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Beider Geslaltungdes Unterrichts kann man b 
tan Willen dennoch von falschen wie von richtigen Ans 
zen ausgehen. Wir alle sind nicht vÃ¶lli frei von Stereo 
wn Å bar die Drim Welt. 

Deshalb solltevermied 
gefahrliche Weise an d 

t. Dia Tour1ntÃ§np~Ã§pktlv 

Allesist aufregend undex 
ten und Schtangenbesch 
sen und schlechten SiraB 

2. Der Teephckchenzugang: 

Die Leute da drÃ¼be leben, um unseren Tee, Kakao, Kaf- 
fee, unsere Baumwolle oder Biffigbfusen zu produzieren 
oder uns exotische Ferien zu ermdglichen. Es ist ein sehr 
idyllisches Bild' Sia sind die glbcklichen Wilden, d o  in pa- 
radiesischer Landschaft - ewigem Sommer - singen 
und tanzen. wirsinddie glÃ¼ckliche Teetrinker, die gernÅ !̧ 
lich zu Hause sitzen 

3. Die problembeladenÃ Sicht 

Die Dinge sind alles andere als romantisch. Irn Gegenteil, 
die Lage ist zum Verzweihin: Hungersnot, DÅ¸fre Uber- 
schwemmungen, Erdbeben, Ausbeutung, Arbettstosig- 
keit Wir mÃ¼sse ihnen helfen. 

4. DIe p~ternallallachePerapektIve- Schulterklopfen 

Nun ja, sifi sind ein biBchen zurÃ¼ckgebliebe mit ihren 
LehrnhÅ¸tte und mit ihren heiligen KÅ¸hen aber wenn sie 
unserem Beispiel folgen, wird alles schon gut werden. 
BessereStraÃŸen moderneIndustrie-dann klapptdiesa- 
cha. 

5. Der edle Wilde - zurÅ¸c zur Natur 

Wir sind viel zu iibofxiv~lis~eft, dekadent, und was haben 
wir davon: Managerkrankheit, Luftverschmu!zunq, 
Stress, Hektik. LaSt sie in Ruhe und versucht, so viel es 
gehl, von ihnenzu lernen. 

6. Die FroschpÃˆrspkHv 

La61 uns wie Pioniere oder Forscher das fand erkunden, 
unterwegs auf dem Dach der Wait, zu FuÃ durch diesaha- 
ra. Odar in einem kleinen Dort, unberÃ¼hr von aller Politik 
und 0konomie.das   eben des kleinen Mannes kennen ler- 
nen. 

7. Die Vogelschau 

Man muB den groBen O b e r ~ c k  behalten. Statistiken ken- 
nen, das Bruttosozialprodukt, dieAnalphabetenquole, die 
Teufelskreise- dann lassen sich Entwicklungsstrategien 
planen. 

0. So nicht! Wie aber dann? 

Zentrum tu r Entwickiungsbezogene Bildung Stuttgart 
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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 

die ,,Dritte Welt" ist inzwischen zu ei- 
nem zwar nach wie vor unterreprÃ¤sen 
tierten, aber doch weitgehend schon 
selbstverbtindlichen Element in den 
Medien, in schulischen LehrplÃ¤ne und 
in den Angeboten aukrschulischer Bil- 
dunptrÃ¤ge geworden. Doch mit der 
Etablierung des Themenbereichs ,,Drit- 
te Wett" offenbart sich das Dilemma 
der Dritte-Welt-Padagogik heute. Das 
klassische Konzept politischer Aufkla- 
rung, das davon ausgegangen war, allei- 
ne schon durch die Vermittlung von 
Wissen zu politischcm Handelns befahi- 
een und motivieren zu k h n e n ,  ist in 
unserer modernen Informationsgesell- 
schaff gescheitert. DaÂ eine breite of- 
fcntiichkcit heute tagtaglich den mfig  
lieh rewordenen Zugiing zu Infonnatio- 
nen aus allen Teilen der Welt nutzt, hat 
die entwicklungspolitische Kompetenz, 
die von der entwicklun~spidagogischen 
Diskussion als Lcrnzid umrissen wur- 
de, nicht zu fiirdern vermocht. Von 
weltinnenpolitischcr Sensihilititt ist irn 
bundesdeutschen Alltag nach wie Vor 
wcnig zu spiiren. In dieser Situation wd- 
re es kontraproduktiv, wollte die ent- 
wicklunppolitische Bildungsarbeit mit 
einer bloÂ§e Vermehrung der Infonna- 
tionsflut reagieren. Ohnehin stagniert 
derzeit das Nachenken Å¸be eine Di- 
daktik der entwicklungsbczogcncn M- 
dun!, Bis auf die auffillige Renaissan- 
ce von Konzepten des ,,interkiiliurellen 
Lernens", von denen entwicklungspid- 
apgischc Theorie und Praxis in den 
funfziger Jahren ihren Ausgang nah- 
men, zeichnen sich keine konstruktiven 
didaktischen EntwÅ¸rf ab, die die Dis- 
kussion beleben kÃ¶nnte 

Auch die BeitrÃ¤g dieses Heftes kÃ¶n 
nen dieses Desiderat nicht auffÃ¼llen 

regen. bei der Suche 
chen der beklagten Kr 
iungsbezogenen Bildu 

rnungsst~njngen umzulenken, zu i 
gen, was unseren Blick stellt oder V 

steilt. Die Reflexion auf Lernbloc 
den und Projektionen, Zerrbilder u 
ideologische Wahrnehmungsmust 
aber auch die Beispiele gelungener 
terkuhureiier Lernprozesse, khnnte 
zu beitragen, Schneisen in den Infor 
Iion'imÅ¸l zu schlagen, vor dem die e 



Elke Begander 

W Was kann ich denn daffir?" 

Ãœbe den Umgang 

mit Abwehrmechanismen und WiderstÃ¤nde 

in der Entwicklungsbezogenen Bildungsarbei 

,,Abwehru ist  ein normaler und VitalitÃ¤ anzeigender Schutzvorgang des Individu- 
u m s .  Wo abgewehrt wird, da ist etwas in Bewegung geraten, da wird ein empfindli- 
cher Punkt beruht, da ftihlt man sich angegriffen. hier ist ein Selbstbehauptung 
wllv lebendig. Es gibt Abwehrreaktinnen und WiderstSnde, die nicht nur -er- 
stiindlich und berechtigt, sondern notwendig sind, um die gefÃ¤hrdet IdentitÃ¤ 7u 
bewahren: Å¸beral dort, wo Menwhen Ã¼berwÃ¤lti werden sollen - und sei es auch 
mit moralischen Argumenten. Dennoch: Abwehr um) Wderiitand kvnnen auch 
Lernprozesse blockieren und die Wahrnehmungs- und Handlungef3higkeit heein- 
trÃ¤chtigen Sie kÃ¶nne pathologisch - im Sinne w n  zerstÃ¶rerisc - statt schiitzend 
wirken. 
Eine emanzipatorisch verstandene entwicklungspolitische Bildung&arbeit wÃ¼rd 
ihre eigenen Ziele verraten, wenn sie Menschen ihres Abwehrverhaltens wegen 
diffamierte. Lernen ist  nur mÃ¶glich wenn der ganze Mensch - auch mit seinen 
Grenzen - be~cksichtigt wird. Therapeutisch-wohlmeinende Beschwichtigung 
von Widerstinden genÅ¸g aber ebenso wenig wie die blolle Entlarvung von Ab- 
wehnerhalten. Vorgeschlagen wird hier vielmehr, Ahwehrrnechanisrnen mm Th- 
ma entwicklung~politischen Lemens zu machen. Dies konnte ein Schritt auf dem 
Wce sein, sich der Dritten Welt auf eine Weise zu nihern, die es erlaubt, ja erfor- 
d&ch macht, mehr Å¸be sich selbst /u Ã 

Abwehr und Widerstand zeigen sich be- 
sonders gcgenuber moralverd;ichtigen 
Themen wie ..Dritte Welt" selten offen. 
Sie verbergen sich hinter verschiedenen 
Masken: 
- hinter der Freundlich-betretenen 
GlcichgÅ¸1tis;keit 
- hinter dem treuherzigen Hinweis: 
,,Haben wir alles schon gehikt. d a s n e -  
mu ist erledigt!". 
- hintcr der Frage: ..Was kdnnen wir 
denn dafÅ¸r'?" 
- hintcr der resignativen Feststellung. 
..Wir konnen jii doch nichts h i e r n ! " .  
- ithcr auch. und das mag erstaunen. 
hinier ilcm itllzu gewandten Gebrauch 
von Begriffen wie ..Ausbeutung" . 
..Neoimperi~lismus". ..Ahkoppcluiig" 
odcr der vehementen Anklage gegen 
Weltbank. Agrobusiness und Kap~talis- 
mus. 

Ahwchnnechiinismcn liegen unbewuÂ§ 
wirksame MaÃŸstib zugrunde. die rin 
Individuum cniwickcit hat. um hich vor 
uniingenehmen bzw. ichmerzhatten Af- 
fekten LU schÅ¸tze (vgl. zum folgenden 
insh.: Richter \W: Volmerg/Ldil~%u- 
scr 1933; Horn/Scnghiias-KnoMoch 
(Hg.) mV, Kern )W?: Heitkiimper 
1976: Groncmeycr W : Holzhrcd'n.~ 
1976). Sie schaiten sich ein. iiohuld eine 
Bedrohung der ps>chischcn Ident itiit 
miftritt oder auch nur hetÃ¼rchte wird. 
Sie kGnncn iiud) ;il:> eine A n  inneres 
Konflikt l~sungsrntistcr verstanden wer- 
den: es sind Methoden, die Konfronta- 
tion ~witichen 'ipontancn GcfÅ¸hls und 
Tricbregungcn und ihren (rncixl eilige- 
sehriinktcrt) Befr~edigungsin~glichkci- 
tun einzudmmen.  Ebenso entschirfen 
sie auftretende Diskrepcinzcn zwischen 

lungcn einerseits und cincr dahinter zu- 
riickhlcihendcn Rcalitiit andererseits. 
Abwehr~~~cchiini-iinen sind so gesehen 
Vrifluche einer Wicdcrhcrstcllung einer 
gcfahrticten Bidanw zwischen nmrniiii- 
von und kognitiven Erwiirtungen. Sie 
btrcinfliisscn sowohl die ni?ionale als 
auch die emotionale Leistung: dic Ei- 
higkcit der Wahrnehmung, des Vcrste- 
hcns und der Deutung SOWIC dk- Hand- 
uiigsfiihigkcii. Und sie k#nncn Lern- 
pr~ci ise blockieren und verhindern. 
Alle menschlichen Handlungen, Ge- 
h k c n  und GefÃ¼hl enthalten Elemen- 
te von Abwehr, insofurn sie zuguiistm 
eines Gciancn. Gedachicn. Gcfiililicii 
iindcrc "Riten, Gedanke. Gefuhlc ;>U+ 

schlieiien . 

