnis entstehen 

dadurch realistische und maßgeschneiderte Modelle, 

die von allen Seiten mitgetragen und deshalb auch mit 

einem hohen Wirkungsgrad umgesetzt werden. Dies 

schafft betrieblichen Zusammenhalt und leistet einen 

wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Mit diesem Pro-

jekt werden beispielhafte gute Lösungen entwickelt 

und der breite Transfer in Kommunalverwaltungen 

und öffentliche Betriebe wird organisiert. 

bei allen schwierigkeiten – wo liegen die chancen  

für die wirtschaft und die gesellschaft? 

welskop-deffaa: In erster Linie ist die Aufnahme  

der Flüchtlinge eine humanitäre Verantwortung, der 

wir nachkommen und die bei aller Mühe und Anstren-

gungen für die Arbeitsmarktintegration nicht in Ver-

gessenheit geraten sollte. Es geht um Menschen, die 

ein schweres Schicksal hinter sich haben und deren 

Menschenrechte und -würde mit unserer Hilfe gewahrt 

werden. Gleichzeitig sind mit der Flüchtlingsmigration 

Themen auf die politische und gewerkschaftliche Tages-

ordnung gesetzt, die alles andere als neu sind. Viele 

Studien zeigten bereits in der Vergangenheit einen 

deutlichen Handlungsbedarf, gesellschaftliche Vielfalt 

auch betrieblich und in den Verantwortungsstrukturen 

der Gesellschaft zu leben und der Ausgrenzung von 

Menschen mit Migrationshintergrund und/oder Rassis-

muserfahrungen entschiedener entgegenzutreten. Hier 

liegen die Chancen Strukturen und Institutionen so zu 

verändern, dass Integration nicht mehr als einseitige 

Bringschuld von Einwanderern gedacht wird, sondern 

als gesellschaftliche Notwendigkeit. 

die kanzlerin hält an Ihrem diktum „wir schaffen das” 

fest. eine einschätzung aus Ihrer sicht: schaffen wir 

das? 

welskop-deffaa: Nachdem das Wort vom „Wir schaf-

fen das” so oft wiederholt wurde, weiß man nicht mehr 

recht, auf welches „das” es gemünzt war. Gesagt wur-

de das Wort 2015, als es darum ging, in Ungarn eine 

humanitäre Katastrophe abzuwenden. „Wir schaffen 

das” hieß: Deutschland weiß aus seiner eigenen Ge-

schichte um die Bedeutung offener Grenzen. Wir wis-

sen aus der Zeit des Nationalsozialismus und darüber 

hinaus, dass Menschen, die vor Verfolgung fliehen, 

Länder und Menschen brauchen, die ihnen Aufnahme 

gewähren. Als reiches Land verwehren wir uns der 

 völkerrechtlichen Pflicht nicht, denen Gastfreundschaft 

zu gewähren, die in diesen Wochen und Monaten vor 

Krieg und Verfolgung fliehen. Wir tragen unseren Teil 

der Verantwortung und laden die Last nicht bei den 

Mittelmeeranrainern ab. „Wir schaffen das” – uns als 

ein weltoffenes Land zu präsentieren, das seinen Teil 

der internationalen Verantwortung trägt. Wir schaffen 

das, weil wir in der Breite der Bevölkerung gegen 

 Versuchungen des Rassismus ausreichend imprägniert 

sind. Ich wünsche mir, dass die Zuversicht des Som-

mers 2015 nicht enttäuscht wird und dass all diejeni-

gen, die im Gefolge der AfD-Wahlkämpfe inzwischen 

öffentlich wieder offen fremdenfeindliche Äußerungen 

wagen, die Religionsfreiheit nur für Christen und Chris-

tinnen verteidigen wollen und die das Burka-Verbot 

zum Inbegriff westlicher Gleichstellungsvorstellungen 

stilisieren, in der deutlichen Minderheit bleiben. Wir 

müssen als Gewerkschaft dazu beitragen, dass das 

 gelingt .

Im gespräch  eva welskop-deffaa
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als bürgermeister von Friedland haben sie mehrfach 

auf die chancen und möglichkeiten hingewiesen, die 

sich aus einem zuzug von Flüchtlingen für Ihre kom

mune ergeben können. welche sehen sie konkret?

Block: Ich denke, dass man hier zunächst einmal auf 

die Situation der Kommune eingehen muss. Friedland 

liegt ganz im Nordosten von Mecklenburg-Vorpom-

mern. Wir waren bis zur Wende eine Industriestadt 

mit gut 8.300 Einwohnern. Hier wurden vor allem 

landwirtschaftliche Produkte verarbeitet. Bis 1992 sind 

dann die großen Betriebe geschlossen worden und 

etwa 2.000 Arbeitsplätze weggefallen. Dadurch, dass 

infolge dessen viele Menschen aus Friedland wegge-

zogen sind, hatten wir sehr viele leer stehende Woh-

nungen zur Verfügung, die sich, als die große Masse 

der Asylsuchenden 2014/15 kam, leicht wieder her-

richten ließen. Damit ist die Ausgangsposition Fried-

lands sicherlich eine andere als in größeren Städten, 

etwa in Westdeutschland, wo der Wohnungsmarkt ja 

recht knapp ist. Zudem haben wir in der Vergangen-

heit gute Erfahrungen mit Zuwanderern gemacht. Vor 

etwa zehn Jahren hatten wir hier ein Übergangswohn-

heim für Deutsche aus Russland, von denen einige  

bei uns im Ort geblieben sind, sich mit kleineren 

 Geschäften selbstständig gemacht haben oder in der 

 Altenpflege arbeiten. Ohne diese Menschen hätten wir 

hier heute in einigen Branchen einen großen Arbeits-

kräftemangel. Daher sehe ich ganz einfach eine Chan-

ce darin, dass diejenigen, die heute als Flüchtlinge 

kommen – wenn sie gut aufgenommen werden, wenn  

sie ein ordentliches Klima in der Stadt spüren – sich 

ansiedeln und bleiben. Denn als kleine Stadt im Nord-

osten kann man eben nur schwer mit Hamburg, Mün-

chen oder Berlin mithalten – die müssen gar nicht für 

sich werben, da wollen sowieso viele hin. Wenn wir  

10 bis 20 Prozent der Migranten halten könnten, wäre 

das für uns sehr gut. Aber man muss auch klar sagen, 

dass ausreichend Wohnungen und eine positive Stim-

mung in der Stadt nicht alles sind, sondern natürlich 

auch Bund und Land gefordert sind, auch in den 

 ländlichen Regionen ordentliche Strukturpolitik zu be-

treiben. Denn ohne Unternehmen und Arbeitsplätze 

werden viele wegziehen und dahin gehen, wo sie für 

sich und ihre Familie eine berufliche Perspektive sehen. 

WievieleAsylsuchendehabenSiemittlerweilein

 Friedland aufgenommen?

Block: Wir haben im Januar 2014 die Gemeinschafts-

unterkunft in Betrieb genommen, die hat eine Kapa-

zität von bis zu 120 Personen und ist seit dem auch 

immer gut ausgelastet. Dezentral haben wir 411 

 Menschen untergebracht, wobei wir hier auch schon 

einmal bei 470 Personen waren. 

sie haben gerade bereits den wohnungsleerstand  

angesprochen, der die aufnahme von Flüchtlingen in 

Friedland erleichtert. gibt es noch weitere Faktoren, 

die Ihre kommune von anderen unterscheidet?

Block: Wir haben einen Asylbeirat als lockeren Zusam-

menschluss gegründet, der sich alle sechs Wochen 

trifft, Informationen austauscht und sich vernetzt. In 

diesem Beirat sitzen die Vertreter der Träger der ver-

schiedenen Einrichtungen: Caritas, Malteser, AWO, der 

evangelischen Kirche, der Polizei, aber beispielsweise 

auch der Turn- und Sportvereine. Mit den Turn- und 

Sportvereinen pflegen wir übrigens eine sehr enge 

Partnerschaft und sie sind sehr engagiert. So haben die 

Turn- und Sportvereine eine Pauschalversicherung für 

die Flüchtlinge abgeschlossen, dass sie sich in den ver-

schiedenen Disziplinen ausprobieren und Sport treiben 

können. Denn man darf ja nicht vergessen: Gerade für 

diejenigen, die noch nicht anerkannt sind, sind das hier 

lange Tage, an denen sonst nicht viel passiert. Darüber 

hinaus hat sich bei uns ein ganz gutes Netzwerk an 

 ehrenamtlichen Helfern entwickelt, die beispielsweise 

Spenden zusammentragen oder Fahrradreparaturen 

übernehmen.

wie hat die bevölkerung auf den Flüchtlingszuzug 

 reagiert? 

Block: Der Stadtrat unterstützt – abgesehen von den 

zwei NPD-Vertretern – einhellig den eingeschlagenen 

Weg und sieht auch die Chancen, die sich durch den 

Zuzug der Flüchtlinge ergeben können. Aber natürlich 

wilfried Block 

Bürgermeister von Friedland (Mecklenburg-Vorpommern)

Im gespräch 

„wir haben bei der dezentralen 
 unterbringung die bürger mit einbezogen.”



