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Michael Damanakis 

Entstehung von "Parallelgemeinden" und "Parallelnetzen" und ihre 
hildungspolitische Rolle: Das Beispiel der griechischen Privatschulen 
in Nordrhein-Westfalen. 

Vor genau 26 Jahren lernte ich im Rahmen eines Fortbildungsseminars for griechi
sche Lehrer in Nordrhein-Westfalen die damalige ALFA-Triade, Hohmann/Reichl 
Boos-Nunning, sowie andere ALFA-Kolleginnen und -Kollegen kennen. Kurz danach, 
im Sommersemester 1979, bekam ich auf Vorschlag von Hans H Reich einen Lehr
auftrag an der damaligen PH Neuss und anschliefJend wurde ich einer der Hauptmit
arbeiter des Aujbaustudienganges "Lehrer fur Kinder mit fremder Muttersprache tt, 
der von der EWH Landau und der Universitiit Mainz getragen und von Hans H Reich 
geleitet wurde. Seitdem existiert zwischen uns nicht nur eine kontinuierliche Koopera
lion, sondern auch eine tiefe Freundschaft. Der Vo rschlag, zur vorliegenden Fest
schrift beizutragen, war mir daher mehr als willkommen. 

In den 1970er Jahren fand in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf Druck der griechischen 
Eltemvereine ein Umwandlungsprozess der Vorbereitungsklassen in Kurzform (Ver
bleibdauer bis zwei Jahre) zu Vorbereitungsklassen in Langform (Verbleibdauer vier 
oder sechs Jahre) start. Dieser Umwandlungsprozess bereitete den Boden fur die Ein
richtung von griechischen Privatschulen zu Beginn der 1980er Jahre durch die \dama
lige griechische PASOK-Regierung (PASOK = Panhellenische Sozialistische Bewe
gung). 

Seitdem existieren in Nordrhein-Westfa1en so wie in anderen Bundeslandem zwei 
Hauptformen von griechischem Unterricht: der Unterricht in den genannten Privat
schulen, in denen die Schuler ihre Schulpflicht erfii 11 en, und der Muttersprachliche 
Zusatzunterricht fur die in den deutschen Regelklassen integrierten griechischen 
Schuler. Der erste wird von den griechischen diplomatischen Vertretungen beaufsich
tigt, wahrend der Muttersprachliche Unterricht der nordrhein-wesWilischen Schulauf
sicht unterliegt. 

Laut Statistiken der griechischen Botschaft und des griechischen Generalkonsulats 
in Dusseldorfsowie des Kultusministeriums besuchten in NRW im Schu1jahr 1997/98 
13.096 griechische SchUler allgemeinbildende deutsche Regelk1assen des Primar- und 
Sekundarbereichs, wahrend in den griechischen Privatschulen 2.956 SchUler unter
richtet wurden. 1m se1ben Schu1jahr besuchten auf Bundesebene 7.507 SchUler grie
chische Privatschulen und ,31.5,20 Rege1klassen in den deutschen allgemeinbildenden 
Schu1en (s. hierzu die Ana1ysen von DAMANAKIS 1999 und 2003). 
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Gegenstand des vorliegenden Beitrags sind zwei Untersllchuogen, die in den Jah
ren 1986 und 1998 in den genannten zWei Schulforrnen in Nordrhein-Westfalen 
durchgefuhrt worden sind. 

1m Jahre 1986 habe ich eine Befragung in den griechischen Privatschulen von 
Dusseldorf und Wuppertal sowie in einer Reihe von Muttersprachlichen Kursen des 
Landes durchgefuhrt. Sie bezog sich auf die Rahmenbedingungen des Unterrichts, die 
Einstellung der SchUler gegenuber dem Muttersprachlichen Unterricht, den Sprach
gebrauch der SchUler in verschiedenen Kommunikationssituationen und auf besonde
re Bjldungsprobleme. 

1m Jahre 19981 wurde eine follow-up Erhebung durchgefuhrt, deren Ziel es war 
zu untersuchen, ob und welche Anderungen in der Zwischenzeit von zwolf Jahren 
stattgefunden haben. Folgende Entwicklungen waren festzustellen: 

In den 1990er J ahren fand eine neue Wanderung aus Griechenland nach Deutsch
land statt, die zu einem Anwachsen der griechischen Bevolkerung in Deutschland von 
320.200 (1990) auf 365.400 (2000) fuhrte. Die Familien der Neu-Einwanderer schick
ten ihre Kinder mehrheitlich auf die griechischen Privatschulen. 1m Jahre 1998 waren 
42 % der Vater und 45 % der Mutter der Kinder in den griechischen Privatschulen in 
Dusseldorf und Wuppertal Neu-Einwanderer. 3 So stieg sowohl das durchschnittliche 
Bildungsniveau der Eltern als auch ihr Berufsstatus. Insbesondere nahm die Zahl der 
Selbstandigen auf 30 % der Vater zu. Die Selbstandigen und die Angestel1ten waren 
stark auf Ruckwanderung orientiert und betrachteten ihren Aufenthalt in Deutschland 
als provisorisch. Der Grund fur die Wahl der griechischen Privatschulen war in der 
Regel die besondere und im Vergleich zur Aufnahmepriifung der Absolventen in 
Griechenland leichtere Aufnahmeprufung in die griechische Universitat fur Absolven
ten der griechischen Lyzeen in Deutschland. Die Eltern legitimierten aber zugleich 
ihre Entscheidung fur die griechischen Privatschulen kulturell und ideologisch. 