Abwehr ist keine WoÂ individucllc 
Fehlleistung. s w ~ i c r n  gcscilschaftlich 
hrclinyt, in hisk~rsichc und politische 
Zusammenhingi; ringcbunden. biswei- 
m von ihnen bcgunstigt. Die Soziiil- 
psychologie hat iiuf kollektive Ahwehr- 
mcchanime n iiufmcrksiiin gcmiichi . 
durch die \ich eine Gruppe (Nation) 
vor ..Erlchniskatastrophcn", d. h. vor 
vincm Z ~ ~ ~ ~ n ~ n c n b r t ~ c h  der Gruppcn- 
(oik'r ii;iiionalen) Idcntititt schÅ¸tzt 

Versuch~n wir, iinharxl cinigur Bcispic- 
Ic diis ..drille Ohr" dur Psychitii~~silyt; 
711 wii~ihil is~urcn imd zu iiktivieren. Es 
hort und erkennt Note und Hilt'ki-iigkei- 
ten hinter dem. WM mnhclist iils brÅ¸sk 



Aus der ,,/^sychopafhoiogiel' entwich- 
lungspolitiwher /S i /d i inpde i t  

* Vcrkugung und Verharmlosung 1 
Dir Situation: Ei komm zum Streit u l w  diih Au+ 
maÂ des LIends D a  ist immer wicifcr vu horen: 
..Die Zahlen ubcr die Huntyr tm~n wni bestimmt 
ubertrichen. Viclcn ist doch xhtin eehoifcn wur- 
Jen. C\ ~ i r d  in Ziikunfi heshnmt hsscr wcrdcn. 
jetzt, wo sich w viele darum hcnmhcn: Oder 
auch: ..Dir Mcnst-hun Airt i.-mpfindi-n ihre Armut 
jii gar nicht %I sehr. denn sie h a h i  nie etwm mdc- 
rc> k v ~ t n v ~ ~ i v k r ~ i i  Si<; s ^ i d  vicHeicht glUcUichcrc 
,tlh wird:' 

Scl1x.t langmutige Bildungsexperlen in 
Sachen Entwicklungspolitik geraten an- 
gcsichts solch massiver Verleugnung 
und Vcrharmlosmg leicht in Rage, 
Å¸b auch in Argumeniat ionmx.  Der- 
gcslatt bedrangt, ist der Schritt nicht 
weil zur MiÃŸachtun des Gegeniibcrs; 
Bil; ballen ja keine Ahnung!". Aber 
versuchen wir jetzt. die versteckten 
Botschaften in einer solchen Ã„uÂ§eru 
hcrauszulifircn: Vci r i t  es nicht eine ~ i e -  
fc Betroffenheit. wenn mit der Vcrklei- 
nerung der Zahlen von Hunger~oien 
;>ugleicli clic Hoffnung und der Wunsch 
nach Abhilfe verbunden wird? Druckt 
der Versuch einer ,,Abschattung" der 
Armut ins ..Normale" nicht zugleich ei- 
ne groÂ§ Sehnsucht (hier: nach einem 
glucklieherrn Lehen) uui>'? 

,,Entlastung durch Ver- 
leugnung und Verbann- 
losung is t  triigerisch. Al- 
les Verdrungte kehrt wie- 
der. " 

P.syriwut uityischt- Henning: Was leistet 
verti'figlllitlg? 
Vrrleugnung ist ein Abwchrmechanis- 
nws. der sich auf  s t imnde  Wahrnch- 
mungen isi J c r  iubcrcn Rculitht be- 
-/ ich.  Skirenll'" hcdcutet her.  ditii die 
Wahrnehmung (2 .B.  Bilder. St;i!is!iken 
vo~ i  verhungcrtrn Menschen) Unlust 
und Unhchahcn rrwcckl, Wer vcrleug- 
nt - t  w r ~ u ~ h t .  sich dicsc Unlust vom 
Leibe zu halten. Verleugnung heiÂ§ 
aber nicht, daÂ man etwas nicht sieht, 
nicht wahrgenommen hat. sondern du13 
man dessen Bedeutung veriindert. Vcr 
lcugnung i s t  der unbewuÂ§l Versuch 
einer als unertriiglich erlebten sozialer 
Rciiliiiit die Bedeutung f Å ¸  das eigene 
psychsschu Befinden 711 entziehen Ir 
unserem Beispiel geschieht dich iiu' 
drricreli Wcise: 

- durch das Herunterfahren 
..norniale" Å¸rÃ¶Â§enordnu 

1 

i 

I 

Wie wÃ¤r nun mit solchen Abwehrme- 
chanismen umzusehen? Wah in der Re- 

Anfordc runge~ .  
* Verleugnung hat nachhaltige seeli- 
seht' Etnpfmduns.slo.siskeK 7ur Foiae 1 ,, Ohnmachtserkliiningen 

- durch die Verbindung mit AktivitA- 
cn gegen den Hunger, denn Aktivit&t. 
iuch stellverstretend die von anderen. 
erschafft in de r  Regel LustgefÃ¼hle 
- durch eiw Ã£Umwertung. von Armut 
11% Bestandteil von Gluck: .,arm aber 
$icklich!", 

Worin liegt die Gefahr, daÂ dieses Ma- 
nbvisr pathalogisich. im Sinne eines Zer- 
itrirerischen und letztlich schadigenden 
Lcrnverhaltens. wird? Drei Schidigun- 
gen lassen sich ausmachen: 

* Verleugnung milcht ihre Inhalte im- 
rnun gegen jede Prufung von der Reali- 
tat. Konstanie Verleugnung fuhr! zu 

( . , p s y c h o k m b i ~ ) .  Die und w i s c h e  Denk&- 
gbtÃ¼liie der ErxhÅ¸tterun und des 
Mitleids ho l  W ~ C H  Oft, daÂ Korn- 

gel wirkungslos zu bleiben scheint, sind 
moraiixhe Vorhaltungen ebenso wie 
..schlagende Gcgenarpumente". Es gibt 
eine Dialektik der Verleugnung, die ih- 
re Bearbeitung nicht gerade erleichtert: 
Wir mÅ¸sse verleugnen, weil wir das 
Furchtbare sonst nicht iiushalten k h n -  
ten. Wir dÅ¸rfe nicht verleugnen. weil 
k o s t  die Gefahr besteht, daÂ das 
Furchtbare weiter geschieht. Vergessen 
wir auch nicht, daÂ alle Mcnschcn - 
auch die noch so aufgeklÃ¤rte Zeitge- 
nosscn - dieser Dialckik unterliegen. 

Eine Bearbeitung der Vericugnung ist 
nach therapeutischer Erfahrung nur 
rnfiglich durch die Verbindung von ra- 

' tiutialer Aufklbrung mit dem Zulassen 

1 ausreichend bekannt. 

Wa/trtie!tttl~ii~gsrerzernin~en. Handiun- 
gen auf dieser Basis mÃ¼sse langfristig 
xheitern. 
* Vcrlcugnung begÃ¼nstig Narzi+ÃŸmus 
die Konzentration auf  sich selbst, die 
Ahschott ung von de r  Umwelt, ver- 
bunden mit einem Scheitern an ihren 

n c l c  Fahigkcit zur Empathie. sie 
I i Â §  eine fur das soziale Wesen Mensch 
lebenswichtige psychische Fshigkeit 

einer seelischen ErschÃ¼tterung Auch 
wenn entwicklungspolitische Bildung 
nicht zur therapeutischen Veranstntrung 
werden kann  und soll, mui3 die cmotio- 

p e t a e m  des Verstehens 
und Handelns noch nickt 

Die ..Entla-itung" durch Vcrlcugnung 
und Verharmlosung ist also trÃ¼gerisch 
Alks Verdringte und Abgewehrte 
kehrt - so lehrt die Psychoanalyse - in 
him von Projektionen. Regressionen 
oder rar Neurosen wieder. 

entfalfet und 



Quelle der mit * gekennzeichneten 
Beitriige. 

nale Erschutterung, die von vielen ihrer 
Inhalte augeht, ik Auge behalten wer- 
den, Viele Jugendliche zeigen sich 
durchaus empfindsam und ansprechbar 
auf Notlagen anderer Menschen - auch 
wenn sie weit weg in der Dritten Welt 
sind. Sind es nicht zuerst die Erwachse- 
nen (Lehrer und Forthildner), die ihr 
psychisches GerÅ ş von Ahwehrmecha- 
nismen. das sie durch Lebenserfahrung 
und Gcwohnung errichtet haben, iiber- 
prufen rnÅ¸Â§te 

Ein Ziel im Umgang mit entwicklnnp- 
politischen Themen kÃ¶nnt es sein, auf 
die Bewahrung und Schaffung von Am- 
bival~~ztolerttm zu achten. Das heibt, 
die GefÃ¼hl von An@, Sorge, Nicht- 
wahr-haben-wollen ebenso gehen zu 
lassen und zu artikulieren wie das Be- 
dÃ¼rfni nach eigener Sicherheit, Er- 
folgsgefÃ¼hle und Gluck. Verleugnung 
wurde Å¸berflÃ¼ssi wenn Trauer imd 
Freude erlaubt sind. 

~ o n  der VenirÃ¤wan zur hjek t ion  

Bei der Verleugnung hatten wir es mit 
einem Abwehrmechanismus zu tun, der 
die Fakten zu manipuliren und umzu- 
deuten versucht. Vcrdringung zielt ver- 
stbrkt auf die eigene Befindlichkeit. Sie 
wehrt bedrohliche und uniingenehme 
GefÃ¼hl ab: GefuhIe wie Angst. Ohn- 
macht, Furcht vor Uberwaltigung, aber 

auch das SchuldgefÃ¼hl Wer also ver- 
drÃ¤ngt weigert sich, die eigenen Gc- 
fÃ¼hl wahrzunehmen. GefÃ¼hl etwa, 
die sich einstellen bei Fernsehbildern 
vm HungerbÃ¤uchen verbrannten Dhr- 
fern. von mcsnchenmeneen in FlÃ¼cht 
lingstaeem, aber auch beim HÃ¶re von 
coldenen Betten und statistiken Å¸he 
Rustungsattsgaben in der Dritten Weh. 
Bleiben die hierbei entstandenen Ge- 
fuhle. z.B. von Bedrohung, Anesi. 
ahcr auch solche von Rache, oder das 
BedÃ¼rfnis einmal ..radikal aufzurmj- 
men- unbewuÃŸt dann vcnni'ichcn sie 
sich leicht mit nicht-befriedigten Be- 
diirfnisscn auch aus ganz anckren Be- 
reichen (2.B. der beruflichen Anerkcn- 
nung, Sexualitiii etc.). Sie finden ihren 
Weg nach auÂ§c als Projektionen: Die 
eigenen BedÃ¼rfniss werden unbewuÃŸ 
auf phantasierte Eigenschaften und 
Motive bei anderen ubertragcn. ohen 
sie als die eigenen zu erkennen. 

Ein Beispiel: Ouass als Betktigungund Rcchthti- 
p n g  der eigenen Lchendei-itung mrd au( dir Un- 
Mhi+ei! und Unuil l i~kcii  der Menschen in der 
Dmicn Welt vcwep.cn, fÃ¼ %ich uhlh^t m \orgt?n 
51 findet man B. -auch in tm\~haftcn Analvwn 
- ilcn Hinweis auf da* PmHcm Ã£abscniciwn" ( A b  
w m n h r i !  vom Arhci!+pla;t?l, gcdeutct als tchlcn- 
de Atticittmiiiol und tlaupthindcmi\ Iur einen 
Ifm~inmcriichcn wirt'xhi~hlichen Auhticg d u  
Drincn Wett. 

. . 
Friede! &timer, 
Sekret#irin 
Ein schlechtes 
Gewissen kenne 
ich in dieser Be- 

Wziehung eigent- 
lich nicht. Ich 

finde, die Probleme, die die m 
Afrika haben, gehen uns doch 
gar nichts an. Warum soilen wir 
uns auch da einmischen? 
Hauptsache fÅ¸ mich ist. die 
Ware schaut gut aus. schmeckt 
und ist preisgÃ¼nstig Woher das 
alles komml, intcressien mich 
Ã¼berhaup nicht. 