IntegratIon vor ort |  111

musste ich auch feststellen, dass vor allem in sozial 

schwächer gestellten Bevölkerungsschichten, die oft 

auch Unterstützung vom Staat erhalten, gewisse 

Ängs te vorhanden sind, dass sie etwas abgeben müs-

sen und durch die Flüchtlinge weniger bekommen. 

Hier darf man nicht müde werden, zu erklären, dass 

das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und dass 

man nicht auf einmal in Konkurrenz zu den Flücht-

lingen steht. Bei den Unternehmen war in der Hoch-

phase des Flüchtlingszuzugs vor allem eine Verunsi-

cherung zu spüren, wie das Ganze zu bezahlen sei und 

ob nun möglicherweise Sonderabgaben oder Steuern 

zur Finanzierung erhoben würden. Hier hätte ich mir 

vom Bund gewünscht, dass er deutlicher artikuliert 

hätte, welche Strategie – auch finanziell – er verfolgt, 

um eventuelle Gerüchte frühzeitig auszuräumen. Aber 

klar, gerade die NPD ist voll gegen den Flüchtlingskurs 

und so gibt es von denen auch einen Flyer, wo sie sie 

meine Person und das Zitat, dass man in den Flücht-

lingen eine Chance sehen muss, kritisieren. 

Haben sie begleitende maßnahmen ergriffen, um der 

bevölkerung Ängste zu nehmen? 

Block: Wir haben gerade bei der dezentralen Unter-

bringung die Bürger mit eingebunden. Sprich: Es  

gab Bewohner- und Mieterversammlungen, auf denen 

Fragen beantwortet wurden und wir versucht haben, 

Ängste zu nehmen. Wenn Wohnungen für Flüchtlinge 

her gerichtet wurden, haben wir den übrigen Mietern 

einige Tage vor dem Bezug Zeit gegeben, sich diese 

einmal anzuschauen, damit sie sehen, dass es sich 

hierbei um eine ganz einfache Ausstattung handelt. 

Damit sind wir gut gefahren und konnten Akzeptanz 

schaffen. Und ich habe auch immer gesagt, dass sie 

sich bei eventuellen Konflikten neben dem Vermieter 

auch immer an uns als Stadt wenden können. Häufig 

lassen sich Spannungen recht einfach lösen und 

 beruhen auf kulturellen Unterschieden. Ein Beispiel: 

Während des Ramadan wird nach Sonnenuntergang 

das Fasten gebrochen, die Familie und Freunde sitzen 

 zusammen und es kann entsprechend laut werden. 

Wenn der Nachbar aber um 4 Uhr aufstehen muss, 

weil er Schichtbetrieb hat, will er natürlich abends 

Ruhe haben. Das sind aber Dinge, die sich durch Ge-

spräche schnell lösen lassen und meist sehr einfach 

auszuräumen sind.

welche rolle spielt bürgerschaftliches engagement  

bei der kommunalen Integrationsarbeit?

Block: Neben den bereits erwähnten Aktionen, wie 

etwa die der Sportvereine, hat die evangelische Kir-

chengemeinde mit dem „Volx-Mobil” eine tolle Aktion 

ins Leben gerufen, mit dem vor allem Gemeinschafts-

unterkünfte angesteuert werden. Ziel ist es, gemein-

same Unternehmungen für Kinder von Asylbewerbern 

und einheimische Kinder anzubieten, um hier schon 

das gemeinsame Verständnis füreinander zu wecken. 

Das ist übrigens eine tolle Sache, wenn man in die 

Schulen geht und sieht, dass Kinder miteinander 

 überhaupt keine Probleme haben und sich verstehen. 

Ich denke überhaupt, dass man gerade die Kinder früh 

fördern muss und so bemühen wir uns, dass all die 

Flüchtlingsfamilien, die für ihre Kinder einen Kinder-

gartenplatz haben möchten, diesen auch bekommen. 

Denn hier lernen die Kinder sehr schnell und spielend 

die deutsche Sprache, was ja letztlich Grundvoraus-

setzung für gelungene Integration ist.

was müssen kommunen Ihrer meinung nach grund

sätzlich leisten, damit erfolgreiche Integration vor ort 

gelingen kann?

Block: Man muss es zunächst einmal wollen. Wenn  

die Mehrheit in der Kommune gegen die Unterbringung 

von Flüchtlingen ist, wird es schwierig und man sieht 

eben überall nur Probleme und Hindernisse. Natürlich 

ist aber genauso wichtig, Perspektiven zu schaffen und 

dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Fähigkeiten, 

Interessen und Stärken in einen Beruf einbringen kön-

nen. Das ist besonders in unserer strukturschwachen 

Region ein Thema, wo es eben leider häufig nicht ge-

nügend Arbeitsplätze gibt. Grundsätzlich muss die 

Kommune gemeinsam mit den Ehrenamtlern ein Klima 

schaffen, das den Menschen, die kommen, signalisiert: 

Ihr seid willkommen.
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Jutta aumüller/carolin Bretl: die kommunale 

 integration von flüchtlingen in deutschland, 

 Berliner institut für vergleichende sozialforschung, 

Berlin 2008.

die bereits 2008 erschienene studie vom berliner 

 Institut für vergleichende sozialforschung mit dem 

thema „die kommunale Integration von Flüchtlingen 

inDeutschland”untersuchtdieIntegrationvonAsyl

bewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Flüchtlingen 

mit subsidiärem schutz in den kommunen. ziel ist es, 

positiveFaktorenzuidentifizieren,diedieIntegration

von Flüchtlingen auf lokaler ebene befördern können. 

ausgehend von mehreren leitfragen und anhand von 

vier Fallbeispielen (berlin, münchen, jena, schwäbisch 

Hall) wurden bewährte Praktiken herausgestellt und 

empfehlungen aufgestellt. als ergebnis der studie 

lässt sich festhalten, dass sich der Fokus der kommu

nen von einer massenunterbringen und versorgung 

in den 90er jahren hin zu einer stärker individualisier

ten betreuung gewandelt hat. besonders formale an

gebote der kommunen wie sprachkurse, schülerhilfe, 

BerufspraktikaoderberuflicheQualifikationen,fördern

die soziale Integration von Flüchtlingen. des weiteren 

ist ein struktureller unterschied zwischen den ost

deutschen (keine ausdifferenzierten strukturen) und 

westdeutschen (umfassende aufnahme und versor

gungsstrukturen) bundesländern zu erkennen. die 

verbesserung der sozialen Integration von Flüchtlin

gen in kommunen kann nicht ohne die verbesserung 

der rechtlichen rahmenbedingungen erfolgen – eine 

aufgabe die kommunen alleine nicht lösen können.

robert Bosch stiftung (Hrsg.): die aufnahme von 

flüchtlingen in den Bundesländern und kommunen. 

Behördliche Praxis und zivilgesellschaftliches 

 engagement, stuttgart 2015.

DievonderRobertBoschStiftungfinanzierteStudie

aus den Federn von jutta aumüller, Priska daphi  

und celine biesenkamp thematisiert die behördliche 

Praxis der kommunen im umgang mit Flüchtlingen 

undAsylsuchenden.InsbesonderedieGestaltungs

möglichkeiten der kommunen im lichte der verstärk

ten zuwanderung durch Flüchtlinge werden unter  

der berücksichtigung gesetzlicher und föderaler vor

gaben und der Interaktion der lokalen bevölkerung 

aufgezeigt. die studie deckt dabei den zeitraum bis 

zum Frühjahr 2015 ab. konkret wird das spannungs

verhältniszwischenrechtlicherVerpflichtungder

kommunen und der akzeptanz der örtlichen bevöl

kerung in den mittelpunkt der betrachtung gerückt. 

Hier setzt die studie an und erörtert, welche Hand

lungsmöglichkeiten die kommunen im kontext bun

desgesetzlicher und föderaler vorgaben haben. auch 

die vermittlung und kommunikation seitens kommu

naler stellen gegenüber der lokalen wird behandelt. 

erklärtes ziel der drei autorinnen ist es, die Hand

lungskompetenz kommunalpolitischer und zivilgesell

schaftlicher akteure zu stärken, um lokal angepasste 

strukturen für den umgang mit Flüchtlingszuwande

rung zu schaffen.

Bundesministerium für verkehr, Bau und stadt-

entwicklung: stand der kommunalen integrations-

politik in deutschland. studie erstellt für das Bun-

desministerium für verkehr, Bau und stadtentwick-

lung und die Beauftragte der Bundesregierung für 

migration, flüchtlinge und integration, Berlin 2012.

basierend auf quantitativen erhebungen und quali

tativen befragungen von städten, gemeinden und 

landkreisen versucht die studie zu beantworten, in 

wie weit die Handlungsfelder kommunaler Integra

tionspolitik in den kommunen bekannt sind und wie 

sich die Integrationspolitik der kommunen auf diesen 

Feldern gestaltet. die studie stellt fest, dass die 

 deutschen kommunen Integration als ein zentrales 

themenfeld betrachten. dabei haben sich viele ge

meinden davon gelöst, Integration als Problem zu 

 sehen, sondern sehen die Potenziale von Integration. 

weiterhin stellt sie fest, dass größere städte Integra

tionhäufigbereitsalsQuerschnittsaufgabevonPolitik

und verwaltung gestalten, dieser ansatz in kleineren 

Gemeindenaberhäufignochzuwenigausgeprägt 

ist. die kommunen sehen Handlungsbedarf vor allem 

im bereich der rahmenbedingungen seitens überge

lagerter ebenen oder im bereich der datenlage. die 

studie schlussfolgert, dass Integration strategisch als 

„kooperative Querschnittsaufgabe” von bund, ländern 

und kommunen zu denken sei. kommunen, die sich 

bereits heute dem thema derart strategisch nähern, 

seien deutlich aktiver im bereich der Integration.