1m Zeitraum zwischen 1986 und 1998 Hisst sich im Hinblick auf den Gebrauch der 
deutschen und der griechischen Sprache eine unterschiedliche Entwicklung in den 
griechischen Privatschulen und den Muttersprachlichen Kursen beobachten: In erste
ren ging der Gebrauch der deutschen Sprache als Kommunikationscode zwischen den 

Sowohl die Untersuchung von 1986 als auch jene von 1998 wurden im Rahmen von Bil
dungsprojekten, die von der EU und dem griechischen Erziehungsministerium finanziert 
wurden und sich auf die Bildung der griechischen Kinder im Ausland bezogen, durchge
fuhrt. 

2 	 Stichproben von Schulem und Eltem in den griechischen Privatschulen von Dusseldorf und 
Wuppertal: 

1986: Dusseldorf: 171 Schuler der Klassen 4 bis 6, 155 Eltem; Wuppertal: 189 Schuler, III 

Eltem. 

1998: Dusseldorf: 162 Schuler der Klassen 4 bis 6,80 EItem; Wuppertal: 151 SchUler, 122 

Eltem. 


3 	 Als Neu-Einwanderer werden jene Personen bezeichnet, die weniger als zehn Jahre in 
Deutschland lebten . 
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Kindem und mit ihren Eltem zugunsten des Griechischen zuruck. Der Gebrauch des 
Griechischen nahm in der Zwischenzeit so stark zu, dass die griechische Sprache fast 
der ausschlie13liche Kommunikationscode in der Familie und in der Schule wurde. 1m 
Gegensatz dazu kommunizierten die Schuler der Muttersprachlichen Kurse unterein
ander und mit ihren Eltem hauptsachlich in Deutsch, der Gebrauch des Deutschen 
nahm zu Lasten des Griechischen zu. 

In der gleichen Zeit ging der Prozentsatz der Schuler in den Muttersprachlichen 
Kursen zuruck, so dass im Jahre 1998 nur noch 53 % der griechischen SchUler, die 
deutsche Regelklassen besuchten, zugleich in den Muttersprachlichen Kursen Grie
chisch lemten, wahrend im Jahre 1986 der entsprechende Prozentsatz noch ca. 70 % 
betragen hatte. 

Die Schulerinnen und Schuler der beiden Schulformen unterscheiden sich dem
nach in mehrerer Hinsicht: Die SchUler der griechischen Privatschulen sind zum gra
Ben Teil Kinder von Neu-Einwanderem, besuchen von Anfang an und ausschlieBlich 
griechische Schulen, kommunizieren in der Regel in Griechisch und nur seiten in bei
den Sprachen, sind an ihre Kolonie gebunden und orientieren sich stark nach Grie
chenland (Ruckkehrwunsch). Die gleichaltrigen Griechen in den Muttersprachlichen 
Kursen sind dagegen in der Regel in Deutschland geboren und aufgewachsen, besu
chen deutsche Schulen, kommunizieren in der Regel in beiden Sprachen oder nur in 
Deutsch. Sie orientieren sich zwar nicht nach Griechenland im Sinne eines "Ruck
kehrwunsches", pflegen aber Beziehungen zu Griechenland und haben eine starke 
emotionale Bindung an die griechischen Kultur. 

Die Schulerinnen und Schuler der Muttersprachlichen Kurse bewegen sich zwi
schen zwei Schul- und soziokulturellen Systemen und sind in diesem Sinne interkultu
rell orientiert, wahrend die Schuler der griechischen Privatschulen sich in einem sozi
alen Feld bewegen, das sich rund urn diese Schulen gebildet hat. Ich bezeichne diese 
als "Parallelgemeinden" (s. hierzu auch DAMANAKIS 2003). 

"Parallelgemeinden" 

Urn die Grunde zu analysieren, die zur Bildung von "Parallelgemeinden" im Umfeld 
der griechischen Privatschulen geflihrt haben, sollen zunachst die Begriffe Kolonie 
(n:apOtKtu) und Gemeinde (K01VOTI]1:a) erortert werden. Den Begriff Kolonie verstehe 
ich a1s Instrument zur Beschreibung und Analyse einer Menge von Personen, die in 
einer Region auBerhalb des Herkunftslandes leben und sich selbst aufgrund von 
ethnokulturellen und/oder religiosen Charakteristika ais verschieden von der herr
schenden sowie von anderen ethnokulturellen Gruppen definieren. Die reale oder vir
tuelle ethnokulturelle Differenz dient zugleich als Differenzierungskategorie zur Ab
grenzung von anderen Gruppen und als Identifizierungskategorie mit der eigenen so
wie der Herkunftsgruppe. .' 
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Jede Person, die sich als Tragerin ders~lben etlmokulturellen Charakteristika wie 
die der Kolonie versteht, gehort zur Kolonie, unabhangig yom Grad der Teilnahme 
und Mitwirkens im Kolonieleben. Der Zusammenschluss der Koloniemitglieder in 
Organisationen aufgnmd von speziellen Subcharakteristika, wie beispielsweise ethno
regionale (Verein der Kreter, der Makedonier u.s.w.), soziale, okonomische, politi
sche (griechische Zivilgemeinde), religiose (Griechisch-Orthodoxe Gemeinden), be
rufliche (Berufsverbande) oder andere gemeinsame Interessen (Sportvereine, Eltem
vereine u.s.w.) fiihrt zur Fonnierung von Gemeinden. 