Stecken dahinter die geheimen WÅ¸n 
sehe der total verplanten und ihrer Ar- 
beit entfremdeten Menschen in den In- 
dusiriethdem. die fÃ¼ ihre Last der 
taylichen Arbeit zuyleich den An- 
spruch auf ihren Wnhtsmd und Ais 
Recht erkaufen, von der Amin der an- 
deren abzusehen? Die Unlust, an eine 
m5glicherwcise unhefriedi~cnde Ar- 
hci~sroutine gekeitet zu sein. verbun- 
den mit der Angst. den exisienzsichcm- 
den Arbeitsplatz zu verlieren. verwun- 
dein sich in die Utnerstellung. die amte- 
ren d.h. hier: die Menschen in der Dril- 

n Welt gingen leichtfertig mit ihren 
rbeitspflichten um. Das Unbewugte 
nterschcidet nicht zwischen WÃ¼n 
%en, heimlichen Gedanken und aus- 
:fÅ¸hrte ,,h~sen" oder riskanten Ta- 
m. hier dem Impuls, den eigenen lob 
TI liebsten hinschmeifien 711 wollen. 
ih ausgefÅ¸hr oder nciht, ein vorweg- 
chmcndes SchuSdgcfÃ¼h ist da - und 
d a n g t  nach Entliistung. Indem es Ã§I 
Iotiv anderen Personen zugeschrieben 
ird. verringert sich die eigene Last 
nd Frustration. Denn sie is t  dann nicht 
lehr nur die eigene. 

etwas kaufen. ich  decke mich 
Ã¼beral da mit Waren ei 
ich es will und lasse m 
nicht von irgendwelchen 
kern vorschreiben . I m 
ist es doch nachgerade 
lieh, in diesem Stil eine star 
Regierung stÃ¼rze zu wollen. 

;ine Folge dieses Abwehwcrfah 
i t .  daÂ Argumente unter ihrem E 
tmpeffekl selektiv ausgewÃ¤hl un 
,U. falsch bewertet werden. Sie erha 

L w i ~ h t  i l c  ihni-in cm-hlir-h - ~ i i t t e h t  Lk",.,,,. "L., , . , . , u n m  ",.*.,a,-.* --..--.=.. 
Die verdrsngtcn GefÃ¼hl der Bedro- 
hung schlagen in Agpwiwt  um, sohsild 
eine Chance zur Gegenwehr auftaucht. 
Oder sie fhhre n TU r ri'.sityiui~~cn Ix- 
bensungst, wenn die Verhiltnisse als 
Å¸bcrmiichti interpretiert werden. Bc- 
sonders Jugendliche leiden untcr die- 
sem fdr sie unerkliirhchcn Wechselbad 
der Gefiihlcn 

,,Der ~ b e t w Ã  Iiigune 
durch die eigene Psyche 
muJ3 bewgte Arbeit ent- 
gegengesetzt werden: 
Tmuemrbeii. " 



Wie ist damit umzugehen? VerdrÃ¤ngun 
eigener BedÅ¸rfniss und GefÅ¸hl sowie 
die Entlastung durch Projektionen sind 
NotlÃ¶sungen Wie andere Notl6sungen 
auch neigen sie zur Dauerhaftigkeit. 
Sie wird begÃ¼nstig durch eine tÃ¼cki 
sche Dialektik: Da die VerdrÃ¤ngun aus 
Angstahwehr geschah, mui3 zur (wcite- 
ren) Angsivemeidung an der Verdrh- 
gung festgehalten werden. Das Ver- 
dringte wird durch eine Gegenbeset- 
7ung (Projektion) dauerhaft dem Be- 
wuÂ§tsei entzogen, Projektionen ver- 
skirkcn sich, je mehr Angst irn Spiel ist. 
Das MiÂ§vcrhÃ¤ltn zwischen Projektion 
und Wirklichkeit verstirkt die Angst. 
Um Anpt zu vermeiden, wird ihr An- 
laÂ verdrhgt, und so fort. 
Eine Chance, diesen Kreislauf zu 
druchbrechen. erbffnet sich immer 
dann, wenn der andere sich nicht so 
verhÃ¤lt wie man erwartet (projiziert) 
hat. Dies kann zum Anla6 fÅ̧ eine 
RealitimprÃ¼fun sowie fÅ¸ eine Selbst- 
Ãœberprbfun werden. wie die eigenen 
Erwartungen entstanden sind. Je mehr 
Einblick also entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit in die tatsÃ¤chliche Ent- 
seheihmgs- und LcbenszusammenhÃ¤n 
gc in der Dritten Weh verschafft, destc 

Dieter Aicheler, 

Rassendiskrimkkrung hat das 
fÅ¸ mich nicht mal arn Rande 
was zu tun. Um Politik kfirn- 
mere ich mich nicht. Ein Wa- 
renboykott trÃ¤f sowieso die 
Falschen, also die Schwarzen. 
Einig werden die sich doch nie. 

eher kÃ¶nne unangemessene Ubenra- 
gungen erkannt werden. Dies aber setzt 
voraus, daÂ auch die eigenen BedÃ¼rf 
nisse und die Defizite ihrer ErfÅ¸llun 
bewuÂ§ gemacht, d.h. artikuliert wer- 
den konnen. FÅ  ̧ die Erwachsenenhil- 
dung haben diesen Ansatz seit Jahren 
H.-E. Bahr und M. Gronemeyer in ih- 
rer sog. ,,Bochumer Nah b k c h s - T h  
SC" vertreten. Sie lautet: Betroffenheit 
Ã¼be das Elend in der Dritten Welt laut 
sich nicht erzeugen. Sie wird gelebf - 
oder sie existiert nicht. Wo im eigenen 
Nahbereich die grundlegenden Lebens- 
bedkfnisse wie Sicherheir, FÃ¼rsorg 
und Beteiligung an politischen Ent- 
scheidungen nicht befriedigt sind. muÂ 
an ihnen gearbeitci werden, bevor ein 
Ã£globale Denken'" erwartet werden 
kann: Wlr brauchten uns um die Dritte 
Welt nicht ru kÃ¼mmern wenn wir uns 
nicht mit dem Leben unter der Atom- 
bombe schon abgefunden hÃ¤tte (V$ 
GronemeyerlÃ¼ah 1977, S. 33). 

Regression in magisches Denken 

Abwehnncchanismen beziehen sich 
nicht nur auf eine Vermeidung von Ge- 
fÃ¼hlen Das UnbewuÃŸt bedarf auch 
positiver Ersa&orstellungen. Die Er- 
starrung vor erschreckenden Bildern 
des Hungers und Elends begÃ¼nstig ei- 
ne Regression, einen Ruckgriff 2.B. auf 
magisches Denken. wie wir es bei Kin- 
dem oder in frÃ¼he Stadien der 
Mcnschheibgebchichte zu finden ge- 
wohnt sind: die pute Fee,' den zÃ¼men 
den Gott im Donner. die allmachtigen 
Geister. 

Die Tatsache und die Vorstellung da- 
von. daÂ Menschen verhungern, wird 
von fast allen Menschen abgewehrt und 
kann nur in Verbindung mit Hilfs- und 
Reiiungsphantiisien ertragen werden. 

mir das vÃ¶lli egal i s t ,w& 
in ihrem Land machen. 
bleme kenne ich da nicht. 
soll man sogenanntes ,,TW 
nobylnb-Obst, das heiÂ§ 
strahltes Obst nicht essen, u 
jetzt pl6tzlich soll das ,,A 
heidU-Obst nicht schmcc 
Bald kÃ¶nnt man ja Å¸berh 
nichts mehr essen 

Ohne den sofortigen Gedanken an 
kirchliche Sammlungen, Nahrungsmit- 
telhilfe, Katastrophenhilfe - und an die 
eigene niichste, gesicherte Mahlzeit, 
wurden die Bilder des Hungers andere 
Spuren in uns hinterlassen. 

Aber solche Vorstellungen kÃ¶nne ge- 
ffihriich werden. In der Sicherheitspoli- 
tik erscheinen sie als Glaube an die 
Wirksamkeit der Abschreckung, in der 
Entwicklungspolitik als Glaube an die 
kapitalistischen MarktkrÃ¤ft und an das 
Ã¤konomisch Wachstum. Aber die 
scheinbare Sicherheit wird erkauft mit 
einer ungeheuren GefAhrdung durch 
den Nuklearkrieg im einen Fall, mit 
langfristigen okonornisehen und Gkolo- 
gischen Katastrophen und einer morali- 
sehen Auswegslosigkeit irn anderen 
Fall. 

Psychoanalytische Deutung: Unter Re- 
gression versteht die Sozialpsychologie 
eine RÃ¼ckkeh in frÃ¼hkindlich Wahr- 
nehmungs- und Verhaltensweisen. Die 
vertrauie Wendung ,.ich kann ihnen ja 
doch nicht helfen" lÃ¤Â sich in der Re- 



gel als freiwillige und bereitwillige 
Uberantwonung an kindiiche Ohn- 
machtsgefÅ¸hl deuten. Sie enthiilt die 
Erleichterung darÃ¼ber sich unter die 
machtvollen Arme von Ersatzeltern zu 
begeben wie Regierungen, Multis. Kir- 
chen, denen die Rolle der Mkhtigen 
und Einflu8reichen Å¸herlasse wird. 
Der Glaube an die eigene Ohnmacht 
und Irrationalitht, verbunden mit der 
Hoffnung auf die Rationalitiit von Poli- 
tikern und Institutionen -TU der cigcnt- 
tich wenig AnlaÃ besteht - bilden ein 
kindlichem Verhaitensrnuster. das die 
meisten Jugendlichen Erwachsenen an- 
sonsten fÃ¼ Å¸berwunde halten: es ist 
die ,,wieder erlernte Hilflosigkeit" (Sc- 
ligman). Wie groÂ die em~tsonale  N01- 
lage ist, erkenm man daran, mit wel- 

kott Å¸berhaup 
kern Thema. So 

lange die QualitÃ¤ des Angebo- 
tenen in Ordnung ist. habe ich 
keine Hemmungen, mich zu be- 
dienen. SchlieÃŸlic rnÅ¸sse die 
Leute in SÃ¼dafrik auch leben, 
und meinetwegen sollen sie das 

uch. Es ist doch irn Grunde ein 
nenpolitisches Problem, mit 

die SÃ¼dafrikane selbst fer- 
erden mÃ¼ssen Ich bin und 

ibe ein Spontanksufer. 

cner Hartniickigkeit die Berechtigung 
von OhnamachtsgefÃ¼Me verteidigi 
wird. 