AnnotierteBibliografie
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generali engagementatlas 2015: rolle und 

 Perspektiven engagement unterstützender 

 einrichtungen in deutschland, köln 2016.

der generali engagement atlas möchte die knoten

punkte für bürgerliches engagement erfassen, diese 

koordinierungsstellen evaluieren und verbesserungs

potenzial aufzeigen. basierend auf einer quantitativen 

erhebung über die verteilung der verschiedenen ein

richtungstypenwurdenmittelsqualitativerMethodik

die Herausforderungen der einrichtungen erarbeitet. 

als ergebnis hält die studie fest, dass es trotz großen 

finanziellenEinsatzesbishernichtgelungenist,eine

nachhaltige Infrastruktur zur Förderung bürgerlichen 

engagements zu schaffen. zwar ist die leistungs

bereitschaft in den einzelnen einrichtungen enorm, 

die fehlende gesamtstrategie lässt diese allerdings 

hinter den strukturellen Problemen verblassen. die 

studie führt abschließend Handlungsempfehlungen 

auf. diese zielen vor allem auf die schaffung einer 

pro fessionellen unterstützenden gesamtstruktur.

frank gesemann/roland roth: kommunale flücht-

lings- und integrationspolitik. ergebnisse einer um-

frage in städten, landkreisen und gemeinden. eine 

studie des instituts für demokratische entwicklung 

und soziale integration (desi), Berlin 2016.

diese umfrage zur kommunalen Flüchtlings und 

 Integrationspolitik hat das Institut für demokratische 

entwicklung und soziale Integration (desI) von 

 januar bis märz 2016 erhoben. städte, landkreise 

und gemeinden sehen sich aktuell zentralen aufgaben 

und Herausforderungen gegenübergestellt. schwer

punkte der befragung waren, wo genau wichtige 

 ressourcen und besondere unterstützungsbedarfe  

bei der aufnahme und Integration von Flüchtlingen 

gesehen werden und inwieweit eine strategische 

steuerung von Integrationspolitik erfolgt. die erhe

bung wurde mit den kommunalen spitzenverbänden 

abgestimmt und von der beauftragten der bundes

regierung für migration, Flüchtlinge und Integration 

unterstützt.

kommunale gemeinschaftsstelle für verwaltungs-

management: flüchtlingsmanagement. kommunale 

steuerungsmaßnahmen durch risikomanagement 

entwickeln, köln 2016.

die studie stellt einen leitfaden für die steuerung der 

aktuellen Flüchtlingssituation dar. dabei fußt sie auf 

einer befragung der zentralen akteure aus städten, 

kreisen und kommunen, die die größten Herausfor

derungen und Problemlagen zum thema hatte. aus 

den genannten Problemfeldern wurden im Folgenden 

Handlungsempfehlungen abgeleitet. die studie zeigt 

ein vertrautes bild. die Hauptproblemfelder werden  

im bereich arbeit, bildung, unterbringung und ver

waltunggesehen.Darüberhinauswerdenfinanzielle

und soziale risiken genannt. Im rahmen der methodik 

des risikomanagements erarbeitet die studie über  

90 steuerungsmaßnahmen, die kommunen an die 

Hand gegeben werden.

navid kermani: einbruch der wirklichkeit. auf dem 

flüchtlingstreck durch europa, münchen 2016.

navid kermani ist dem Flüchtlingsstrom auf der 

 „balkanroute” im Herbst 2015 entgegengereist und 

hat seine eindrücke darüber verschriftlicht. In seinem 

96seitigen buch beschreibt er die lage an der tür

kischen westküste, wo sich tausendfach Flüchtlinge   

in einfachsten verhältnissen auf eine gefährliche see

überfahrt nach europa wagten. von der griechischen 

Insel lesbos berichtete er von den lebensumständen 

derer, die die überfahrt überstanden hatten. kermani 

sprach mit freiwilligen Helfern und Politikern vor ort, 

vorallemaberauchmitFlüchtlingenausSyrienund

afghanistan. In seinem buch versucht er, die Flucht

motive der einzelnen menschen zu beleuchten und  

die Frage zu beantworten, warum das gros der Flücht

linge nach deutschland wollte. er verdeutlicht, welche 

kulturellenundpolitischenKonfliktedieMenschenzur

Flucht bewogen haben. 

karl-Heinz meier-Braun: die 101 wichtigsten  fragen. 

einwanderung und asyl, münchen 2015.

mit seiner im jahr 2015 erschienen monographie  

„Die101wichtigstenFragen.EinwanderungundAsyl”

gibt der journalist karlHeinz meierbraun, der zudem 

als Honorarprofessor an der universität tübingen Poli

tikwissenschaft lehrt, antworten auf die wichtigsten 

FragenzuMigration,FlüchtlingeundAsyl.Inneun

Kapiteln,etwazuGeschichte,Begrifflichkeitenund

recht, werden alle wesentlichen aspekte des themas 

aufgegriffen und umfassend erläutert. die faktenreichen 

ausführungen des autors, seine klare sprache und ge

legentlicheAuflockerungen(etwaFrage8:„HatteGoe

the türkische vorfahren?”) machen das buch zu einem 

wertvollen, leicht verständlichen nachschlagewerk.

andreas müller: die organisation der aufnahme und 

unterbringung von asylbewerbern in deutschland. 

fokus-studie der deutschen nationalen kontaktstel-

le für das europäische migrationsnetzwerk (emn), 

nürnberg 2013.

die studie thematisiert die aufnahme und unterbrin

gungvonAsylbewerberninDeutschland.Sieenthält

erläuterungen zur föderalen zuständigkeitsverteilung 

zwischen bund und ländern und zeigt darüber hinaus 
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verschiedeneFormenderUnterbringungvonAsylsu

chenden und die ihnen gewährten leistungen auf. 

das working Paper, das von der deutschen kontakt

stelle für das europäische migrationsnetzwerk (emn) 

im bundesamt für migration und Flüchtlinge als 

 deutscher beitrag für eine europaweit vergleichende 

UntersuchungderAsylbewerberunterbringungerstellt

undausEUMittelnkofinanziertwurde,zeichnetde

tailliert den ablauf der (föderalen) unterbringung von 

derAnkunftbiszumAsylantragnach:ZurErstunter

bringung haben die einzelnen bundesländer aufnah

meeinrichtungen geschaffen, an die die außenstellen 

des bundesamts für migration und Flüchtlinge ange

schlossensind.SobaldderAsylantraggestelltist,

werdenAsylsuchendenachbiszusechsWochen–

spätestens jedoch nach drei monaten – in einrich

tungendervorläufigenUnterbringunguntergebracht.

diese aufgaben haben die meisten bundesländer an 

die kommunen übertragen. die unterbringung erfolgt 

in gemeinschaftsunterkünften, in einzelwohnungen 

sowie in speziellen einrichtungen für Personen mit 

 besonderen schutzbedürfnissen (unbegleitete minder

jährige,traumatisierteAsylsuchendeundOpfersexu

eller gewalt).

sachverständigenrat deutscher stiftungen für 

 integration und migration: integration im föderalen 

system. Bund, länder und die rolle der kommune, 

Berlin 2012.

das jahresgutachten 2012 mit Integrationsbarometer 

zu„IntegrationimföderalenSystem:Bund,Länder

und die rolle der kommunen” befasst sich mit dem 

Integrationsdiskurs in deutschland. einerseits sollte 

herausgearbeitet werden, ob sich das Integrations

klima, aufgrund der teils abwertend geführten aus

einandersetzung über Flüchtlinge und Integration, 

verschlechtert hat. dazu wurden das Integrations

barometer 2012 mit den ergebnissen der Integr

ationsbarometer 2010 und 2011 verglichen. Im zen

trum des jahresgutachtens 2012 stand die Integra

tion und Integrationspolitik im föderalen mehrebenen

system,mitbesonderemBezugaufdieKommunen.

das jahresgutachten stellt zehn kernbotschaften 

 heraus, die sich auf verschiedene bereiche beziehen. 

DazugehörendieDefinitionvonProblemenundRe

formvorschlägen auf der bundesebene, landesebene 

und kommunalebene sowie die reduzierung der 

KomplexitätdesföderalenSystems.Währendsich 

die migrationspolitik in den letzten jahren entwickelt 

hat (korrektur einer auf abwehr ausgelegten zuwan

derungspolitik), ist dies in der Integrationspolitik in 

diesem umfang nicht der Fall. das gutachten kommt 

zu dem ergebnis, dass es integrationspolitischen re

form und Handlungsbedarf (z. b. bildung und arbeits

markt) gibt. die komplexe föderale aufgaben und 

kompetenzverteilung erschwert reformen jedoch und 

macht eine starke zusammenarbeit zwischen bund, 

ländern und gemeinden erforderlich.

schader-stiftung: rahmenbedingungen kommu-

naler integrationspolitik, darmstadt 2011.