1m Gegensatz zur Kolonie, die locker organisiert ist, ~ind Gemeinden durch eine 
gewisse Intimitat und aktive Teilnahme ihrer Mitg1ieder sowie durch eine straffe 
Strukturierung charakterisiert. Wahrend die Ko10nie in vie1er Hinsicht heterogen ist, 
decken die Gemeinden in der Regel nur einen Sektor der sozialen, okonomischen, 
ku1turellen und politischen Lebensbedurfnisse ab und wirken dadurch homogener. 

Aus dieser Definition ergibt sich, dass eine Kolonie aus vielen Gemeinden, oder 
anders fonnuliert, aus vielen Organisationen besteht, die jeweils einen Teil der Kolo
niebedurfnisse befriedigen. Sobald eine Organisation samtliche Bedurfnisse der Kolo
nie zu befriedigen versucht und als alleinige Sprecherin und Vertreterin der Kolonie 
zu fungieren beansprucht, kornmt es zu internen Konflikten. Klassische Beispiele sol
cher Koloniekonflikte sind die Konflikte zwischen den griechischen "Zivilgemein
den" und den "Kirchengemeinden" in Australien (TAMIS 2001), teilweise auch in Ka
nada (KONSTANTINIDIS 2004) und in Deutschland (DAMANAKIS 1987, S. 65 ff). 

Obwohl die griechisch-orthodoxe Kirche vor der Bi1dung der Kolonien existierte 
und in ihre Kirchengemeinden fast aIle Griechen einbezieht, kann auch sie nicht als 
die a11einige Sprecherin und Griechenvertreterin gegenuber den Institutionen des Her
kunfts- und Aufnahmelandes agieren. Ebenso ist sie nicht in der Lage, alle Bedurfnis
se der Koloniemitglieder zu befriedigen. Sie werden in der Regel durch die jeweils 
zustandigen Institutionen des Herkunftslandes und vor aHem des Aufnahmelandes be
friedigt. Trotz der obigen Einschrankungen ist die griechisch-orthodoxe Kirche die 
einzige Instanz in Deutschland, die wenigstens in Hinsicht auf die Religiositat fast aIle 
Griechen vertreten und somit als eine Art universalistische Instanz fungieren kann. 

Die Interventionsmoglichkeiten der Kirche konnten zu der Annahme fuhren, dass 
die Kirche einer der Hauptfaktoren zur Bildung von "Parallelgemeinden" sei. Bevor 
auf diese Annahme eingegangen wird, sol1 aber das Verhaltnis zwischen den Begrif
fen "Kolonie" (na:.pOlKia:.), "Parallelgesellschaften" und "Parallelgemeinden" geklart 
werden. 

Der Begriff "Parallelgesellschaft" wird in Deutschland in unmittelbarem Zusam
menhang mit der AusHinderprasenz diskutiert (OBERNDORFER 2001, BIELE

FELDT/HEITMEYER 2000, HEITMEYERIMULLERISCHRODER 1997, MULLER-MAHL 
2000), was auch fur den Begriff "Kolonie" der Fall ist (z.B. HECKMANN 1981 und 
1991 ). 
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Nach HECKMANN (1991, S. 26) wird eine Kolonie konstruiert, damit sie bestimm
te Bediirfnisse vor aHem der ersten Migrantengeneration befriedigt. Sie kann aber 
auch Ergebnis einer Transferierung von bereits existierenden sozialen Beziehungen 
und Netzen im Herkunftsland auf das Aufnahmeland sein (HECKMANN 1994, S. 149; 
MOLLER-MAHL 2000). Obwohl die Kolonie auf3er der Warme und dem Sicherheitsge
fuhl, die sie den Koloniemitgliedern gibt, auch materielle Bediirfnisse befriedigen und 
zugleich als Sozialisationsinstanz funktionieren kann, stellt sie "keine selbstgeniigsa
me oder gar autonome Gesellschaft" (HECKMANN 1994, S. 150) dar, sondern fungiert 
als eine "Zwischenwelt" zwischen der Herkunfts- und der Aufnahmegesellschaft. 