Ein weiteres Symptom des RÃ¼ckzug 
aus einer beklemmenden RealitÃ¤ kann 
die FÃ¤higkei zur Abstraktion und das 
Erkennen von Strukturen beinhalten. 
beides in unserem Bildungssytetn un- 
zweifelhaft erstrebenswerte kognitive 
Leistungen. Aber sie kbnnen auch als 
ein Versuch regressiver Abwehr ver- 
standen werden. Zur Entlastung von 
persÃ¶nhche Verantwortung ist es gÃ¼n 
stig, entwicklungspolitische Fakten 
nicht als menschliche Taten. sondcm 
als Sachzwsnge. Faktoren, Strukturen 
auftreten zu iassen, ,,Man" spricht nicht 
von der UnterstÃ¼tzun verhungernder. 
landloser Bauern. sondern formuliert 
ein Struktur-Ziel: die Vermeiduns uner- 
wÃ¼nschte Konzentration von Landhe- 
sitz in einem Gebiet (vgl. Erler 1985. S. 
118). Aber die Art, wie wir Ã¼be Men- 
sehen und ihre Probleme reden. kenn- 
zeichnet und beeinfluÂ§ unsere Bewer- 
tung und Haltungzu ihnen (vgl. Speng- 
ler 1984, S. 20 ff.) ,  

Auch das entgegengesetzte Verfahren, 
die Personalisterunp. fÃ¼hr zum glci- 
chen Ergebnis einer momentanen. per- 
sljniichen Entlastung ohne ncnnenswer- 
te Handiungsibtpen. Es genÅ¸g dann, 

,,Sich mit Abwehrmecha- 
nismen vertraut zu m- 
den,  verlangt die Urige- 
sfikiheit, die sie verspre- 
chen, freiwillig aufzuge- 
ben. ̂  

die Bosse von multinationalen Unter- 
nehmen oder die korrupte Regierung 
oder die Unfiihigkeit und Geldgier der 
Siaatscliquen zu brandmarken. Denn 
sie alle sind dem peminlichen Hand- 
lungsbereich - im Sinne der gcwiin'wh- 
ten Abwehr: Gott sei Dank -entzogen. 

Wo kÃ¶nnte hier Chancen fÅ¸ prakti- 
sehe Bildungsarbeit liegen? Konstru- 
ierte OhnmachtserklÃ¤runge und mag)- 
sehe Denkfipren zeigen an. daÂ Kom- 
petenzen des Verstehcns und Handelns 
noch nicht ausreichend bekannt, entfai- 
tet und genutzt worden sind. Dazu tra+ 
gen manche eniwicklungspolitische In- 
fonnationsmaterialicn und Bildungs- 
veranstaltungen ungewollt bei. Sie pr3- 
sentieren und referieren die miserable 
Lage der Dritten Welt und hoffen auf - -- 
die Wirkung der reinen Information. 
FÃ¼ ein gedankliches Aneignen. ein 
Entdecken von Zusarnmenhiingen oder 
ein Ausdenken von Alternativen und 
ihren Folgen gibt es kaum Anreize und 
Hilfen. Gerade auf diesem Wege kÃ¶nn 
te entwicklungsbezogenes Lernen SpaÂ 
machen. 

Allein der hÃ¤ufi gehÃ¶rt Hinweis auf 
die ..Komplexitat" des Gegenstandes 
enthÃ¤l f Å ¸  Lernende die entmutigende 
Botschaft, daÂ ein verstehen-Wollen 
anyesichts- und damit sinnlos sein wird. 
Wirum aber sollte sich e n t w i c k l u n ~ ~ p o -  
litsiches Lernen nicht auch in Netzplan- 
tcchnik und integrierendem Denken 
Ã¼be und auf dieser Weise neben einer 
moralischen auch eine sachliche und 
kognitive Kompetenii vermitteln? 

Verhetztes Renken kennzeichnet eine 
bestimmte Fragehaliung: die Suche 
nach der verbindenden Struktur zwi- 
sehen den Details, das Erfassen von 
Kombinationswenen statt Einzelanga- 
hen, die Auswahl und Bewertung von 
Schliiseldaten. das Unterscheiden von 

stabilen und tabilcn Strukturen. Dazu 
gehbrt ferner, sich von dem linearen 
Ursache-Wirkung-Denkmuster mit sei- 
nen nur oberfl2chlichen und punktuell 
eindeutigen und richtigen Antworten 
zu verabschieden. Integrierendes Dcn- 
kcn wÅ¸rd Zcitfaktorcn, Widerst3nde. 
Schwellen- und Kumulationswertc bc- 
rkksichtigcn. Es fragt mich langfristi- 
gen Folycn gegenwi'irtiger Entsctwidun- 
gtn, hcitchtct Nebenwirkungen von 
Eingriffen und wtzt eine ,.rollende" 
Planung voraus. in der Ziele ebenso 
wie Methoden Ver$nderungcn unterlie- 
gen (vpL Peccci (Hg.) 19S3; Vcster 
3%). 

Den Stoff f Å ¸  dieses ope 
kÃ¶nnte ;.B. Antriigc. 
Evaluationshereichte 
Iunpprojekten ~ t a i i t l i ~  
staatlicher Organisat 
Richtig befragt, kiinnen sie so sp 
nend wie ein Krimi scirt (allcrdirt 
auch so grausam). Nicht Allmacht 
fÅ¸hl sollen Ohnmacht ersetzen, 
dem Seihs/usifi/Ã¼ri~ti den Weg aus 
..selbstvcrschuldctcn Å¸nmiindig 
(Kail bereiten. 

Umrniigliche Trauer? Die Medien 
die Dritte Weil 

Was wir heute ..unsereu Erfahrungen 
nennen, stammt zum grauen Teil ausÃ 
zweiter Hand und wird ind er Haltung 
des Zuschauers konsumiert. Das gilt 
auch und hewndcrs fÅ¸ das. was die 
Mehrheit vcm uns Ã¼be die ferne Dritte 
Wdt wissen kann. Die Medien sind zu- 
@eich Ausdruck und Prodtr~cnt offent- 
liehen BewuUtseins. Ahcr nicht nur . . . . .  
Um: MC sind ebenso Ausdruck und Pro- 
duzent des hffcntlichcn UnbewuÃŸtcn 
Neben allen ihren Verdiensten um In- 
formation und Aufklirung liefern sie 
auch den Stoff. nus dem sich Abwehr- 
mcriiiinismcn nihren. 

** 
Silke Grauer, 
Arzthelferin 
Das ist mir 
letztendlich al- 
les egal. Haupt- 
sache, die Ware 
ist gut und bil- 

lig. Die Politik. die die Leute in 
~Å¸dafrik verfolgen, ist mir v6l: 
lig gleichgÃ¼ltig Ich sehe eigent- 
lich auch nicht ein. warum aus" 
gerechnet ich ein schlechtes Ge- 
wissen haben sollte fÃ¼ Dinge, 
mit denen ich im Grunde nichts 
zu schaffen habe. 



.,Ein tragisches Problem ist angesagt: der Hunger 
in der Welt. Sogleich beleuchten die Scheinwerfer 
du." Å¸ntcnichichte unscre'i Planekn. Finma! sind 
ct  schmiichngc Kjnifcr mit aufgehlih~en Biuchcn. 
Dann wieder ist e< eine aukrpvbhnlich ichfine. 
entsetzlich magere Frau mit einem Bahv . . . 
Zweifellos illustrieren diese Bilder das Scheitern 
uJ15crcr Epoche. Ihre Entsctzlichkcii Mt keinerlei 
Raum h r  Hoffnungen . . . Sie reiÃŸe unsere h k h -  
slcn Wme vom Sockel, sie erben unscrc Rrrun- 
pnschaften der L-nlcherlichkeit prefi. 
PIbtrIich wechseln die Bikini" ein Informations- 
schwall enrinkt die Hungersnot . . . Das Rotations- 
pnnnp hat funktiomicn. Das Graucn vcrl~ert durch 
das nicht enden wol!cndc Geplapper des Femse- 
hcns unmerklich dan Intensitot, der Schock flniil 
ah, 
Dil; Mcdicntcchnologic hat Unruhe in unser fried- 
lieht"; Leben gebracht, aber sie vertreibt die Unm- 
he auch wieder. Der Bildschirm schirmt ab . . . das 
Welt;111 is! in unser Leben getreten. ohne ihm Gc- 
wal! anzutun. 
Vor den Mcdicn ist allfs gleich: das Vergessen i s t  
diis notwendige GegcnstGck zur Aufmerksamkeit, 
die wir dem Lauf der aktucttcn Ercigniw w ~ ~ n  
mÅ̧ss.cn .. Das Fernsehen ist das b c w  Gegengift 
zur Mobilisicrung'.kraf~ seiner Bilder, 
Und ilic Folct? 
Nach Monaten, nach Jahren einer solchen Bchand- 
lunp spÃ¼re wir einen unwdmitehlichcn nrang, 
unseren U b d r u Ã  auf die Miinncr und Frauen ru 
Ohcnriipn. die auf den Bildern erscheinen." 
(Bruckiier 1984, S 54 ff.).  

Der feindselige UberdruÃŸ Ã¼berhaup 
noch hinzusehen, daÂ wir es als Zumu- 
tung empfinden, wenn die anderen uns 
ihr Elend aufdrÃ¤ngen wenn die ande- 
ren uns ihr Elend aufdringen - das ist 
vielleicht das hestiirzendste Ergebnis,. 
Mehr noch: die aufkommende Aagres- 
sion richtet sich nicht gegen die Ursa- 
chen der die Verursacher dieses Elends, 
sondern gegen ihre Opfer. 

Psychoanalytische Deutung: Der Ur- 
sprung dieses Vorgangs liegt in einer 
nicht ausgehalmen Trauer. Das bedeu- 
tet: es schmerzt zu erfahren, daÂ Men- 
schen leiden, obwohl dieses Leiden nie- 
mand wollen kann. Das friihkindiich er- 
worbene ich-bezogene Denken im Ur- 
sachc-Wirkung-Muster lH3t fragen, ob 
man es selbst gewesen sei, der die ande- 
ren ins Elend gebracht hat. 

weitere Suche nach realen Elementen 
der (ungewollten) Beteiligung an den 
Ursachen, und es erÅ¸brig sich m han* 
dein. 

Sich mit Abwehrmechanismen vertraut 
zu machen, verlangt die UngestÃ¶nheit 
die sie versprechen, freiwillig aufzuge- 
ben. Dies von andren TU erwarten, wird 
auf Widerstand s tden.  Die Vertreter 
der Friedensbewegung bekommen es 
ebenso wie die entwicklungspolitischen 
Mahner zu spÃ¼ren Das Elend anzuse- 
hen, macht elend. Die nukleare Gefahr 
zu erkennen. gefshrdet den Scelenfrie- 
den. Ob es eine Belohnung fur das 
Wagnis gibt, auf Abwehr zu verzichten, 
bleibt ungewiÂ§ Denn BewuBtsein al- 
lein hebt OhnrnachtsgefÃ¼hle Aggres- 

, ,Da  Elend anzusehen, 
macht elend. Es es eine 
Belohnung fÅ¸ das Wug- 
nis gibt, auf Abwehr zu 
verzichten, bleibt unge- 
W$. dt  

sioncn und andere Abwehrfomen 
noch nicht auf. Der (Aber-)Glaube an 
die automatische Wirkung von Einsicht 
ist allenthalben crschiittert. 