„Integrationspotenziale in kleinen städten und land

kreisen” ist eine studie der schaderstiftung, welche 

sich mit dem thema der zuwanderung in kleinen und 

mittleren städten des ländlichen raums befasst. die 

voraussetzungen für eine gelungen Integration von 

zuwanderern in ländlichen regionen sollten heraus

gearbeitet und anhand von 12 städten und gemein

den in acht landkreisen ein bundesweiter vergleich 

gezogen werden, der die unterschiedlichen wirtschaft

lichen und strukturellen rahmenbedingungen im zu

wanderungsgeschehen mit einbezieht. anhand dieses 

vergleichs sollten weiterentwicklungen der Integrati

onsarbeit vor ort ermittelt und erfahrungsaustausch 

durch netzwerktreffen und diskussionsprozesse ge

fördert werden. durch die umsetzung und erarbeitung 

der ziele konnten neue erkenntnisse und erfahrungen 

gewonnen sowie neue strukturen und netzwerke in 

den beteiligten kommunen angeregt und unterstützt 

werden. zusätzlich kam es zu einer unterstützung 

und bestätigung der Integrationsarbeit vor ort und 

führte zu einer sensibilisierung der Politik und öffent

lichkeit für das thema der Integration. schlussendlich 

hat das Projekt wichtige Impulse gegeben, die das 

integrationspolitischeKlimaindenKommunenreflek

tiert, gefördert und weiterentwickelt haben. die stu

die hat zudem einen beitrag für die Implementierung 

und Förderung von Integration im ländlichen raum 

geleistet.
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ausblick und anhang
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Im jahr 2015 kamen nach aussage des bundesinnen

ministers von ende september 2016 etwa 890.000 

menschen in deutschland an, die ihre Heimat wegen 

krieg, bürgerkrieg, verfolgung oder aus wirtschaftli

chen gründen verlassen hatten. sehr viele von ihnen 

werden voraussichtlich in deutschland bleiben. ob

wohl diese dramatische steigerung der Flüchtlings

zahlen gegenüber den vorjahren nicht völlig überra

schend kam, waren bund, länder und kommunen nur 

unzureichend auf diese exzeptionelle Herausforderung 

vorbereitet. dennoch konnte die situation stabilisiert 

werden, was nicht zuletzt auf das außerordentliche 

engagement der zivilgesellschaft mit zehntausenden 

ehrenamtlichen Helfern zurückzuführen ist. diese 

 studie würdigt ihr engagement daher besonders.

vor allem durch die sperrung der „balkanroute” 1 

und das „türkeiabkommen” im märz 2016 wurde  

der zustrom deutlich gedrosselt, so dass im vergan

genenJahr280.000Asylsuchendebeiunsankamen2. 

diese zahl liegt deutlich unter der des vorjahres, 

aberüberderZahldergestelltenAsylanträgeimJahr

2014 (202.000) 3. eine entspannung kann folglich nur 

im vergleich mit dem jahr 2016 konstatiert werden. 

vor allem die kommunen können nun „vom krisen  

in den Integrationsmodus”, wie es roland schäfer 

vom deutschen städte und gemeindebund aus

drückt, schalten.

was bedeuten die geschilderten umstände und ent

wicklungen für die zukunft? zunächst einmal haben 

die kommunen mit Hilfe zahlreicher Freiwilliger in 

 wenigen monaten die krise gemeistert. dies spricht 

für Flexibilität, eine mitmenschliche zivilgesellschaft 

und bürgerschaftliches engagement, dem weltweit  

mit respekt begegnet wurde. das lässt für die zu

kunft hoffen. darüber hinaus hat der zustrom von 

knapp 900.000 menschen zumeist aus dem arabisch

muslimischen kulturraum bei den staatlichen und 

 zivilgesellschaftlichen akteuren ein neues Problem

bewusstsein geschaffen, weil die Herausforderungen 

und die schwachstellen deutscher Integrationspolitik 

deutlich wurden.

die vorliegende studie zeigt, dass die „turnhallen 

republik” der vergangenheit angehört, die meisten 

menschen also inzwischen dezentral untergebracht 

und versorgt werden können, trotz erheblicher 

schwierigkeiten vor allem in den ballungsräumen. 

dennoch liegen die zukünftigen „baustellen” offen 

 zutage. die kommunen rechneten im jahr 2016  

mit 733.000 unterzubringenden Flüchtlingen, wobei 

wohnraum für 460.000 menschen fehlte. Hier hat  

der bund schnell reagiert und den ländern sowie 

kommunen eine milliarde für den wohnungsbau 

 zu gesagt. Hinzu kommen Integrationspauschalen  

von jährlich zwei milliarden euro bis 2018 4. die 

KommunensindmitdieserfinanziellenUnterstützung

deut lich entlastet. sie müssen aber auch darauf 

 vertrauen dürfen, dass diese transferzahlungen in 

 naher zukunft fortgesetzt werden. 

darüber hinaus hat die bundesregierung mit gesetzes

verschärfungen reagiert, wie etwa in den sogenannten 

AsylpaketenIundII(Oktober2015undMärz2016),

auf die die studie explizit verweist: sie enthalten u. a. 

die erklärung weiterer staaten zu sicheren Herkunfts

staaten,dieBeschleunigungvonAsylverfahren,den

abbau von abschiebehindernissen, das erschweren 

des Familiennachzuges und die verschärfung des 

 ausweisungsrechtes. nach dem attentat von berlin 

wird es wohl zu weiteren gesetzesänderungen und 

gesetzesergänzungen kommen, wie die diskussion 

um die verschärfungen der abschiebehaft, videoüber

wachung und Fußfesseln zeigt. 

Hingegen soll das Integrationsgesetz vom august 

2016 denjenigen, die bleiben dürfen, die Integration 

erleichtern. weitere maßnahmen sind geplant, wie 

etwa ein gesetz zur besseren durchsetzung der 

Ausreiseverpflichtung.

dass Integration besser gelingt, je geringer die zahl 

der zu Integrierenden ist, liegt auf der Hand. das gilt 

umso mehr, je größer die kulturellen unterschiede 

zwischen Herkunfts und einwanderungsland sind. die 

humanitär begründete „Politik der offenen tür”, wie 

sie im Herbst 2015 ausnahmsweise möglich gemacht 

wurde, stellt insbesondere die kommunen, in denen 

Flüchtlinge nicht nur menschenwürdig untergebracht, 

sondern, unabhängig von ihrer bleibeperspektive, 

auch integriert werden sollen, weiterhin vor große 

 Herausforderungen. viel Positives wurde hier in kür

zester zeit durch einfallsreichtum, unkompliziertes 

ausblick



IntegratIon vor ort |  117

Handeln und tatkraft erreicht, wie die hier dargestell

ten Fallbeispiele zeigen.

eine verfestigung von gesellschaftlichen Polarisierun

gen in „pro” und „contra” muss ebenso vermieden 

werden wie die gefährdung des bislang weitestge

hend vorhandenen innerdemokratischen konsenses  

in einwanderungspolitischen Fragen. Hier überschnei

den sich die aufgabenfelder von bund, ländern und 

 kommunen. eine gesellschaftliche akzeptanz von 

 zuwanderung und die bereitschaft zur unvoreinge

nommenen offenheit gegenüber Flüchtlingen werden 

sich umso schneller einstellen, je positiver sich die 

 Integration entwickelt und auf unsere gesellschaft 

auswirkt. vor allem bei den aufgabenfeldern arbeit 

und bildung, Innere sicherheit und kulturelles zu

sammenleben wird sich entscheiden, ob Integration 

gelingt. bislang ist die bevölkerung nach einer allens

bachumfrage vom oktober 2016 diesbezüglich äu

ßerst skeptisch. nur 22 Prozent der befragten sehen 

unser land integrationspolitisch gut aufgestellt.