1m Gegensatz hierzu scheint der Begriff "Parallelgesellschaft" eine Situation be
schreiben zu wollen, in der "ein groBer Teil der Subjektbediirfnisse innerhalb der Ge
meindegrenzen und zwar mit eigenen Mitteln der betreffenden Gemeinde befriedigt 

wird" (GOTOWOS 2002, S. 8). 
Von besonderem Interesse ist, dass der Begriff "Parallelgesellschaften" in 

Deutschland in unmittelbarem Zusarnmenhang mit der Einrichtung und Funktion von 
Moscheezentren in graBen Ballungsgebieten, wie Berlin, Dortmund, Mannheim, dis
kutiert wird. Die Einrichtung von solchen religiosen Zentren scheint mit einer gewis
sen Angst der einheimischen Bevolkerung verbunden zu sein, denn "der Kampf urn 
kulturelle bzw. religiose Identitat ist zugleich ein Kampf urn kulturelles Heimatrecht" 
(BIELEFELD/HEITMEYER 2000, S. 255). Mit religiosen Gemeinden als Kerne von "Pa
ralleigesellschaften" scheint in den Augen der einheimischen Bevolkerung mehr als 
Institutionen zur Befriedigung religiOser Bediirfnisse verbunden zu werden; sie stellen 
in ihren Augen "parallele", d.h. autonome und vom Gesellschaftskorper abgetrennte 
Gesellschaften dar. Dies sei negativ zu beurteilen, wei I dadurch die Gesellschaft zer
splittert und der Gesellschaftszusammenhang bedraht werde. 

Auf der anderen Seite gibt es die Argumentation, wonach die Existenz von Paral
lelgesellschaften kein neues Phanomen seL Diese seien sogar legitim, solange die 
Aufnahmegesellschaft gewisse Bediirfnisse einer ethnischen und/oder religiosen 
Gruppe nicht befriedige (s. z.B. OBERNDORFER 2001, S. 21 ff.) . 

Gemaf3 einer dritten Auffassung hinge die Konzentration von ethnischen Gruppen 
in bestimmten Wohnvierteln mit der Armut und der sozialen Ungleichheit unmittelbar 
zusammen und solIe daher in diesem Sinne analysiert und verstanden werden (BOOS
NONNING 2002). 

Wenn man "Parallelgesellschaften" als eine Menge von Personen bezeichnet, die 
institutionell und sozial so organisiert sind, dass sie v611ig oder teilweise mit eigenen 
Mitteln ihre okonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Bediirfnisse befrie
digen konnen, ist es offensichtlich, dass solche Gesellschaften tatsachlich in Landern 
wie Kanada, der Schweiz oder Belgien existieren. Dagegen hat der Begriff der Paral
lelgesellschaft in Uindern, die wie Deutschland im Sinne eines einheitlichen National
staates organisiert und zug1eich multikulturell sind, keine reale Basis und spiegelt 
vielmehr die Einstellungen, Vorurteile und Stereotypen der Majoritatsgruppe wider. 
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Aus dieser Analyse ergibt sich also, dass die Begriffe Kolonie und Parallelgesell
schaft nicht identisch sind . Der Klarheit wegen benutze ich weiterhin den Begriff Ka
lanie, so wie er oben definiert wurde. Urn hingegen Prozesse zu beschreiben, die zur 
Autonomie und Segregation innerhalb der Gesamtgese11schaft fuhren, verwende ich 
den Begriff Parallelgemeinde. Er sol1 eine Teilmenge von Koloniemitgliedern be
zeichnen, die aufgrund von bestimmten Kriterien und Interessen institutione11 und so
zial so organisiert sind, dass sie mit eigenen Mitteln teilweise oder vo11standig be
stimrnte Teilbedurfnisse befriedigen konnen. 

Eine Kolonie kann demnach sowohl aus Gemeinden bzw. Organisationen beste
hen, die ihren Mitgliedern zur Integration verhelfen, als' auch aus Parallelgerneinden, 
die ihre Mitglieder zur Segregation hin bewegen. 

Griechische Kolonien und die griechisch-orthodoxe Kirche in Deutschland 

Sowohl in Dusseldorf als auch in Wuppertal existieren auJ3er der griechisch
orthodoxen Kirche, die tiber eigene Kulturzentren (nvcullUTlXa K8r CpU) verfugt, gut 
organisierte Zivilgerneinden, Eltemvereine, Sport- und Kulturvereine, ethnoregionale 
Vereine (z.B. Verein der Kreter) sowie andere Interessengemeinschaften. A11e diese 
Organisationen treten nicht mit dem Anspruch auf, alle Bediirfnisse ihrer Mitglieder 
zu befriedigen, wozu sie weder finanziell noch von ihrern institutionellen Status und 
ihrer Organisation her in der Lage sind. Der institutionelle Status, die Struktur und vor 
allem die Ressourcen der einzelnen Organisationen und der Kolonien als Ganzes rei
chen keinesfalls zur vollstandigen Bedarfsdeckung ihrer Mitglieder aus. Keine Ko10
nie beispielsweise verfugt tiber eine einheitliche Gesarntfuhrung, die von allen oder 
wenigstens von der Mehrheit der Koloniernitglieder akzeptiert wird. Wenn es eine In
stitution gibt, die die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen erfullt und 
teilweise tiber Mittel verfugt, urn als Fuhrungslaaft fur die Gesamtkolonie agieren zu 
konnen, dann 1st dies die griechisch-orthodoxe Kirche, die als die dritte christliche 
Kircbe in Deutschland offiziell anerkannt worden ist. Die griechisch-orthodoxe Kir
che erfullt jedoch zua11ererst die religiosen Bedurfnisse ihrer Mitglieder. AuJ3erdem 
lassen ihr okurnenischer Geist und ihre bisherige Praxis keinen Raurn zur Forderung 
von Parallelgerneinden oder gar Parallelgesellschaften. Die griechisch-orthodoxe Kir
che fungiert nicht als Segregationsinstanz, sondern als Faktor fur die Integration der 
Griechen in die Aufnahmegesellschaft. 