Dem UnbewuBten bedeutet der Gc- 
danke an eine mÃ¶glich Schuld so viel Der ÃœberwÃ¤ltigu durch die eigene 
wie eine Tat- Diese Vorstellung kann so Psyche muÂ bewufite Arbeit entgegen- 
machtig werden, daÂ nichts andres Å¸b gesetzt werden: Trauerarbei1 (V@. Mit- 
rig bleibt, als die Schuld auf sich zu scherlich 19H). Das bedeutet ein Sich- 
nehmen. Das kann zur Folge haben, abibsen von verlorenen Objektbezie- 
vor der schrecklichen Wahrnehmung in hungen. Fur unseren Zusammenhang 
eine Depression auszuwidien oder kann dies heiÃŸen nicht auszuweichen 
aber die Abwchrmechanisrnen der Ver- vyr der Realitst sterbender Kinder, un- 
dringung, Projektion und Abspaltung - gerecht bezahlter Arbeit. auch nicht 
in Gang zu setzen. Keine dieser Vcrar- vor der RealitÃ¤ von eklatanter MiÂ§ 
beitungsformen ist der Realitiit ange- wirtschaft und bereicherung der sog 
mewfi. Sie schaffen vielmehr eine un- Eliten in der Dritten Welt. Trauerarheil 
bcwufitc psychische Ausgangssituation, heiÂ§ in Verluste einwilligen. ohne da 
Å¸i eine Suche nach Verhes'ierunpbg- bei - wie in der narzi8tischen Liebe - 
lichkeiicn Å¸berfibssi) macht. Denn das mit dem Verlust des Ideals auch das ei 
Leid, das wir vcrmiihtlich Å¸be andere gcne SelbstwertgefÃ¼h aufzugeben. 

lieh Å¸be Abwehrmechanismen bei 
ntwicktungspolitischen Themen Klar- 
ieit zu verschaffen, dient nicht nur ei- 
her individueilm Seelenhygiene. Der 
chon fast vergessene Lernbericht des 
:lub of Rome nannte als Vorau&set- 
:urig E r  das Uberleben der Menschheit 
lie Verbreitung eines ,,neuen Lernens", 
las sich auf Herausforderungen und 
iedrohungen, die noch in der Zukunft 
legen vorausschauend einstellen kann 
vgl. Peccei (Hg.) 1983). Innovatives, 
mrtizipatorisches und antizipatorisches 
x m e n  aber wird durch Ahwehrmecha- 
~ismen behindert oder unmoglichge- 
nacht. Das hat auch die politologisch 
i~zidogis~he Forschung - frei von Psy- 
:hologie-Verdacht - herausgefunden 
vgl.Deutsch 1969). 

kber nur mit der Hoffnung auf die 
nenschlichen Kraft gemeinsam Ã¼berle 
Jen zu kÃ¼nnen wird Leben Ã¼berhaup 
nÃ¶glic sein. Wir werden unsere eige- 
ien materiellen und psychischen h e r -  
xsen besser verstehen und berÃ¼cksich 
:igen lernen, wenn entwicklungspoliti- 
iche Bildungsarbeit daran mitwirkt, die 
Formen der Unterentwicklung ebenso 
wie die als Fortschritt ausgegebenen 
RÃ¼ckschritt in den reichen Gesell- 
schaften den Mechanismen vnn Ver- 
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Der verstellte Blick - 

Wie man uns die 

Dritte Welt sehen lÃ¤Ã 

Es gibt viele MÃ¶glichkeiten den Blick LU 'itelleri oder LU ~entcHcn. Da'i Mrdiuni, 
das in besonderem MaÂ§ unseren Blick auf die Dritte Welt geprifi! hat und noch 
priigt, i s t  da< Fernsehen. Was fiw eine ,.nrilte Welt" wird uns hier prÃ¤sentiert' 
Schauen w i r  einniiil genauer hin. 

Wrnn m r  i i k r  dir Mitrhz i lcr Mi-thcn 
spicctit-11. ~ k m n  echt ck 111riit nur  um 
ifiit, Fernsehen. es geht .ius-11 n ~ h t  nur 
um Rutidfunk. Presse 11~1~1 Nri~-hrichien- 
qcntiircri Es p 1 1 7  Â¥m.'ki.'ntlie um 
die Miidii Ã§he DitI~n und Lhcniiiin 
ken. in Jenen Vt isWn ye~pcichcn rt ird 
DK" Fr<igc. in welcher F m  ehe Dritte 
Writ in unwrcnl Mei ikm i-cinwhen 
praseniwrt wird luingi ~iuhcr ini i~' i l '~ar 
Z L J W ~ ~ L ' I I  mit der Friye niich i k r  Rtch- 
timg. in der ihÅ n c l t ~ e i ~ ~ i i  Konirnuni- 
kaiumssii omt- f l i ~ ' ~ ~ ~  und n:ieh dem 
Ausmall ~ L T  P:~riinptition 'in iict Pm- 
dukiion L I ~ L ~  Vcrmittlutii; \ L)II Ininr~nii- 
liunrn. lind iLtn-ttt smi.1 Â¥ ir hi'i dem 
M i c h t i ~  11 'I'henie  irr neilLhn WL'II- 
inhirniiiLmiis- und Kn-q~ni i~ i i ih: i [ ion~- 
ordni in~ ( NWIKO). 
In ik-r .+\uil~intin~krst/~/i.ing um ~ ' 1 1 1 ~ -  

~iciti-' Wclt~iifonn~itiiins- imJ htirntnun- 
k;itionwrdnung werden d e ~ ~ e i t  \ iclv 
r r i i s n  dishuiitn - vordcrgrunihia; unil 
ii~'1'41init;~' 

Pif- 1'rohl~-m a b .  tl,t\ 11111ter :!I1 dii-'-.cn 
hr;ii;cn mehr inkr ys.-iiiccr iii~.iu\gt-- 
y t i chcn  \tt;h!. liiiik'i. Wer i dc r  
h r t  t ~ k r  ~ i l i  c~~tschi.- i~Ir i i  lvu cm 
scheiiki y g r r w u r t  I!; ~ ; i ~ ~ ~ i ~ - h l l c h ,  w.s'- 
Ar Zu~- 'h . i i i~ r  111 WI~L-II~ ~ICIII~-II .,Piirs. 
dic-i" /U 'n.'hcn oder /u horcn lw- 
k0111~E" Wer idcr c n t ~ ~ h c ~ k t .  n , b  
~ l e r  ~ i ~ ~ c t ~ s ~ l i ~ l i l n  udrr  der Wi l l -  
Â¥ii.~liiil~pliiiic ,111 stini.-ni 'lernnii.~! .m> 
den giihi I h i ~ - n h ~ i n U - n  ~ r t ~ i l i r ~ .  er- 
I ,ilnr~~ k . 1 1 ~ 1  U I I ~  ~.i&'Ml:} LT J, l i i~ i  / U  

~ihlrri  hat'' 

I-niu i\ci l f i i l i [ l l ~ i i l t l ~ Ã § l ~ ~ i - ' i  d n  l h l l -  
im Weh I J ~ I I L , I ,  tLiÂ 111 ilcn iiiicrn.itjo- 
13;1lt'n Mr i J~c~ i  h.iiithfC!, vir i~~~ittgi.-t  u n i i  
iiiil~t'iiii'ii'hrt i i l ~ - ~  iftv 1 : i i~t lrr ih Dril- 
K-ll Welt hCl l ~ ' l i i ~ - l  nrl ik'll sidl r 111- 

^ 1L.k llllli^lLll~i.k:l '.niit+n tia1 u l l ~ ' !  l1il1L111\ 

Â¥,rl! 1 1 l ~ . h l  .its lusI1n I ' t t '~hi / r~ l l i 'n  i l f l  
I ~ ~ I r r i ~ i i i t i ~ m ~ i ~  1111cr hrc c i ~ t c ~ ~  l J I I -  

ih 'r  x n Ã  



werdi;~~. weil es bei dem Versuch, einen 
l nfÃ§riiiti!i+'in4h1 von .,urrten" nach 
oben" ~ i i  (11 i y i i i s i rr~ '~ .  t l i in i rn  geht. 

iciii~ii'i!eilcn. was dieser Rieflrichtung 
cnt~i'i'cnsicllt. 

Ich will dic'i irn tolgcnden an einem 
Beispiel veranschuuiidicn . das s r n h  
Publiziti~t erliingt hat: der .. liig lÃ¼ 
Alnka". An &I in1 De~ernber 1W-i y- 
grÃ¼ndc i~ '  ..Gcmcinschaflsaktion Afn- 
ka" und um ..Teig l'ur Atrihu" im Januar 
IÅ¸S wiircn die iiciiischcn ciitwichlungs- 
politischen Hilfwrganisiitiii~~en Lmei- 
liyl. Schun in1 Vorfeld dcr Vorhereilun- 
gen yerict die Fiichredakum ,.Entwick- 
lungspolii~k" des Evi~ngciischen Presse- 
dtenstes ( C @ )  wegen ihrer skeptischen 
Aulkrungcn Å¸be Sinn und Wirksam- 
kcil des Medien- und Spendenspekta- 
Leis ins Kreuzfeuer der Kritik. Zu Un- 
recht. wie ich meine, denn zwei Studien 
libcr die Prasenation Atrikas anliifllich 
dieses Ereignisses kamen einiyc Zeit 
Janach zu nÅ¸chterncre Ergehni'-~en 
im Vvryl~ich ;LI den Prtigmiitikcrn. de- 
nen tlic Spcndcnhohe und das g c w ~ d i -  
tc offcniliche Interesse schon genÅ¸gten 

werden m erster Linie itls Opfer von f Å ¸  
MC undurehsichi~uhtiren Verhiil tnissen 
abgefilmt Dadurch werden sie zur 
Beute der k~rnerii und zu~icich des Zu- 
~chduers. dem nichts bleibt, als Mitleid 
zu empfinden. 

5, Meist wcrden nur eine oder wenige 
naheliegende. aber nicht ursichliche 
Erkliirungen (wie Rodung, Wberwei- 
dung. Gcburtenzuniihme) priisentiert. 
die keinen aufkl5rerischen Wert in be- 
zug auf den Gesam~zusammenhang von 
Hunger. RÅ¸stung Ungerechtigkeit der 
wcl~wirtschaftlichen Strukturen usw. 
hcsitzen . Wo weltwirtschat'ttiche Zu- 
~ i m r n e n h i n p -  angedcuiet werden. 
wird ihr Funktionieren a k  unabander- 
lieh. niiturhaft und besicnfails ais !in- 
deibiir vor~ci>tellt. 

6 ,  D i e  Frage nach der Schuld oder den 
Schuldigen an der Hungersituation 
bzw. nach deren Ursachen kennt viele 
Variationen. Stc reicht von naturhafi 



,,Die entscheidende Frage 
lautet: Wer entscheidet, 
was der Zuschauer zu se- 
hen und zu hfiren be- 
kommt?" 

7. Das Vcrh5linis ..Geber - und ..Ydi- 
iiwr". .,iiben" und .,unten" stch~ im 

Y .  Der gc'-ainti; Komintrn Atnkii ur- 
-scheint Jen widtendcn huljcrcn Um- 
i,lÃ¤ndv~  hilflos^ :tus~fclict'er!, tlic Sitiiii- 

tion dort i;'t in:>gcsumt ncpi i \ .  eine Prr- 
spcktive kann nur von i ~ u f k n  (ein- 
schlieÂ§lic der ..Hilfe zur Sdhsihilfe") 
liewiesrn werden. Eine  positiv^' ldcnii- 
~izicning mit eigw-tiiindigen Ansiren- 
pngen ;ifribiinischcr Cicsell'ich~t'kn 
kann cheuwwcnig ~it~ittfinden nic ein 
ge'tcllschiifiwcr:indcrndt;~ Engiigcnimt 
in  der Bundesrepublik zur Abschal tunp 
ungcrec11it:r Strukturen, ijcnn d i t ~  
bleiben in der Berichtera~~ttungan- 
on! rn und werden durch moralisierende 
s1dWincnl'i ~'rsel;:! 