überschätzt wurde das arbeitsmarktpolitische Poten

tial der zuwanderer. so beklagt der verband „Hand

werkNRW”,dassvielejungeAsylbewerberweder 

von ihren sprach noch von ihren schulkenntnissen 

ausbildungsreif seien. zudem würden sie nur ungern 

eine lehre beginnen, weil die vergütung zu gering sei 

und das Handwerk fälschlicherweise mit „Hilfsarbeit” 

gleichgesetzt würde 5. dass sich im sommer 2016 

unterden3,5MillionenBeschäftigtenderDAXUnter

nehmen nur 54 Flüchtlinge befanden, ist bezeichnend. 

die vordringlichste zukunftsaufgabe ist daher das 

VermittelnderdeutschenSpracheunddieberufliche

Qualifikation.HierhatdiePolitikbereitswichtige

weichstellungen vorgenommen. darüber hinaus hängt 

eine erfolgreiche Integration maßgeblich von der 

KenntnisdespolitischenSystemsundderAkzeptanz

des gesellschaftlichpolitischenkulturellen kontextes 

deutschlands ab. Hier kommt der Politischen bildung 

eine äußerst wichtige aufgabe zu.

die erfahrung der letzten drei jahrzehnte zeigt,  

dass etwa zwei drittel der zugewanderten männer 

und ein viertel der Frauen erst nach fünf jahren einen 

arbeitsplatz gefunden hatten. In mehr als der Hälfte 

der Fälle erfolgte die vermittlung über soziale kon

takte, so dass auch dieser aspekt der Integration  

als kommunale aufgabe nicht hoch genug bewertet 

werden kann 6. 

die sexualdelikte der kölner silvesternacht 2015/16 

und vor allem das berliner attentat kurz vor weih

nachten 2016 haben das klima einer „willkommens

kultur” nachhaltig beeinträchtigt. sicherheitsbehörden 

und Politik erschienen vielen bürgerinnen und bür

gern unvorbereitet, der rechtsstaat wirkte auf sie 

häufigzahnlos,nichtnurimFalldesBerlinerAtten

täters. es gilt, auf allen föderalen ebenen ein realis

tisches bild von Heraus forderungen und potentiellen 

gefahren sowie ent sprechende szenarien zu entwi

ckeln, um ähnliche vorkommnisse in zukunft, wenn 

irgend möglich, zu verhindern. dazu gehört auch die 

erkenntnis, dass der rechtsstaat ebenso transparent 

wie konsequent gegenüber straftätern handeln muss. 

sollte sich der eindruck eines zu nachsichtigen oder 

gar versagenden rechtsstaates verfestigen, verlieren 

nichtnurdieOpfervonStraftatenihrVertrauen; 

auch die einstellung in der bevölkerung wird nach

haltigbeeinträchtigt.Ohnmachtempfindennicht

 zuletzt Polizisten, die straftäter dingfest machen, 

aberfeststellenmüssen,dassdiesehäufigwieder

„auf freien Fuß kommen” 7. die erwartung, dass das 

zuletzterneutverschärfteAsylrechtauchzueiner

entsprechendenAbschiebepraxisvonNichtasylbe

rechtigten führt, ist hoch. der rechtsstaat mit seinen 

 vollzugs und durchsetzungsorganen sollten daher 

gestärkt werden, um vertrauen in der bevölkerung  

zu gewinnen bzw. zu sichern.

die uneingeschränkte achtung der rechtsordnung  

des grundgesetzes ist selbstverständliche und unab

dingbare voraussetzung für den verbleib in deutsch

land. darüber hinaus fehlt aber nach wie vor ein 

 konsens über die akzeptanzleistungen, die die auf

nahmegesellschaft, insbesondere gegenüber musli

mischen  einwanderern, erbringen sollte und welche 

kulturellen eigenheiten diese wiederum selbst auf

geben sollten, weil sie weder dem kulturverständnis, 

noch der kulturellen Praxis deutschlands entsprechen 

und zudem einer „miteinanderkultur” entgegen 

 wirken. die sorge vor sogenannten „Parallelgesell

schaften” ist groß. dazu tragen insbesondere auffällig 

patriarchale strukturen und umgangsformen in zahl
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reichen Familien mit migrationshintergrund sowie  

die rolle einiger muslimischer Frauen in Familie und 

gesellschaft bei. 

die achtung von recht und grundgesetzlicher ord

nung ist eine notwendige, aber ganz offensichtlich 

nicht hinreichende voraussetzung für eine gelungene 

Integration. die aktuellen Herausforderungen bieten 

somit die gelegenheit, eine konstruktive wertvolle 

debatte über unser selbstverständnis und unsere 

Identität in deutschland und europa zu führen.

das gelingen der Integration hängt zweifelsohne 

 davon ab, wie sie in den lebenswelten der menschen, 

also vor ort in den städten und gemeinden, ja in  

den nachbarschaften umgesetzt wird. den Fragen  

des Quartiersmanagements kommt daher eine zen

trale bedeutung zu 8. Integration kann nur gelingen, 

wenn minderheiten nicht in bestimmten stadtteilen, 

aber auch in kindergärten, schulen,  vereinen und 

 andernorts, die mehrheit bilden, wie es mitunter, 

 insbesondere in ballungs zentren, heute der Fall ist. 

eine der größten Herausforderungen für kommunen 

bei der Integration von Flüchtlingen und zuwanderern 

ist daher die Frage ihrer unterbringung. segregation 

muss vermieden, gesellschaftliches  mit einander er

möglicht werden. 

die Herausforderung, eine sehr große zahl von 

Flüchtlingen in deutschland aufzunehmen, zu ver

sorgen, unterzubringen und zu betreuen, hat die 

 diskussion über den richtigen weg der Integration 

deutlich belebt und auch stellenweise entideologi

siert. Insofern sind die lehren, die gezogen werden 

können, und verbesserungen, die vorgenommen 

 wurden, eine chance dafür, dass zuwanderer öfter 

und zügiger einen ebenso festen wie sicheren Platz  

inderdeutschenGesellschaftfinden.

Professor dr. volker kronenberg zeigt in hervor

ragender weise auf, welche wege, Fallbeispiele  

und  maßnahmen für eine gelungene Integration 

 ziel führend erscheinen, uns mut machen und, bei 

 allen großen Herausforderungen, durchaus zuver

sichtlich stimmen können. einmal mehr wird deutlich,  

dass  Integration insbesondere vor ort, von den ver

antwortlichen in den kommunen, organisiert und 

 gelebt werden muss, um erfolgreich zu sein.

die konradadenauerstiftung beschäftigt sich  

nicht erst seit beginn der großen Flüchtlingswelle  

mit Integrations und zuwanderungsfragen. als 

 Querschnittsaufgabe befassen sich nahezu alle 

arbeits bereiche der stiftung mit dieser thematik,  

um der  zivilgesellschaft, zuwanderern, der Politik,  

den  kommunen und nicht zuletzt dem engagierten  

und  interessierten bürger in vielfältiger weise Hilfe 

und expertise anzubieten. 

die Politische bildung der konradadenauerstiftung 

hat ihre schwerpunkte „Integration und migration”, 

„religion und gesellschaft” sowie „europäische 

 zuwanderungspolitik” nochmals intensiviert, da die 

nachfrage nach Fakten, Hintergründen und diskus

sionsforenzudenThemenFluchtsowieAsylgroß 

ist. dabei leistet sie eine politische einordnung des 

aktuellen geschehens aus kommunaler, nationaler, 

europäischer und internationaler Perspektive. zudem 

erörtert sie die chancen und Herausforderungen für 

staat und gesellschaft. schließlich würdigt die Poli

tische bildung der konradadenauerstiftung mit ih

ren maßnahmen die überwältigende Hilfsbereitschaft 

vieler menschen und fördert dieses ehrenamtliche 

 engagement nach kräften. mit zahlreichen Publika

tionen und veranstaltungen erreichen wir auch die  

zu uns gekommenen und erleichtern ihnen durch 

 Informationen zu gesellschaft, staat und kultur in 

deutschland, also mit klassischer Politischer bildung, 

teilhabe und Integration.

die vorliegende Handreichung gehört dazu. wir wür

den uns freuen, wenn sie hilfreiche anstöße geben 

und neue erkenntnisse vermitteln würde.

sankt augustin, im märz 2017 

dr. melanie Piepenschneider

Leiterin Politische Bildung
der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Philipp lerch

Leiter KommunalAkademie
der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

dr. marco arndt

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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1 | Anmerkung: Es reisen monatlich weiterhin zwischen 
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Deutschland ein (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung  
v. 12. Januar 2017 mit Berufung auf Bundesinnenminister  
de Maizière).
2 | Ebd.  
3 | BMI vom 15. Januar 2015. http://www.bmi.bund.de/ 
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/01/asylzahlen_ 
2014.html
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 Bewältigung der Zuwanderung und zur Bekämpfung von 
Fluchtursachen über alle betroffenen Ressorts hinweg mit 
knapp 19 Milliarden Euro im Jahr 2017 und mit insgesamt  
gut 77 Milliarden Euro bis 2020.” Dietrich Creuzburg, Mehr 
Geld für Soziales und Flüchtlinge, Frankfurter Allgemeine 
 Zeitung online v. 1. Juli 2016. http://www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/recht-steuern/bundeshaushalt-2017-mehr-geld-
fuer-soziales-und-fluechtlinge-aber-die-schwarze-null-
steht-14319349.html
5 | Matthias Korfmann, Flüchtlinge machen häufig einen 
 Bogen um das Handwerk, Bonner General-Anzeiger v.  
12. Januar 2017.
6 | Siehe zu dieser Thematik: „Integration durch Beschäf-
tigung, Ausbildung und Arbeit. Handlungsempfehlungen für 
Städte, Gemeinden und Kreise”, Handlungsempfehlungen  
der KommunalAkademie der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 
veröffentlicht in diesem Band auf den Seiten 120 -123. 
7 | Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 14. Januar 2017,  
vgl. hierzu auch das  Interview mit der Bochumer Polizistin 
Tania Kambouri v. 2. Oktober 2015 im Deutschlandfunk: 
http://www.deutschlandfunk.de/polizei-wir-verlieren-die- 
hoheit-auf-der-strasse.694.de.html?dram:article_id=332717
8 | Vgl. Best-Practice-Zusammenstellung der Kommunal-
Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung: „Lokale Flüchtlings-
hilfe, nachhaltige Integrationsmaßnahmen vor Ort und  
Identität stiftendes Quartiersmanagement”, abrufbar unter:  
http://www.kas.de/wf/de/33.43128/
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die meisten der vor allem im jahr 2015 nach 

deutschland gekommenen Flüchtlinge und migranten 

sind mittlerweile nicht mehr in gemeinschaftsunter

künften und Provisorien untergebracht. nun steht 

unser land vor der aufgabe, diese menschen durch 

beschäftigungs und ausbildungsmaßnahmen zu in

tegrieren, denn arbeit befördert die Integration am 

nachhaltigsten. Hier sind der staat, die kommunen 

und die private wirtschaft gefordert, wobei die maß

nahmen erst am anfang stehen und ein ende daher 

noch lange nicht in sicht ist. vor allem das bewährte 

DualeAusbildungssystemmussdenneuenAnfor

derungenRechnungtragen,umDefiziteinSprach 

und schulbildung zu beheben. denkbar wären hier 

zum beispiel entsprechende bildungsmaßnah men, 

 getragen von den Industrie und Handelskammern  

und Handwerkskammern, um wissen aufzuholen. die 

berufsintegrationsklassen der berufsschulen leisten 

hier schon wertvolle bei träge. einstiegsmöglichkeiten 

in die arbeitswelt für migranten können auch saison

arbeitsplätze und  niederschwellige arbeitsplätze sein. 