Aus diesen Grunden unterstlitzt die grieehisch-orthodoxe Kirche aueh nicht die 
griechisehen Privatschulen, denl1 obgleich sie die Moglichkeit hatte, private Konfessi
onsschulen einzurichten, wurde bisher keine so1che Initiative ergriffen. 1m Gegenteil 

scheint die Kirche sehr skeptisch und distanziert gegentiber jeder Sehulform zu ste
hen, die zur Segregation fuhren konnte. 
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Parallelgemeinden, Parallelnetze und der Nationalstaat 

Wenn aber doch von der Existenz von "Parallelgemeinden" im Umfeld der griechi
schen Privatschulen gesprochen werden kann, wie die oben referierten Ergebnisse un
serer Untersuchungen in NRW nahe legen, hiingt dies unmittelbar mit der Vergabe der 
StudienpHitze in den Universitiiten und Fachhochschulen Griechenlands zusammen. 

Laut Gesetz 1351/1983 (FEK 561) sind 4 % der Studienpliitze fur die Kinder der 
Auslandsgriechen reserviert worden. Diese Pliitze werden aufgrund einer speziellen 
AufnahmeprUfung vergeben. Dieses Privileg ist eine starke Motivation fur die Eltern, 
ihre Kinder in die griechischen Privatschulen zu schicken und tragt wesentlich zu de
ren Existenz bei. Wie wachsam die Elternvereine sind und wie stark sie diese Son
derma13nahme beschutzen, zeigen ihre ProtestaktlOnen in den J ahren 1 YY6 und 1997, 
als die griechischen Privatschulen im Ausland ab dem Schuljahr 1997/98 nach und 
nach abgeschafft werden sollten (nach Paragraph 14, Artikel 8 des Gesetzes 
241311996). Die straff organisierten und gut aufeinander abgestimmten Protestaktio
nen der Eltemvereine vor allem aus Deutschland fuhrten zur Aufhebung der Regelung 
von 1996 durch das Gesetz 262111998, Artikel3. Dieser Erfolg der Eltemvereine ge
genuber der griechischen Regierung Hisst eine doppelte Schlussfolgerung zu: Erstens 
agieren die Eltern als eine straffe und dynamische "Interessengemeinschaft" und 
zweitens ist ihre bildungspolitische Rolle entscheidend. 

Auf diese bildungspolitische Rolle werde ich zuruckkommen. Zuvor solI jedoch 
skizziert werden, wie diese Interessengemeinschaften funktionieren, wie sie sich 
rUckkoppeln und selbst erhalten. Zu diesem Zweck werde ich auf den Begriff der so
zialen Netze, so wie er von DERTILIS (2000, S. 120 ff) verstanden wird, zuruckgrei
fen. 

Die Einrichtung von griechischen Privatschulen in Deutschland ist auf die Bil
dungspolitik der ersten PASOK-Regierung4 zuruckzufUhren. Diese Politik hangt ih
rerseits unmittelbar mit der Tatigkeit und der Organisation der Partei in Deutschland 
zusammen, da die meisten Eltemvereinsfunktioniire zugleich .Parteifunktioniire waren. 
So ist es im Jahre 1982 zu der Einrichtung von griechischen Privatschulen vor allem 
im Bundesland NRW, wo ein Drittel der Griechen lebt, gekommen (s. hierzu MICHE
LAKAKI2001). 

In jeder Privatschule wurde als Kern der Schulgemeinde ein Elternverein gegrun
det. Die jeweilige Schulgemeinde beschrankte sich jedoch nicht auf den Elternverein, 
sondern schloss in ihre Reihen die Schuler, die Lehrer, ktinftige Elternvereinsmitglie
der und Sympathisanten aus der Zivilgemeinde sowie die anderen Kolonieorganisati
onen ein, so dass nach und nach ein Netz entstand. 

PASOK = Panhellenis'che Sozialistische Bewegung, eine der zwei groBen politischen Partei
en Griechenlands. Sie regierte das Land von 1981-1989 sowie von 1993-2004. 