Soiicii  zii den wewntliehcn E r ~ ~ h i s -  
~ - ' n  i-k-r Studie. DaÂ diis Fcrnscticn 
nicht iillcin d i k c t u  \ \cgkom~~i i .  / -c~yt  
uni-' verglek-hh;m Stiiiiii; (.L'\ ..iso- 
pliinV'-Institut'~ fur Entwck11irii;dm- 
'ichung. Wirtwhaft--- und Si~/ i . i lp l~-  
nung. die irn Augu1.1 1 W  rnrgclc;:~ 
wurde, Aufi;i;\chrcckt durch Jic cnt- 
wichlunppolitiochen Folgen lies ,. T* 
fiir Atnkii". hewnders Jsc Bt.-scIi~  er- 
Jen ihrer Piiriner in der Prit ici i  iVt!li. 
i i u t i i c r i ~ ~ ~  FAO ( F i n d  itnd Ag-ieulsurt; 
Orpini/iitnw (der L'S)) urul EG-Korn- 
rnissim~ eine intcrniitirtniil vcrg ic i~h~n-  
JL> Stiidic. (Jtrcii deiitscht;r Ted k f n i  

o . ~ ,  I i i \~i!ut duidigefuhrt w ur& und 
sich u ;I mit den Printmtfdicn lw-idiiit- 

Aus welcher Kuche kommt die Sauce? 

(it;~i.~lt~i;htiti\h~'rc~clii: in A l i  ih reprii- 
~ n i i ~ ' i k ' i i }  ~ ibc i  tkis Iniiiyc 5011 Atlikit 

k i i m  / i . t~ ,yc.  iiiil.1 lu'iiii iiini'rcii Hild dcr 
Be tr,igleii uhcr Afrtkii i;;ni/ oticii tlii'-i 

I-iild iln- Mtiilci i n i ~  cincm ki~nki.'n 
Kmsl iiiii JL'III Ani i  r;iiigicri Hin iini.li'- 
fc-. [ l i l t l~n~ i i i \  ( C I I ~ L -  polit~s& Vt't- 
s;itiiniliiiig). dii'. im tvc t t r~e i i  Ssinn; CI- 

IWII I u ~ l  der l I i i~tcrgrunt i~.  ii,iiiilidi \w- 
htist/hi.- Siriikti~ri.-11 r q i r i i s e i i ~ i ~ ~ t .  uw\\Å 
y n n /  sig~ttitMinl ,il-i ..untypisch" einge- 
siut t. Die i-ii~pliiii-S~udii' k t ~ i i u n  /LI 

dein Srhlull. Ja l l  d;is l-ddcti-snuniv ..:IIII 
chcsicfi Jcin iniwrco BÃˆM dcsn Iniiigc 
der HeIi,i;tt.*[t i o i i  Afnk,i i;ii(y)rii;Iit. 
n it; es durch tiic Mnlict i  ge/cidii~ct 
mrd  l)icscs Frp-hÃ§i iiei lt i i; i i;~'ti i~+ 
\uiig \ t i ~ l / l  die Aiinuhmc v o n  ilri 0111- 
m p ~ i r i i /  Jrr v i ~ i ~ ~ i l e t i  Rci/i'. i k n n  nii[ 
ritirm ;thnlidii;n Moiiv i s i  liri Spen&n- 
iiklioncn !ur -4frih.i p w r b e n  ui>r~ i rn .  
Auch jene Bcirnyten, iin; iiidil crsi 
durch mit leidci~cpcniie [iiltk r von der 
Ni~tw~'udigkeit der ~hil~\iciiluiiLi'iIiille 



ulx'rxeugi werden mÃ¼ssen haben m ih- 
rcm psyt;liii,chi;n Kcni em ..imiere-i 
Bild" von Afriki. d a s  dem ..verOffcm- 
lichten Bild" von Hunger und Krank- 
heit in A f r i k a  cnispricht (vgl. dito S .  
15). 

,,Hungerkatastmphen er- 
scheinen als natÃ¼rlic 
und unabwendbar. Die 
hinter den Erscheinungen 
Hegenden Ursachen wer- 
den nicht erkl&. " 

97 Wir haben es irn Fern- 
seh- und im Printhereich 
mit dem Mythos Dritte 
Welt zu tun. Der Mythos 
ist eine entpolitisiert! 
Aussage. " 

Vir haben CI, irn Fernsch- wie im Print- 
weich. mit dem Mythos, von Afrika. 
nit  dem Myitioi, Dritte Weit ganz d g e -  
nein zu tun, und das eigentliche Prin- 
ip des Mvthos ist es - mit Roland Bai- 
hcs gesprochen -. Gcsichichtc in Natur 
u ~ ~ ' r w a i i d d n :  *Der M y i m  wird 
'weh den Vrr!r(sr der historischen EI- 
wschuft der Dinge bestimmt. Die Din- 
e verl~trt>it iti ihm die Erinnerung an iit- 
L' Hrrsietittiig.. . Oic Funktion des My- 
'w<i hi-s!ehr darin, &.\ Rcak zu eutlce- 
en, er ist bsichswhiich vin ww bhiassi- 
es Aiisflie~un, ein Awhlwen. oder. 
i'enn mwi lieber wii!, ein V e i f l i i c l q e n .  
ko eine spiirharc Ab)\ ei eniwit. . . Der 
Â¥4)!hu: txi eine e n t p o l w d e  Aux'iugc 
. . Der Myiltas hw,q~wr wht die Olttge, 
twe Funktion befielt! im ( i tqcaiei i  dar- 
'1, r o ~  i / i w t ~  zit .iprecl~rÃ Er reittigr sic 
Mir rinfach, n macht .* unschuldig. er 
, r i~ndci  vic t t t s  N w w  und Ewigkeit, 
ihi ihnen eine Ki t i rhn i ,  i i iv n i c h t  (Ire 
k'r Erkltirung i !  I ,  so~idiwi die der Fest- 
U4wig. " (Barihes 1964. S.  130 f.). 

1'h" 
Htitlcm.inn. 1 Lin  !di; tur Atr1k.i i-crn\rhht:r~h- 
icr-.c.i[iung nh ' t  ilif I!iiii$(:rkdi~i~tri~phi; in d r r  
Dr i~ !m Vieh m BCI~IICI 4 t~ i i .u  L'iikc! u Stutt- 
pirl ]Wh 
M<;tlic~~t~i.u.lit lm %in1 Siid-hmtlihr Dtr Y'HL- In 
k r Ã § : i ~ ~ ~ a I  lnlm m . i t ~ ~ n - ~ i l i i u n g  RrilAinw R 
S~cinuiii, Fr inkiiiit ,; \I. l!M4 
Vu'ier, V. A L'ni;i~'icherc "Â¥:ii.ltrii:hti.n~,~r~i- urul 

!r:ii;i~icii!~ii!~i.lii.- iWihildrr E'ltic <;nipiri--dir SIU 
LIIL u k r  Struhturtn~rhin.ik 111 ikt \II~I,IIH~~IL-. 
~i~li i t . 'r '~.~tuirir  Ikmi l%-t 
L ' M  >CO l31i;wt Wie ;W! Liinn Jn, l'icssr \cm 
I i r~ i . i~ id~.u~I i i . i l i ! i ic  di;t ~nl.-rn~ilniniik'~! Mi-liicnpii- 
Iiiil. (Irr l'M;S< 0 H.mn IWift 
\'lk'lt- ~ t l l l l n ~ i i  - raur hel!  Iiimimiim!.i~lwn und 
C~cwI l~~l i . i r t  h ~ i i t c  znd mwi^n H ~ r h  du In 
tct n.itwn.ilt.'n K o m m i ~ w n  /um ~lulhun> A r  kvnt 
t~iii~iik.i~iiri~pn~Mt.nii.' unier =km \ ~ I T V I /  wi SLIIII 
\i.u.Hrtik' .in AI. L \ I  M U H i i i m  1 ~ 1 2  K.m-t.im 
I"+ l 
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EinfÅ¸hrun in die 
Allgemeine PÃ¤dagogi 
1987 172 Se i ten .  Kart. DM 24,- 
ISBN 3-17-009818-7 
Urban-Taschenbticher, Bd. 389 

Dieses Buch gibt eine syste- 
matische Einfuhrung in die All- 
gemeine PAdagogik Der Verfasser 
stellt der gegenwMigen Rat- und 
Orientierungslostgkeii in Erzie- 
hungsfragen ein fundiertes 
Grundwissen auf der Basis einer 

gik gegenuber. 
Im ersten Kapile! geht es um die 
Entwicklung der menschlichen 
Erziehungsf3higkeit irn Kontext 
einer Theone der organischen 
Evolution, Irn zweiten Kapitel 
steht die Erziehung in der sozio- 
kulturellen Evolution der Mensch- 
heit irn Mittelpunkt: in archaischen 
Kulturen, In Hochkutturen und In 
der Moderne, Im dritten Kapitel 
schliefllich geht der Verfasser auf 
die Rolle von Erziehung irn indivi- 
duellen Lebenslauf ein. Ein Blick 
auf die aktuellen padagogischen 
Herausforderungen unserer Zeit 
beschlieBt das Buch. 

Bitte Prospekt anfordern! 
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Gerhard Maier 

Exotische Welten - EuropÃ¤isch Projektionen 
Die ,,ExotikaLb - eine vertane Chance? 

Von September bis November des letzten Jahres waren Strafienbild und Kulturle- ~ s i r a p i ~ ~ d ! ~ ~  lVisiiitii'iiri!' / . i iy/trd? 

bei) Stittt~arts in ein exotisches Lirhi getaucht. Unter der FederfÅ hrung des Insti- us (U-t rh-mu ll,tl,fq tll,5 i ' i i i t t : i ' i n i i~~4  [;C- 

tuts hir ~u~landsbezichmigen und des WÅ¸rttembergische Kunstwrein'i prgsen- ~ V I ~ W  l-, i . i^ l i \n i i i \  ( l i ~  i'rki>iiiirtii\Ln!i- 

fierten 12 Ein~elexpo~itionen eine umfaswnde Itwfandsaiiina hme des , ,cwti-  S (  /-f(li;t, ii,,th [Irr l~S,qt,wii ri in>iti i i i i<- 

sehen" Inventars der europiischen Geistes- und Kult~rgeschichte aus tlid Jahr- h-,F wul ~ i ~ ~ ~ - t :  l i - ~ t Ã § ; i i  y^a'll! wi.'r- 
hunderten bis hin T U  unserer sepcnwÃ¤rfipe Alltapkultiir. W~nni;lrich das bislang den (S. H l )  
umfassendste A~isMelliin;">pro)ckt der schwiiiiwhcn Metropole. unter dem an- 
i . p r w h ~ ~ i f l e n  Titel . . l~\ft l isehe Wett~n - europaiwhc Phantasien", umrahm IWI Il,ls S i l ~ ~ ~ n i c i ~ i n I i i ~ ~ ~  1,̂1 I& ~i l i ; l~~ i i ls [ i -  
einem vielf3ltigen Be{;kilprosramm. nicht die erwartete Itcsuchcrrosonan~ seilen. ii;ils In.-~ur/em.l~'n l \ l ~ i i i : i t t :  
fand, so h t l e  C- durch:m Gelegenheit bieten kiinnen. innmerhaih breiter Ilet AI- !.ii.ii CI ,I~~IL'II. LLIH t lt . ,~ CUI ~ p ~ ~ s ~ h i ;  
kctungskrcine mit dem gewaftiwn europaiwhen s~ iher~ t fmdnis  der ..~'w(iwh(:n I i l ~ k  ;ilkhni I ~ r r n ~ ~ I ~ ~ n  ~ r g r i ~ ~ i t ~ ~ ~ r  s c i t ~ ~ ~  
UeItenw aiifmrÅ¸umc und ltns'rrt? Bilder vnn der Frcmdt i(!w!ogiekrilisch ru hin- von ~icg l i cu . - i t \~  11.1ti gelci~et 11.11. i I ~111-  

terfragen. i lc K i i l ~ ~ z c ~ ~  / i i  ~ i ~ t q r h c n .  itb ~ r l ~ i i r i i r  
t ~ . i i . ~ I >  i iWl i r  i h i  \<ei'iswi h l ~ c l - i i ~ c i i  Oh- 
jk.-kkn \ ~ - ' s ~ h ~ i i i  /H hi i l t~ i i .  AI(; wh /ur 
I ' r~ i i . -k~n~ft  C S ~ ~ I I L ~ I  SC~IIIMI~IIIC i111d t k  
J~rlni-e ~ I ~ I K ~ L ~ ~ I  PIC l );trst~-llini~; ticr 
l ren i t . i~~~ i  K i ~ l ~ i i r  wird / t i  CIIIL-~II /LTI'- 

"(I'-'] %?&-~~-Iht l i l  ik'! eim-ii~-n i~-setl- 
\i-hiitl I)J^ l i i ld. d ~ - .  ~ I I  ti11-i \o l l  ilcr 
l'ri.'ni^i.h i ~ i ,~ ih t ,n .  II,IIWT I I ~ !  I I I I~ ILT  CI. 