letztere sollten auch von kommunen auf tätigkeits

feldern angeboten werden, für die es keine anderen 

anbieter gibt. so ist die Integration eine gemein

schaftsaufgabe der wirtschaft, des staates und der 

kommunen. sie muss kooperativ und arbeitsteilig 

wahrgenommen werden.

von diesen grundsätzlichen überlegungen ausge

hend, trafen sich ende september 2016 im gezeiten 

Haus schloss eichholz bei wesseling 25 experten  

des günter rinschekreises und des beirates kom

munalpolitik der konradadenauerstiftung zu einem 

workshop der kommunalakademie „Integration 

durch  beschäftigung, ausbildung und arbeit in den 

kommunen”. die teilnehmer trugen auf der grund

lage von mehreren Impulsvorträgen praktische 

Handlungsempfehlungen für einen kommunalen 

 aktionsplan zur Integration von zuwanderern und 

Geflüchtetenzusammen.

unter der leitung von minister a. d. Franz schuster, 

leiter des günter rinschekreises, und in der dis

kussion mit oberbürgermeisterin a. d. dr. h. c. mult. 

 Petra roth, leiterin des beirates kommunalpolitik  

der konradadenauerstiftung e.v., sowie zahlreichen 

Führungspersönlichkeiten aus kommunalpolitik und 

verwaltung wurde intensiv über zielführende und vor 

ort umsetzbare maßnahmen zur zügigen Integration 

vonZuwanderernundGeflüchtetendurchBeschäfti

gung, ausbildung und arbeit diskutiert.

marian zachow, erster kreisbeigeordneter, erörterte, 

wie der landkreis marburgbiedenkopf aus der „will

kommens” eine kommunale „miteinander”kultur 

entwickelt habe. 

der vorstand der kommunalen gemeinschaftsstelle 

für verwaltungsmanagement rainer christian beutel 

stellte dar, wie sich beispielgebende kommunen aus 

dem gesamten bundesgebiet als attraktive arbeit

geberfürGeflüchteteundZuwandererpräsentieren.

 

Peter saalfrank, Hauptgeschäftsführer der Industrie 

und Handelskammer schwaben, stellte exemplarisch 

ein Pilotprojekt vor, welches jungen Flüchtlingen in 

schwaben erfolgreich eine ausbildung ermöglicht 1. 

minister a. d. Franz schuster stellte schließlich 

Überlegungenvor,wiedasDualeAusbildungssystem

für eine besonders zielgerichtete weiterbildung von 

 migranten fortentwickelt werden könnte.

die kommunalakademie trug anschließend die zahl

reichen Hinweise und anregungen der referenten und 

teilnehmer zusammen und arbeitete sie anschließend 

für die nutzung für kommunen auf. dieser praktische 

Maßnahmenkatalogfindetsichnachstehendaufgelis

tet. er erhebt keinen anspruch auf vollständigkeit, 

sondern spiegelt die ergebnisse des workshops wider. 

er mag verantwortlichen in regionen, städten und 

gemeinden, im zusammenspiel mit den erkenntnis

sen, ergebnissen und Handlungsempfehlungen der 

studie von Professor dr. volker kronenberg, als 

 aktionsplan bzw. bestPracticeHandreichung für ihre 

Integrationsarbeit vor ort dienen.

Integration durch beschäftigung,  
ausbildung und arbeit in den kommunen
ergebnIsse und emPFeHlungen eInes worksHoPs des günter rInscHekreIses und

des beIrates kommunalPolItIk der konradadenauerstIFtung e.v.  Im sePtember 2016
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grundsätzlicHes

n mit der Integration sofort beginnen, und zwar 

 unabhängig von der bleibeperspektive der migranten

n die Fehler früherer jahrzehnte, zuletzt der 1990er 

jahre, nicht wiederholen, d. h. insbesondere: Isolation 

jeder Form und ausprägung unbedingt vermeiden, mi

granten eine möglichst individuelle wertschätzung 

entgegenbringen und sie aufmerksam fördern sowie 

deutlich fordern

n migranten wenn möglich sofort mit ihrer fachlichen 

Qualifikationeinsetzen

n den o. g. grundsatz „Fördern und Fordern” durch

gängig beachten, dabei aber auch den gesundheit

lichenundpsychosozialenHintergrunddeseinzelnen

migranten, z. b. traumata und Fluchterfahrungen, 

 beachten

n „sprache – bildung – berufsberatung – arbeit”  

als vierklang begreifen, d. h. möglichst zeitgleich  

 ansetzen

üBerregional

n überregionale vernetzung der staatlichen akteure 

vorantreiben, um, z. b. bei wohnortwechseln der 

 migranten, Informationsverluste und vermeidbare auf

wände zu minimieren

n darauf drängen, dass Flüchtlingskoordinatoren sich 

überregionalvernetzenundvoneinanderprofitieren

n arbeitsmarktbüros und z. b. Industrie und Handels

kammern, Handwerkskammern und berufsverbände 

zurüberregionalenVernetzungvonBewerberprofilen

auffordern 

kreiseBene

n kommunale Integrationszentren auf kreisebene 

schaffen

n kostenlose Informationen und workshops zu 

 wirtschaft und zur kultur anbieten sowie praxis  

und erlebnisorientierte besuche, besichtigungen und 

Programme vorsehen

n die Qualität von Integrationskursen im blick 

 behalten und ggf. auf kontrolle der anbieter drängen

n überblick über ehrenamtsinitiativen erarbeiten,  

dieaufMigranten,insbesondereaufGeflüchtete,

ausgerichtetsind,umSynergienzuerzielenundeine

vernetzung zu ermöglichen

n ehrenamtsbörsen und portale um das thema 

Geflüchteteerweiternundgezieltausrichten

n gemeinsam mit der wirtschaft und den wohlfahrts

verbänden etc. Projekte, die modellcharakter haben 

können, entwickeln und ausprobieren 2 

n übersicht über die mit der Integration befassten 

 ansprechpartner in der Industrie und Handelskammer, 

der Handwerkskammer und den berufsverbänden in 

der region erstellen und entsprechende broschüren 

dieser Institutionen vorhalten 3 

n Fundierte kompetenzFeststellung anregen, z. b. mit 

einem Intensivkurs wie im Projekt voIce des land

kreises marburgbiedenkopf 4, d. h. modelle entwickeln, 

die über den klassischen Fragebogen hinausreichen

n wo nicht ohnehin vorhanden, zur beratung und 

 vermittlung von migranten ein gemeinsames arbeits

marktbüro von jobcenter, bundesagentur für arbeit 

und kommunalem Integrationsbüro schaffen

n anregen, dass die gegenseitige erwartungshaltung 

von arbeitgebern und migranten an eine ausbildung 

abgeklärt,schriftlichfixiertundinregelmäßigen

 gesprächen überprüft wird

nDasDualeAusbildungssysteminDeutschland

 sorgfältig erläutern

n bei zuständigen/geeigneten akteuren und Instituti

onen anregen, dass ausbildungsbörsen und portale 

um zielgenaue angebote für migranten erweitert oder 

eigens für diese veranstaltet bzw. eingerichtet werden

n bei zuständigen/geeigneten akteuren und Institu 

 tio nen anregen, dass eltern und Familien junger 

 migranten möglichst in den beratungskontext einzu

beziehen sind 5

n ländliche kreise als Potential zur unterbringung von 

Flüchtlingen begreifen, zumal sie aufgrund ihrer klein

räumigen struktur sehr solidarisch sein können 6 („dorf 

statt draußen”) und i.d.r. einen weniger angespannten 

wohnungsmarkt als ballungszentren auf weisen

n bei der umsetzung des bundesIntegrationsgesetzes 

dafür eintreten, dass das wirtschaftliche Potential und 

der daraus resultierende arbeitskräftebedarf des jewei

ligen ländlichen raumes angemessen berücksichtigt 

werden (strukturstarke/strukturschwache kreise etc.) 7
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n einen umfassenden kompetenzcheck durch die  