4 
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Obwohl die Parteiorganisationen von P ASO~ sowie die, Elternverbande auf Lan
desebene weiterhin existieren, schein en s{ch die Netze, die sich urn die griechischen 
Privatschulen formieren, verselbstsUindigt zu haben und fur sich eine eigene bil
dungspolitische Rolle zu beanspruchen. Die Eltem jeder Privatschule suchen Sympa
thisanten und Partner unter den anderen Kolonieorganisationen, so dass sie mit deren 
Untersrutzung ihre eigenen Interessen besser vertreten und vorantreiben kennen. Da
durch wird ein Akteurenetz mit gerneinsamer Ideologie und gerneinsamen Zielen auf
gebaut. Der Kern des jeweiligen Netzes besteht aus den Elternvereinsmitgliedem. 

Gleichzeitig gibt es eine enge Kooperation zwischen den Schulgemeinden der Pri
•

vatschulen, wie beispielsweise zwischen den griechischen Privatschulen von Dussel
dorf, Wuppertal und Bielefeld, 'so dass ein interregionales N etz von gleichartigen Or
ganisationeniGemeinden entstanden ist. Dies ist wiederum mit dem nationalen Zent
rum Griechenland verbunden: 

0usseldo0 .~-------------+~ Cwuppert0 

---- I GrieC~enland / 

C __B_ie_le_fi_el_d_~ 

Abb. 1; Regionale, interregionale und uberregionale Netze 

Es sind also nicht die Schulgerneinden, die tiber die Mittel zur Deckung ihrer Bediirf
nisse verfiigen, sondern der griechische Nationalstaat.5 Wenn diese Schulgemeinden 
die Moglichkeit haben, als Parallelgemeinden zu existieren und fUr die Bildungspoli
tik des Aufnahmelandes kein Interesse zu zeigen, ist dieses auf die bildungspolitische 
Untersrutzung des Herkunftslandes zurUckzuflihren. Die jeweiligen griechisehen Re
gierungen ihrerseits ermegliehen solche Entwicklungen, entweder weil sie davon ii
berzeugt sind, einer guten Saehe zu dienen, oder aber weil sie mit den Eltem als Wiih
ler nieht in Konflikt geraten wollen. So sind sie schliel3lich politisch Tei'l der Parallel
netze geworden und darin verfangen. 

Hinsiehtlich der Interessen der Netzakteure ist zu unterstreiehen, dass diese politi
scher und ideologiseher Natur sind. Sowohl die aus den anderen Kolonieorganisatio
nen kommenden Akteure als aueh die aus Grieehenland kommenden Politiker, die 
sich den diesbeziiglichen Parallelgerneinden ansehlieBen, profitieren politisch davon. 

5 	 Es ist zu unterstreichen, dass yom griechischen Staat jiihrlich ca. 50.000.000 € fUr die Bil
dung der griechischen Kinder im Ausland zur VerfUgung gestellt werden. Von diesen 
50.000.000 gehcn ca. 40.000.000 nach Deutschland und von den 40.000.000 wiederum geht 
der gr6f3te Teil an die griechischen Privatschulen. 
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Anders verhalt es sich bei den Lehrkratten, deren Rolle in den Parallelgemeinden mit 
materiellen Interessen verbunden ist. Die Existenz von griechischen Privatschulen si
chert namlich Arbeitsstellen ab, die mit aus Griechenland abgeordneten Lehrem be
setzt werden. 6 

Aufgrund der bisherigen Analysen k6nnten wir also schlieBen, dass die Netzmit
glieder durch ihre Teilnahme in den Netzen und ihre AktiviUiten auch eigenen Interes
sen dienen. Eine solche Schlussfolgerung hat jedoch ihre Grenzen, da die Interessen 
der verschiedenen Gruppen und Akteure nicht immer identisch sind. Dieses gilt insbe
sondere fur die uberregionalen Netze, die sich aus andersartigen, d.h. nicht homoge
nen Organisationen zusammensetzen. Fur die Einrichtung, das Funktionieren und die 
Effektivitat vor all em der uberregionalen Netze ist daher auch eine gemeinsame Ideo
logie n6tig. 

Ideologische Fundierung und Legitimierung der Parallelnetze und ihrer bildungspoli

tischen Aktivitat. 


Dass die griechischen Parallelgemeinden und -netze eine entscheidende bildungspoli
tische Rolle spielen, durfte deutlich geworden sein. Besonderes Interesse verdienen 
aber auch die Prozesse und der Inhalt der Legitimierung dieser bildungspolitischen 
Rolle. Darur gibt es reiches Belegmaterial, welches im Rahmen des bereits erwahnten 
Projektes zusammengestellt worden ist. Aus Platzgrunden solI darauf aber nur kurz 
eingegangen werden und der Legitimierungsprozess nur skizziert werden. 

Wenn hier von Legitimierung die Rede ist, ist nicht die Legalitat der Existenz der 
Gemeinden und Netze an sich gemeint - sie existieren legal, sowohl gemaB der deut
schen als auch der griechischen Gesetzgebung - sondem die Legitimierung ihrer bil
dungspolitischen Aktivitaten, die auf den Erhalt der griechischen Privatschulen und 
des leichten Zutritts ihrer Absolventen zu den griechischen Universitaten abzielen. 
Die diesbeztiglichen Argumente beziehen sich auf die Pravention m6glicher negativer 
Folgen einer fruhen Zweisprachigkeit und Assimilation, einer an Griechenland orien
tierten Einstellung der Eltem und der Ruckkehrwunsch von Eltem und Kindem sowie 
den Erhalt der Tradition, der nationalen Identitat und die Abwendung einer eventuel
len kulturellen Entfremdung. Vor all em das letzte Argument scheint alle Gruppen und 
Akteure zusammenzuhalten und ihnen das Gefuhl zu geben, dass ihre Mission und ih
re Aktivitaten sowohl fur die Kinder, die griechischen Gemeinden in Deutschland als 
auch fur Griechenland nutzlich seien. 