~ 1 1 ~ i i  L'I~I; f i i -n~i i t t t ic i t  DIL- W.ilip 
1ieh111i.Ã§ii \ C I  t i i t  111clsr i i l ic t  (iril [ { C -  

1 1  Â¥ .LI\ tihCi ̂ î ̂w i ~ i ~ i c ~ ~ c  

~ i ~ ~ ~ , ~ , ~ ~  t,ln (~lliniijseripn. xciii.-r 
skullJtirt.-n ,ius Poryclliiti. Alhrech~ Du- 
rcri un\crnK'!dlidlcs RllirnizÅ¸rti- 
tnrklM,-iif i l ~ ~ I h f i J c l ~ i e i n ~ ~ - h i i l ~ ~ i  prun- 
ktli den n111 rniirtnLiiiL-ricn 'Hipeifi1 

..Ik/ I ~ I \ ; I I ! ~ I ~ I ~ w  i l t V ,  I .  l ~ m i ~  >ii.'ii iw, 11 

: t i i ; w n ' n  n l c  W mi! tlriti HWI criiitii 

i~hfihHiiiilii-niÃ r \ t - iqn - r  a h r  h 
3ftnint1:ih-I\ ilHi'.cvni'- nm! ~ i r i n i ! i i i i -  

\prt t th% i n i t ~ w ~ t J ,  smil ihc i f i h  W tt'lni- 
ti.isyckleiLIctL-n --\i~vii~lliing\r;i~jmi;~~, i Ã § d ~ t  ioid Anv-st~t 0s ( i'iptiit. xiin- 
Die Ge5iimikun/L-ptioll (JCS Au-i\lLhl- I irt, IHirinin'n n d  hi~SH'itifhi~*~iltt/lki,,l 
lunpprojc \W -ilct~ einem hegru- n i d ( ~ ~ ~ t  h/ t~ i : r i i  f i , 1 1 ,  r t  Z I J  t i r i  i ; t,wtw 

ficni-wi.Tten : ~ n l l ~ e r ~  ~ ~ ~ p f l ~ ~ h n ; ~ ,  (<-,I l i ~ i d / w i ~  î ,,!,<( W t ' t i  - 
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Liiidcr vermag ein b i d h  Simmclsu- 
riutn der cxoliwhen Klischcc-s. die die 
~-uiop,iiseht Kuiii i. Gci~tesgcschicl~lc 
um! Al l  tagskult ur dur~-h~iulicn. dm 
Anspruch der Ausstellung noch nicht 
ciwulosen. S" Ititigt" das teils hcwhfini- 
i;i-'tt&. 1eil-i t.li'ikri~nirtiercndc Bild von 
der Fremde nkhi  ini i  der Reiili i it h- 
scn, VJ;)~ uh~ul>il&n hcubsiditig! war. in 
Ryliltioa gesetzt werden kann. s o  hingt; 
vor ilj]rni nicht t1icrni:itiiiicrt wird. wie 
dtc WtIh~lich~nungsstortilIgeil in JCIIC~ 

Ge-,L-llwtlatt ~.-ll>'ii verankert wnrcii und 
qiml. die Jcrgleichen ~stlictisierend~- 
PiVjcktion hervorbringt -- so  hngc wcr- 
(Jen die exotischen Weiten gcrsidc nichl 
iiis ..yur~phischc Phantasien" cinliirvi, 
~cri;cst;ilt in einem iihcrw;il[igcinle~i 
Rahmen wr@iihri. hlcilwn unsere 
Wunsch- und SchrcckcnsviMiii~'n von 
dci Frciiidi; jcnc ctÃ§tisdie Ab~ichhil- 
i . 1 ~ 1 .  i i ls djc sie krekr i  wurden. Die in- 
f i i ~ ~ i i i ~ t i v e n ' l ~ x t i ~ i l ~ l n  und dic hcrvorr:i- 
tynilen u i ~ d  umfungrciehcn Auwtel- 
lu;ipkiitiikyc des Slul lp i r~cr  Auis-iiel- 
~tii i~-ipldjckics konnen nielil ;nif hchcn. 
w,i< tien Â§e iiehltx visuell Å¸hc iiltigl. 
Darin lieg1 Å¸c hi'daueri~d'ie hlanycl 
diew-, groll ;i~ii;i;le$li:n Vorhihens. daLl 
C;> ilie Rdli^irii tiuf unseren ciiyncn 
h$ytlicnlwlurt mdn visuell u~nmsetzcn 
C ~ h t e  und mit dci h l i ~ i i ~ i e r u n ~  
t h  14licks iiiif tfd\ c ~ l  ischc O b j ~ k l  lim 
. . twit i~inu\" Ici/ilich niit rrprod i i ~ i c r -  
W .  Im folgciden sollen daher nwh cin- 
n i d  einige Eleii~cme hen;innt werden. 
ihc JIU K~msiitulnm ..csoiischcr" Frcnv 
dcnl~ili lcr hcs~in~iiicti. 

Sozialisation und ..Manifestation" von 
Fremden-Bildern 

Der w i h ~ ' ~ t l i ~ n i i i i ~ ~ g ' t ~ ~ ~ h i i n i ~ ~ s  (Je*' 
Merii'chcn is! cm 13rudukt seiner Sozi11 
liiiiitiun. Die Eiilwickliing und kuhurei- 
Ic Priigiiiig dcr Wylirnclimtinj;. das Gv 
~ i l i r ~ c r d e i i  von Zeichen. erlhigt U.;] 
tiuicli die I^.n'ichung inittelb gcsell 
st:h:iftlichcr E t i i -  und Aus~;hliclhngsre 
geh. ii immi der Vicii'ich w h r  
Wie koninii es zu dieser Auswahl'. 
Durch wii*i ist sii; gekennzeichnet'? Wk 
nimmt CI es iviihr'! 

^unktionwd-tc der Mu!>senn~edicn hr- 
t imm~: ..Je vulls~indigcr die Welt ali. 
hchcinurig. desto undurchdringlicher 
iie Ertidieinuna als Idcologic" schrieb 
%endur W. Adorno. Die Vorurtcilsfor- 
chung U kirnet sich flicicm Aipekt. der 
mch fÅ¸ das gegenw3rtige Vcrsiindni"; 
lct. Fr~'mdeo-Bildes eminent wichn? 
st , 

3ic Rewi~Â§iseinsindi.istri Å¸hcriiinim 
n der ..Manifestation" von Bildern 
ihÅ̧  dir Fremde aufgri~nd ihrer Rollen 
n der Soziiili~tition cinen '~ichtigen 
Part. Sie inveiiiai isiett das . . cxo~i>~he" 
Bild von der Fremde und verkauft es in 
ihren Medien. D;is Exotische wird zur 
W-irc. und des-icn Warenchiinskter bc- 
itimrnt in i'rhchliclicin Maiic unser zu- 
kunftiges V~ri1iiltrii-i gcg~nuher dem 
Fremden und der Frcn~dc. 

Geschichte und Exotik 

Die Geschichte unseres Fremilcn-Bil- 
des ist die Geschichte unwrer Kultur 
i-it die Geschichte der Moderne. Spuren 
wir dieser Geschichte ndch. erhalten 
wir Ã£Einblick i n  eine kannibalisch 
Beziehung" (Th Thcye) und das im 
whrtlichen und im ubcriragcnen Sinne 
Dem takiichlichen Auffressen uiid Vcr 
schlingen ganzer Erdteile durch di i  
~ci i t l ic l ic  Ztviiisa~ion fdgie  ein ..kiiltu 
rel l tr  Kiinnihiitisrnu'i". Selbst im Bilc 
des ..Edlen Wilden". das vor allem in 
1%. Jh. gemiifl wurde. i-it derlilas Frem 
de funktionalisiert. als Gceenfigur 7u 
erstarrten fc idaicn  ~csc11M'hatt~ 

Die Siustgitrter Ausstellung wagt nur in 
einigen v-enigun, hcrcits hinreichend 

wti-idien - und [iicht nur das Exoti- 
:hc seihst - zu erfahren. Insh. die in- 
msive Auseinandersetzung mit zcitge- 
Oiisihchen Literalurgiittungen, Reise- 
eschreihtingen. utopischen und W\- 
erkundiichen Reise- und Abcnieucr- 
-Ãˆmane hatten dir Chance g d ~ ~ t e i i ,  
sn Konstruktionshcdingungcn unseres 
r~~iiden-Bildes auf die Spur zu kam- 
ien. Diemen eiwxseits die utopischen 
:ciscromane oft als satirischer Spiegel 
urup3iiiche~. poiilischer und gesell- 
chaftlichcr Vcrhiiltnissc, so wiircn ?in- 
ererstils dit volkcrku~idiiclicn Reise- 
n d  Abenteuerromane (spÃ¤ter K ~ Å ¸  
~i i i l roman~)  Vorboten einer Kolnniul- 
~ o l n i k .  die auf der Å¸rundlag rassisti- 
eher Vorurteile und Klischees eine ri- 
rorosc und gnadenlose Ausbeutungs- 
iolilik propagierte. 

In Berlin stÅ¸rzt sich der Asyibewiii'ber 
Kemal Altun zu Tode. um einer Ah- 
' ic l~ ichun~ in die Turkei zuvor zu kam- 
mcii. In Tubingei~ wu~dc dcr Asylbc- 
werher Kiomars Jiiviidi von einem Su- 
permarktangcsi~'1ltcn crwÅ¸rgt der den 
A'i! lani  bei emcm Bagimell-Dicbstahf 
erwischte. in Deutschland gibt es cinen 
Hcirais- und Pmi>tituliu~~i>markt. auf 
dem asiatische Fraisen t'ciigcbotcn wer- 
den. In Touristenhotels und Waiscnliau- 
scrn auf Sri Lanka wurden geheime 
..Bnhy-Farmen- entdeckt; ..Dritte- 
Weil-Variante des Leihmultcrgeschaft'i 
fur Europ5ern. so  die tagcszci~ung vom 
7j.1987. 