Industrie und Handelskammer/Handwerkskammer 

für die potentiellen arbeitgeber anregen, um pass

genau zu vermitteln und keine falschen  erwartungen 

(auf beiden seiten) zu wecken 8

n beratungsprogramme der Industrie und Handels

kammer/Handwerkskammer für berufs Integrations

klassen an den berufsschulen anregen: „besuchen – 

bewerten – beraten”. zugleich inter kulturelle trai

nings für unternehmen mit ergebnis sicherung durch

führen oder anregen

n bildungserfolge und fortschritte von migranten in 

den Integrationsklassen begleiten und überprüfen/

„monitoren”

n ggf. die nutzung der außerbetrieblichen ausbildung 

anregen

n Im rahmen von bewerbungstrainings für migranten 

verständliche Informationen zum adäquaten verhalten 

in ihrem umfeld bzw. ihren jeweiligen sozialen kon

text vermitteln, anhand praktischer übungen verfesti

gen und so die interkulturelle kompetenz fördern

kommunale eBene

n Interkulturelle öffnung der kommune, insbesondere 

der kommunalen wirtschaftsförderung vorantreiben

n stärkere interkulturelle öffnung der kammern, der 

verbände und sonstiger wirtschaftlicher Interessen

vertretungen anregen

n erwartungshaltung auch an migrantenorganisa

tionen richten und klar formulieren, sich ebenfalls 

 interkulturell zu öffnen. 

n migrantenorganisationen bei der entwicklung von 

angeboten für migranten frühzeitig einbinden

n einbeziehung von selbständigen mit zuwande

rungsgeschichte bei der entwicklung von angeboten 

für migranten

n migranten, die eine selbständigkeit anstreben, 

 unterstützen und auf beratungsangebote hinweisen 

sowie die Prozesse begleiten

n das verfassen von Integrationsberichten bei orga

nisationen, vereinen und verbänden anregen und die

se einfordern, um festzustellen, welche Integrations

leistungen erbracht werden

n bilinguale arbeitsmarkt und sonstige Informationen 

(Print, online) in verständlich gehaltener sprache 

 anbieten

n sprachkurse i. s. eines „praktischen spracherwerbs” 

mit beschäftigung verbinden, z. b. mit einer ehren

amtlichen tätigkeit, um sofort und zielgerichtet, d. h. 

„lebens und arbeitsnah”, sprachpraxis zu ermög

lichen

n zielgruppe Frauen gesondert ansprechen und 

 schulen

n Projektteams der Industrie und Handelskammer/

Handwerkskammer anregen, die migranten vor, wäh

rend und nach der ausbildung begleiten („kümmerer”, 

mentoren), um abbrecherquoten zu verringern und 

 einen besseren übergang in arbeitsverhältnisse zu 

schaffen

n alle beteiligten aktivieren, migranten gezielt in 

 mangelberufen auszubilden und auch die migranten 

selbst auf entsprechende Perspektiven hinweisen 9

n darauf hinwirken, dass die ausbildungskapazitäten 

der unternehmen ausgeschöpft werden

n anregen, dass auch in berufen ausgebildet wird,  

die in deutschland zwar „auslaufen”, aber im ausland, 

etwadenHerkunftsundHeimatländernvonGeflüchte

ten, noch ausgeübt und längerfristig gebraucht  werden

n die gewinnung von migranten als nachwuchs in  

den kommunalverwaltungen auch unter strategischen 

gesichtspunkten betrachten und z. b. mit Hilfe von 

zielwerten vorantreiben. 

n gemischte abteilungen und Projektteams in den 

kommunalverwaltungen bilden

n verwaltungen noch stärker für Praktika von 

 migranten mit etwaiger späterer ausbildungspers

pektive öffnen

n unternehmen, wo möglich, hinsichtlich des abbaus 

bürokratischer Hürden unterstützen, um migranten 

schneller in arbeit zu bringen

das arbeitsmarktpolitisch erprobte Instrument der 

Einstiegsqualifizierungvon6bis12Monatennutzen,

um auf die ausbildung vorzubereiten

n Integrationsengagements institutionell verzahnen, 

durch „runde tische”, Integrationsbeauftragte, 

 Integrationszentren etc.

gemeinnützige und niederscHwellige 

zugänge zu arBeit in der kommune

n beschäftigung bei trägern sozialer dienstleistungen, 

z.b. bei der diakonie, der caritas etc., fördern,  

ggf. eine vorübergehende (teil)Finanzierung aus dem 

sozialetat der kommune erwägen

n gemeinnützige arbeit von migranten in der kommu

ne im rahmen der arbeitsgelegenheiten mit mehr

aufwandsentschädigung (z. b. 3 x 6 stunden/woche) 

anbieten

n wohlfahrtsverbände und rein ehrenamtliche Initia

tiven verzahnen: runde tische, Portale, kennenlern 

und Integrationsveranstaltungen

nGegenüberambulantenPflegedienstendieBildung

von gemischten teams, Praktika sowie ggf. die ein

beziehunginPflegehilfsdienstLeistungenanregen

n zwischenschritte zur ausbildung anregen: z. b. Helfer, 

Mechaniker,Mechatroniker;Betreuungsassistent/Pflege

helfer,GesundheitsundPflegeassistent,Altenpfleger)
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n der ausbildung einen mehrmonatigen vorberei

tungskurs vorschalten mit spracherwerb, kultureller 

bildung und erläuterungen zum berufsbilder

nAnschubfinanzierteProjektezurVermittlung 

von Praktika in der wirtschaft mit anschließender 

indivi dueller mentorenbetreuung ermöglichen

n sorgfältig abwägen, ob eine gründung von  

beschäftigungsgesellschaften sinnvoll sein könnte 10, 

z.B.imBereichGrünpflege,BetreuungvonWohn

anlagen,  bewachung von brachen und gewerblichen 

Wasserflächen,möglichstunterderKontrolleoder 

der regie der wirtschaft bzw. der wohlfahrtsverbände 

und möglichst an den absgesellschaften 11 in den 

östlichen bundesländern orientiert 

n über die kommunale wirtschaftsförderung 

 unternehmensgründungen anregen, die Flüchtlinge 

beschäftigen und „einarbeiten” können

n Flüchtlinge auf die möglichkeit des bundes

freiwilligendiensts hinweisen: sonderprogramm  

„bFd mit Flüchtlingsbezug” 12 

der bildungsgrad und die sprachkenntnisse der 

Menschen,dienachDeutschlandaufgrundderAsyl

gesetzgebung und der regelungen für Flüchtlinge 

 bislang gekommen sind, zeigen, dass diese wohl eher 

nicht, jedenfalls nicht kurzfristig, den herrschenden 

Fachkräftemangel ausgleichen können, obwohl ihre 

motivation regelmäßig hoch ist. 13

der Fachkräftemangel wird andauern, so dass die 

Frage nach einem einwanderungsgesetz im sinne 

 einer gesteuerten zuwanderung, die anhand am hie

sigen mangel formulierter auswahlkriterien erfolgen 

würde, auf der politischen tagesordnung bleibt.

„DieBildungsstrukturderGeflüchtetenunterscheidet

sich im vergleich zur deutschen wohnbevölkerung 

 weniger am oberen ende der skala. sie zeichnet sich 

vielmehr durch einen sehr viel kleineren teil in der 

mitte und einen sehr viel größeren anteil am unteren 

ende des spektrums aus.” 14 nach angaben der bfa 

vom august 2016 arbeiteten 111.000 menschen aus 

Asylherkunftsländerninsozialversicherungspflichtigen

beschäftigungsverhältnissen, was einer steigerung 

von 26 Prozent gegenüber 2015 bedeutet. 15 dies  

ist eine erfreuliche tendenz. Hingegen verdoppelte 

sich in eben diesem zeitraum zugleich auch die zahl 

der arbeitslosen aus dieser Personengruppe. In den 

vergangenen zwölf monaten schafften nur 34.000 

 migranten, die aus ländern außerhalb der eu nach 

deutschland kamen, den schritt in den ersten arbeits

markt. Hingegen suchen noch 406.000 einen job.  

das Institut für arbeitsmarkt und berufsforschung 

schätzt, dass in fünf jahren maximal 50 Prozent von 

ihnen einen beruf ausüben werden, was die große 

 Herausforderung in dieser Frage für die kommenden 

jahre deutlich unterstreicht. 16 die hier zusammenge

stellten Prinzipien und dezentralen maßnahmen zeigen 

im zusammenspiel mit den erkenntnissen, ergebnissen 

und Handlungsempfehlungen der studie „Integration 

vor ort” Perspektiven zur Integration von migranten 

durch beschäftigung, ausbildung und arbeit auf.