6 	 Nach infonnellen Infonnationen profitieren manche der aus Griechenland abgeordneten 
Lehrer sagar dappelt aus den griecl;1ischen Privatschulen. in dem Sinne dass sie au13er ihrem 
Monatsgehalt in Griech'enland und in Deutschland ein drittes Gehalt dadurch verdienen, dass 
sie den Abiturienten Privatunterricht (Frodistirio) erteilen. 
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Strukturelle und funktionale Charakteristika der Netze: vorHiufige Ergebnisse. 

Wenn man die bisherigen Analysen zusammenfassen und die strukturellen und funk
tionalen Charakteristika der Netze herausstellen mochte, so ware folgendes festzu
halten. Eine Kolonie kann sowohl aus gleichartigen als auch aus unterschiedlichen 
Gemeinden und Organisationen bestehen, die integrativ oder segregativ arbeiten. Die 
auf Segregation zielenden Parallelgemeinden benotigen, urn existieren zu konnen, ei
ne gemeinsame Zielsetzung und Ideologie sowie ein Minimum an eigenen Ressour
cen. 1m FaIle der griechischen Schulgemeinden werden diese zwei Voraussetzungen 
mit UnterstUtzung Griechenlands erflillt. 

Die Parallelgemeinden sind von manchen Institutionen der Aufnahmegesellschaft 
abgetrennt und isoliert, nicht aber von den entsprechenden Institutionen der Kolonie 
und der Herkunftsgesellschaft. Zur Erreichung ihrer Zielsetzung suchen sie Partner 
unter den Akteuren der Kolonie sowie unter den Politikern des Herkunftslandes, so 
dass nach und nach Netze entstehen, die aus Zentral- und Peripherieelementen beste
hen. Als Zentralelement des jeweiligen Netzes dient die Ursprungsgemeinde und als 
Peripherieelemente die Gruppen und Personen, die nach und nach hinzugefligt wer
den. 

Betrachtet man die strukturellen und funktionalen Charakteristika der Netze naher, 
so stellt man fest, dass sie unter folgenden Dimensionen subsumiert werden konnten: 

a) institutionell-strukturelle Dimension, 
b) geographische Dimension, 
c) ideologische Dimension, 
d) funktional-organisatorische Dimension. 

Diese Dimensionen sollen am Beispiel der griechischen Schulgemeinden (Tabelle 1) 
diskutiert werden. 

Dimension EntwickJungsinhalt 
institutioneIl Zentral- und Peripherieelemente der Netze 
strukturell Verbindung der zentralen, strukturellen E1emente der Netze 

mit staatlichen und gesellschaftlichen InstitutionenlStrukturen 
Zusammenschluss gleichartiger Organisationen in Verbanden 

geographisch Aufbau von 
- regionalen N etzen 
- interregional en Netzen 
- uberregionalen Netzen 

ideologisch Ideologie des Nationalstaates 
ethnozentrische Ideologie 
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Dimension 
funktional
organisatorisch 

Entwicklungsinhalt 
Zur Erreichung von bestimmten Zielen 

..
orgamsleren und 

funktionieren auf der Ebene von: 
- Elternvereinen 
- Parallelgemeinden 
- Regionalen und interregionalen Netzen 
- Uberregionalen Netzen 

Tabelle 1: Dimensionen und Charakteristika der Netze 

a) Institutionell-strukturelle Dimension 
Wie bereits erwa1mt, ist das zentrale strukturelle Element des Netzes die jeweilige 
Schulgemeinde, die ihrerseits den Elternverein als Zentralelement hat. Der jeweilige 
Elternverein ist registriert und anerkannt und kann als legale Basis zum Netzaufbau 
dienen. Der institutionalisierte und legal arbeitende Elternverein verbindet die Netze 
mit Strukturen und Institutionen des Herkunfts- und Aufnahmestaates und kann 
zugleich neue Gruppen undJoder Personen in seine eigenen Strukturen legal einbe
ziehen. 

1m Gegensatz zu den Zentralelementen der Netze sind jedoch die Peripherieele
mente nicht immer durchsichtig und konnen nur von Insidern durchblickt und ver
standen werden. 

b) Geographische Dimension 
Gleichartige GemeindeniOrganisationen einer Region (z.B. Elternvereine der Volks
schule, des Gymnasiums und des Lyzeums in einer Stadt) konstruieren ein regionales 
Netz, welches nach und nach mit Peripherieelementen bereichert und erweitert wird. 

Zwei oder mehrere Netze von zwei oder mehr Regionen bauen dann ein interregi
onales Netz auf, welches in der Regel aus gleichartigen Organisationen besteht. Die 
interregionalen N etze tauchen als Verbande auf und sind so mit institutionell gesichert 
und legalisiert. 

1m Gegensatz zu den regionalen und interregionalen Netzen sind die tiberregio
nalen in der Regel nicht institutionalisiert und gesetzlich abgesichert, es sei denn, dass , 
es ein Abkommen zwischen dem Herkunfts- und dem Aufnahmestaat gibt. Das 
Hauptcharakteristikum der tiberregionalen Netze ist, dass in Ihnen Gruppen und Per
sonen nicht nur aus den Kolonien, sondern auch aus dem Herkunftsland verwickelt 
sind. 

c) Ideologische Dimension 
Der Zusammenhalt und der Aktionsplan eines Netzes - vor allem bei den tiberregio
nalen - werden durch eine klare ~ielsetZ\lng und eine gemeinsame Ideologie gesi
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chert. Die Ideologie ist unabdingbar vor allem fu~ Netze, die aus verschiedenen Orga
nisationen bestehen und somit von ihrer Zusammensetzung her nicht homogen sind. 

Wahrend also im FaIle eines homogene; (d.h. aus gleichartigen Organisationen 
bestehenden) Netzes die gemeinsamen Interessen und Profiterwartungen fur den Zu
sammenhalt des Netzes ausreichen, haben die heterogenen N etze auJ3er der Zielset
zung eine Ideologie notig. 

In unserem Beispiel ist die Ideologie der Parallelgemeinden und -netze jene des 
Nationalstaates und des Ethnozentrismus. Diese Ideologie, gekoppelt mit bestimmten 
personlichen Interessen und Profiterwartungen (wie z.B. leichter Zutritt der eigenen , 
Kinder in die griechischen Universitaten), erzeugt eine aggressive Haltung gegemlber 
jeder Institution oder Person, die der Zielsetzung der Parallelgemeinden und Parallel
netze entgegentritt. 

d) Funktional-organisatorische Dimension 
Die Organisierung und die Funktion der Parallelgemeinden und der Parallelnetze 
werden hauptsachlich von der jeweiligen Zielsetzung bestimmt. 

Zum Beginn der Einrichtung vongriechischen Privatschulen (Schuljahr 1982/83) 
reichte z.B. ein Schulverein zur Forderung der Elteminteressen und der Schulangele
genheiten aus, weil die damaligen griechischen Regierungen ohnehin diese Schulfonn 
fdrderten . Dem Entstehen einer Schulgemeinde, das sachlich begrundet war, folgte 
jeweils der Aufbau eines regionalen Netzes, welches die Schulgemeindegrenzen uber
schritt und der Etablierung der neuen Schulform dienen sollte. Ais spater die griechi
schen Regierungen an der Richtigkeit und der Effizienz dieser Schulen zu zweifeln 
begannen und sie durch das Gesetz 241311996 abzuschaffen versuchten, bauten die 
Eltem inter- und uberregionale Netze auf, urn damit eine politische Lobby zur Vertei
digung ihrer Bildungsinteressen zu errichten. 

Zusammenfassend konnte man sagen, dass die Entwicklung der Parallelnetze mit 
der Grundung eines einzelnen Eltemvereins begann, urn uber den Aufbau von Paral
lelgemeinden sowie regionaler und interregionaler Netze in die heute bestehenden u
berregionalen Netze zu munden. Auf der anderen Seite durfte ersichtlich geworden 
sein, dass die jeweilige Zielsetzung des Netzes mit einer bestimmten organisatori
schen Struktur einhergeht. Heute benotigt man ein starkes uberregionales Netz, urn 
die Weiterexistenz der Privatschulen zu verteidigen und zu sichern. Vor zwanzig Jah
ren reichte ein Elternverein aus. 

Schlusswort 

Die Tatsache, dass die Entstehung und die Existenz von Parallelgemeinden und Pa
rallelnetzen mit der Einrichtung und Zielsetzung der griechischen Privatschulen un
mittel bar zusammenhangen, konnte zu der Annahme fUhren, dass eine eventuelle An
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derung der Bildungspolitik des griechischen Erziehungsministeriums unmittelbare 
Folgen auf die Parallelgemeinden und Parallelnetze hatte. 

Dies ist eine logische Annahme. Man solI aber auf der anderen Seite bedenken, 
dass ein Politikwechsel in Richtung Abschaffung dieser Schulen vor demselben Di
lemma stiinde wie 1996, als ein ahnlicher Versuch untemommen wurde und fehl
schlug. 

HeiJ3t dies aber, dass es sich hier urn eine ausweglose Situation handelt? 
Das Ziel des Beitrags war es, die Entstehung, die Struktur und die Funktion von 

Parallelgemeinden und Parallelnetzen beispielhaft zu skizzieren. Urn die Frage nach 
einer Veranderung der gegenwartigen Situation beantworten zu k6nnen, musste man 
weitere Faktoren in die Analyse einbeziehen und die Grenze der Parallelgemeinden 

und -netze uberschreiten. 
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