1 | Die drei Präsentationen zu den Impulsvorträgen sind  
auf der Internetseite der KommunalAkademie der Konrad-
Adenauer-Stiftung e.V. hinterlegt: www.kas.de/kommunal-
akademie, exakter Pfad: http://www.kas.de/wf/de/33.46624/
2 | Siehe beispielhaft das Projekt der IHK Bonn „Individuelle 
Integration durch Ausbildung”, das in Kooperation mit Ge-
werkschaften, Jobcentern und anderen Akteuren Flüchtlinge 
über Langzeitpraktika und Sprachkurse an eine berufliche 
Ausbildung heranführen möchte. Broschüre:  
https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/
Ausbildung/E-Letter/E-Letter_04_2015.pdf
3 | Vgl. z. B.: Westdeutscher Handwerkskammertag (Hrsg.): 
Jugendliche mit Migrationshintergrund und Betriebe zusam-
menführen https://www.whkt.de/index.php?eID=tx_securedo
wnloads&u=0&g=0&t=1479218760&hash=cb5f1b2f4df0ca140
86f0bcf7464216834c1249e&file=fileadmin/user_upload/hp_
whkt/downloads/service/starthelfer-folder_allgemeine-info_
migranten_dt_09-2013_download.pdf 
4 | Siehe das Projekt VOICE des Landkreises Marburg-Bie-
denkopf. – Einen Einblick in Kompetenzfeststellungsverfahren 
für kommunale und Arbeitsmarkt-Akteure bietet z. B. die 
„Praxishandreichung Migrationsspezifische Verfahren zur 
Kompetenzfeststellung”: https://www.esf.de/portal/Shared-
Docs/PDFs/DE/Leitlinien/2016-07-01-Praxishandreichung-.
pdf?__blob=publicationFile&v=2 
5 | z. B. mit Hilfe von: Elternratgeber – Ausbildung in 
Deutschland. http://www.idah.koeln/downloads/KAUSA_ 
Elternratgeber_deutsch_persisch_bf.pdf 
6 | Auch von den Flüchtlingen selbst wird dies vereinzelt  
so empfunden. So wollten im November 2016 100 bis 500 
syrisch-katholische Christen von Essen nach  Altena im Sauer-
land umziehen.
7 | Neben der Strukturstärke/schwäche ist auch die Haltung 
der Bevölkerung und der Nachbarschaften zu berücksichtigen. 
Ggf. muss hier die Kommune zuvor geeignete Maßnahmen 
zur Information und Akzeptanz ergreifen und Möglichkeiten 
der Begegnung, des Kennenlernens und des Austauschs 
schaffen.
8 | Vgl. Vorgehensweise z. B. der IHK Schwaben: 
https://www.schwaben.ihk.de/produktmarken/ausbildung-
und-pruefung/Projekte/Junge_Fluechtlinge_in_Ausbildung/
Fluechtlingsprojekt/649766   
9 | Aktuell wären dies z. B.: Maschinentechniker, Bauelektri-
ker, Gesundheits-/Krankenpfleger.
10 | Zu beachten ist hierbei stets die evtl. Konkurrenz-
situation zur „freien Wirtschaft”. Derartige Vorhaben sollten 
möglichst Projektcharakter haben, also zeitlich befristet ange-
legt sein. Ziel sollte stets die Überführung der Arbeitsplätze in 
den ersten Arbeitsmarkt sein und bleiben.
11 | Vgl. z. B.: http://www.abs-neuhaus-gmbh.de  
12 | https://www.bundesfreiwilligendienst.de/news/bfd- 
mit-fluechtlingsbezug.html 
13 | Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung vom 15. November 2016:  
http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb2416.pdf 
14 | FAZ vom 16. November 2016, S. 4.
15 | Ebd.
16 | Spiegel Online von 19.12.2016: http://www.spiegel.de/
wirtschaft/soziales/fluechtlinge-in-deutschland-34-000-haben-
einen-job-400-000-suchen-noch-a-1126465.html
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mit der reihe „Handreichungen zur Politischen  bildung” 

möchte die Politische bildung der konradadenauer

stiftung interessierte bürgerinnen und  bürger über 

 politische entwicklungen informieren, orientierungen 

in sachfragen geben und das Interesse an politischer 

mitwirkung stärken. die Handreichungen verstehen 

sich als grundlageninformationen zur beteiligung an 

aktuellen politischen diskussionen. In der Publikations

reihe „Handreichungen zur  Politischen bildung” sind 

bisher erschienen:

Band 1:

j. christian koecke, michael sieben:

die christlichdemokratische union.  

grundüberzeugungen, geschichte, organisation

3.,überarbeiteteunderweiterteAuflage

wesseling, januar 2014

Isbn 9783957210128

Band 2:

katrin grüber: 

zusammen leben ohne barrieren.  

die umsetzung der unkonvention für die rechte  

von menschen mit behinderungen in kommunen

wesseling, april 2010

Isbn 9783941904187

Band 3:

klausjürgen engelien: 

die energiepolitische zukunft der europäischen union. 

zwei Planspiele zur arbeitsweise der eu 

(ringbuchordner)

wesseling, april 2010

Band 4:

andreas kalina: 

erfolgreich.politisch.bilden. 

Faktensammlung zum stand der Politischen bildung  

in deutschland

2.,überarbeiteteunderweiterteAuflage

wesseling, januar 2014

Isbn 9783957210135

Band 5:

melanie Piepenschneider, klaus jochen arnold (Hrsg.):

was bedeutet uns der 20. juli 1944?

wesseling/Hannover, märz 2011

Isbn 9783941904965

Band 6:

melanie Piepenschneider, klaus jochen arnold (Hrsg.):

DDR:MythosundWirklichkeit.WiedieSEDDiktatur

den alltag der ddrbürger bestimmte. 

didaktische  begleitung zur gleichnamigen ausstellung 

4.,überarbeiteteAuflage

sankt augustin/Potsdam, januar 2015

Isbn 9783957210777

Band 7:

melanie Piepenschneider, klaus jochen arnold (Hrsg.):

was war die mauer? die errichtung der innerdeutschen 

grenzanlagen durch das sedregime und ihre Folgen

3.,überarbeiteteAuflage

sankt augustin/Potsdam, januar 2015

Isbn 9783957210760

Band 8:

klausjürgen engelien: 

„cicero” – entscheidungs und konferenzplanspiele  

zur staatsschuldenkrise in der eu

wesseling, april 2012

Isbn 9783942775816

Band 9:

annette wilbert: 

update Politische bildung.  

leitfaden für die seminarpraxis

wesseling, januar 2013

Isbn 9783944015309

Band 10:

tanja segmüller, angelika zegelin, Franz wagner, 

christel bienstein: 

Menschenwürdigpflegen?DasRechtaufqualifizierte

Pflege.EineDiskussionsschrift

2.,unveränderteAuflage

sankt augustin/berlin, märz 2013

Isbn 9783944015361

Band 11:

JanaKulhay:

die mediengeneration. jugendliche,  

ihr medienkonsum und ihre mediennutzung

sankt augustin/berlin, januar 2013

Isbn 9783944015330

übersicht der Publikationsreihe 
„Handreichungen zur Politischen bildung”
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Band 12:

andreas jungherr, Harald schoen: 

das Internet in wahlkämpfen. konzepte, wirkungen 

und kampagnenfunktionen

(vollständige, unveränderte PdFausgabe der im 

springer vs, wiesbaden 2013, erschienenen 

 buchausgabe)

sankt augustin/berlin, juni 2013

Isbn 9783658010126

Band 13:

david jonathan grunwald:

ordnungspolitische bildung als bestandteil der 

 außerschulischen erwachsenenbildung

wesseling/berlin, januar 2014

Isbn 9783957210081

Band 14:

maja eib, daniel braun:

DemografischerWandelundDaseinsvorsorge 

im ländlichen raum am beispiel thüringens

wesseling/erfurt, januar 2014

Isbn 9783957210142

Band 15:

ManuelSutter,SerafinvonRoon,FlorianSamweber,

kristin wachinger:

netzausbau in deutschland.  

wozu werden neue stromnetze benötigt?

wesseling/berlin, september 2014

Isbn 9783957210517

Band 16:

tobias montag, thomas recht:

den netzausbau mitgestalten. Potentiale formeller  

und informeller beteiligung

wesseling/berlin, september 2014

Isbn 9783957210524

Band 17:

Heinrich blatt:

die Politische bildung der konradadenauerstiftung.

teil 1: 1957–1997

wesseling/berlin, dezember 2014

Isbn 9783957210685

Band 18:

konradadenauerstiftung e.v. (Hrsg.):

américa latina – kontinent der möglichkeiten.

jugendcamp der konradadenauerstiftung,  

29. juni – 1. juli 2014

sankt augustin/berlin, dezember 2014

Isbn 9783957210678

Band 19:

karlHeinz b. van lier (Hrsg.):

Handlungsauftrag demographie.  

Fakten – expertise – meinungen

sankt augustin/berlin, oktober 2015

Isbn 9783957211422

Band 20:

konradadenauerstiftung (Hrsg.):

Demografie&Demokratie. 

ExpertenPositionenzumEinflussdesdemografischen

wandels auf die demokratie

sankt augustin/berlin, dezember 2015

Band 21:

volker kronenberg:

europa vor ort.  

kommunen, bürgerschaft, Förderprojekte

sankt augustin/berlin, 2016

Isbn 9783957211934 

Band 22:

MajaEib(Hrsg.),SarahDuryea,SinaMeissgeier:

Heimat bilden in thüringen.  

Herausforderung, migration und Integration

sankt augustin/berlin, 2016

Isbn 9783957212344

Band 23:

Philipp lerch, melanie Piepenschneider (Hrsg.),  

markus klauer:

einhundert jahre schlacht von verdun.

deutschFranzösische wege nach europa

sankt augustin/berlin, 2017

Isbn 9783957212726
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