,,Das Exotische wird zur 
Ware, und dessen Waren- 
charakter bestimmt in er- 
heblichem Ma& unser 
VerhÃ¤ltni gegeniiber 
dem Fremden und der 
Fremde. 
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Das sind nur einige Beispiele dafÃ¼r wie 
der/das Fremde bei uns in der Gegen- 
wart wahrgenommen wird. ,,Exotische 
Welten" lassen sich nicht nur - wie in 
Stuttgart Å¸berwiegen geschehen - in 
der Vergangenheit festmachen, son- 
dern auch in der Gegenwart. Eine Auf- 
gabe des Projektes h5rte sein khnen, 
Abwehr und Verlangen, d.h .  die miÂ§ 
trauische, xenophobe Distanz und die 
sehnsuchtsvolle, idealisierte Annah- 
rung, zwischen denen sich unser Ver- 
hiiltnis zu den Fremden und zu dem 
Fremden bewegt, in heutigen realen 
Zusammenh3ngen nachzugehen und 
ihre Funktionen zu bestimmen. Der 
bcilhufige Hinweis auf einer der Aus- 
stellungstafeln, daÂ auch die tÅ¸rkische 

,,Die Darstellung der 
fremden Kultur wird zu 
einem Zerr- oder Spiegel- 
bild der eigenen Gesell- 
schaft. Das Bild, das wir 
uns von der Fremde ma- 
den, hdngt mit unsem 
eigenen Welt eng zasam- 
men. Die Wahrnehmung 
v e d t  m e h r  Å¸be den Be- 
tmchter a l s  Å¸be das 
Wahrgenommene. '' 

Gastarbeiter bei u n s  derzeit als -ex 
otisch" erfahren werden, mutet da ehe] 
peinlich an. Wo die k~hetisierende Di 
stanz einer alltÃ¤glic erfahrbaren Frem- 
denFeindlichkeit gewichen ist, ist es we- 
nig hilfreich, den Begriff des ,,Exoti- 
sehen" zu bemÃ¼hen Zweifellos ist aber 
unser aktuelles Verhiltnis gegenÃ¼be 
dem Fremden auch von tradierten und 
erlernten Msutern geprÃ¤gt die ihre 
Wurzeln in den exotischen Phantasien 
und Weltbildern der kolonialen Epoche 
haben. 

Fremdheit zeigt sich in der BRD nicht 
nur bei ausliindischen Gruppen, son- 
dem wird praktisch allen gesellschaftli- 
chen Randgruppen gegeniiher @U- 
Bert. Die Sinti und Ruma sind hier ein 
Beispiel dafur, wie Distanz und Annib 
herung keinesfalls Fremdheit abbaut, 
sondern Klischees und Voruneite fesri- 
gen helfen. Dort wo der ,,Zigeuner- 

Baron" die abendliche Gesellschaft mu- 
sikalisch unterhÃ¤lt nachdem man viel- 
leicht zuvor ein ,,Zigeuner-Schnitzel" 
gespeist hat, wirft diese Ã£exotische 
Welt auch einen Mantel des Schweigens 
Å¸be die Geschichte der Verfolgung von 
Sinti und Roma im ~ationalsozialis- 
mus. 

K.-H. Kohl hat in seinem Buch .,Ab- 
wehr und Verlangen" auf Muster hinge- 
wiesen, die das VerhÃ¤ltni zu den Frem- 
den irn Bereich der Ehtnologie des 19. 
Jh. offenbaren. Ein Muster, das auf die 
Ambivalenz von -Abwehr und Vertan- 
genL- verweist. ist das des kulturellen 
UberlÃ¤ufcrtums Es beruht auf dem 
Unbehagen in der eigenen Kultur, das 
im Aufbau einer Gegenwelt, einer 
Wunsch~.iclt, kanalisiert wird. Aber sol- 
che GegenentwÅ¸rf sind nicht nur idea- 
hsierte Wunschwelten. sondern tragen 
auch hÃ¤ufi zu einer verschwommenen 
Betrachtung und entschiirften Beunei- 
hing genau der realen Wcltcn bei, aus 
denen der Europser sein Arsenal an ex- 
otischen Motiven rekrutiert 

Es wftre einen Versuc 
zu dokumentieren, 
p k h e n  Welten u 
sere exotischen Ansichten erfahren. um 
den spezifischen Charakteristika des 
europÃ¤ische .,Exotismus" auf die Spur 
zu kommen. Wer unterstellt, daÂ jeder 
des anderen Exot sei, vernachlÃ¤ssig die 
Funktion des Exotischen inenrhalb ei- 
ner irnperialisikhen Kultur und Ge- 
scllschaft. Wenn wir anerkennen, daÂ 
unsere Wahrnehmung durch Sozialisa- 
tion und Geschichte gepriigt ist, kbn- 
nen wir die unterschiedlichen Aus- 
gangspositionen nicht egalisieren. Der 
Kolonisator sieht den Kolonisierten an- 
ders, als dieser ihn; der Reisende den 
Fremden anders, als die Fremden ihn, 
Und wie sehen uns heute die Arbeitse- 

Dte IndLanf in 
Amerika. Hob- 
schnitt au* dem 
MestWi Bwictrt 
Å¸be  dto Entfiele 
k~iwsfahriF" 
UM KoJunrtMÃ  ̂
Ba3ri 14%. 

nigranten und die Asylanli 
Sxoten? 

.Exotische Welten - curop, 
asien" - Die Stuttgarter A 
tbnnen Anlall geben. iit 
ichichte unserer Watimchi 
wmpÃ¤ische Kulturen nz 
~ n d  die Problcrn;iiik der 
(ulturcller Identitaten im 
mmcr mehr zusammen 
A'eitgesellschaft zu erkenn 
tublikumswirksame R e d  
ronzeptioneiten AnsprÅ¸c 
Feil cinzul<~sen vermochte, 
crdings das Dilemma, pi 
~ n d  in die Tiefe gehende e 
~Ã¤dagogisch Lemgelege 
Rahmen des Å¸bliche Kult 
m11ungsbe~reibes umzus 
Chance, uns Åb̧e unseren 
len +,rezenten" ,,exotisci' 
re die Menschen und die 
der fremden Welt vergesse 

Baacke. D. (Hg.): Kniischc M d  

:n? ~ u c h  als 1 
I 

cfitn 1974. 
Bandmann* G : Das c a o ~ ~ h c  M 
wpinchm Kunst. In: Der Mcnd 
DUSM-litorf 1962. 
Btlti:rli, U : Die Ã£Wilden und die . 
cheh WfS. 
Å¸rriec F.: 

t'W7 
Slcin. G. (Hg.): Die L ~ I  
v t ~ n  Indianern. Negern 
dum Hrn~crprundderko 
a.M. M. 
ITicyc. lh.  (Hg.); Wir und dii WWm. E 
eine kannihlnchc Beziehung. Rcinhck hei Harn 
hure 1WY 
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~etzerische Bemerkungen zu 

~ m m e r  wieder hÃ¶r man dariiber klagen, daÂ entwi&lungspolitische Seminare wibu den richtigen Weg finden. Wenn wir 
mangds Tt?ifnehmer/innen ausfallen, und diese sich s~attdessm zunehmend weiterhin erfiltgreich Bildtuiprbeit betrei- 
,,unpolili~~hen" Themen wie Ã£Bioenergerlku ,,Astrologieu oder ,,Makrobiotik" ben walten, dann bestrhr unsere Aufgabe 
zuwenden und dafÅ¸ auch noch horrende Teilnnhmebeizr&ge auf'&s ms& Mattem eben zur Zeit darin, den Leuten zu helfen, ZU 
Ist das der Verfall der politischen (Gegen) Kultur? sich seihst - und damit im Grunde auch zur 

Perspekrive eitw besseren Lebens, einer bes- 

Stell Dir vor, es Ist Seminar, und ktincrgfhi 
hin. 1 
Offensichtlich kommen die Leute nicht des- 
Wh nicht auf unsere Seminare, weii es ihnen 
um trÃ¶tige Ktringi'ld fvlilt. Es fehlt ihnen 
auch v~ichi an Eihitmgshimger. Es gibt so g~ 
sehen keine ,~7i4nehmerknseu. Ahrr es g i h  
rine Krise d a  tmdftimielfsa politischen Bit- 
duagsarbeit, die sich an den klassischen ZIC- 
Im der hiirgerficfn-I? AufklGrung m r l  
und die nnrh dazu fiir w i e  ihrer Verfechter 
zum routimerfen Broterwerb geworden ist, 

chetule Frage ,,Was tun?" dar. An umwalzen- 
de Vemnderungen will im Moment niemand 
so rech! glauben Was bleibt, ist meist der er- 
hobene moralische Zeigefinger, der von den 
Opfern nme Opfer irn Interesse h e r  besse- 
re,: Zukunft verlangt - was bloÃ bislang er- 
f ~ h r l t ~ g ~ g f m ~ f i  noch nie viel gebracht hat - 
und der Verweis darauf, jeder mime bali 
schon mal im kleinen, bei sich selber anfan- 
gen, etwas zu  verindern. 

Diese Krise besieht m. E. z u w h t .  Das - Ã̂E gibt e h e  Krise der 
durchaus 01s kritisch im hergebrachten Sinne 
einzustufende - MiÂ§rraue~ der Teilnehmer PP- 

traditionellen pditi- \ 

sewn Gesellschaft - zu finden. 

,,Leider muben wir unse- 
ren Teilnehmern nicht 
nur manche Illusion3 in- 
dem wir sie durch Infor- 

geniiber*t~er Å¸ j unieren Seminaren SChem B i l d ~ ~ ~ ~ ~ b e i f ,  d je 
tfn Ars von Wissen scheint mir gerechtfertigt. 
WS da, oft reichiirh l u s i h s  vw sich an ddt k l m i s d e n  

Dazu kommt, da$ das von uns angebotene 
Wissen iansssr korrumpiert isl; ..Im Grunde 1 

h m e r n ,  im I n h u h  an den Mmntdw Frau 
~ f h w t u  wird, erGgnei =iicn die p e n p e k t i ~  
eines besternt L e h m ,  wandern trigt alim- 
f i i ~ l  wm V w i r r d n i s  des schk~htmi S I U ~ ~ S  

glaubt k & ~ e n s c h  mehr, daÂ heutiges k r -  
w n  ,.Prohieme" von morgen tost; fast sicher Wenn die Leute aber genau dies lun, und sich 
ivt vielmehr, daÂ es sie auslost." ( P  S!oter- z . R  in die Seihsterfahrung stÅ¸rzen ein neues 
dij k j .  Ging ernst mit Aufklhrung eine Vermin- Verstindnis von sidt, ihrem K5rper, ihrer Er- 
dmmg von Angsfen dtirch eine Vermehrung nihrung, Gesundheit usw. entwickeln wol- 
W Wissen ein her, so wÃ¤rhs heure eher ah .,unpolitisches Verhol- 
Angst mit dem, MW ich mehr weip 

Keine ganz mtue h g e :  tun? Wo Bewu~einsbildung darin versagt, potiti- 
sehr Orientierung tu geben oder zur Mo/iea 

Ã„hnlic wlien sich die Anworten auf die ab- Moralpredigt verkommt, wird letztlich jeder 
Iifiasortsch um Ende eines Seminars attfimi- auf sich seihst zurÅ¸ckgeworfen rn@ in sich 

Zielen der bÅ¸rgerliche 
Aufkl Ã ¤ ~  orientiert." 

mationen ersetzen, son- 
dem wir  erschlagen da- 
mit auch ihre TrÃ¤ume, 

Die ,,Am@er-Mtih<Hie" in Sw polilischeÃ 
Bildung 

auf unseren Seminaren auffallend 
Entwicklung die Rede, Fehlent- 

'Â¥er Umerentndcklung dort, das ja, 
mchopf~ sich das Ganze dann . . .  

machen, ist 

wir  auf diese Weise unseren Teilnehmern 



Unser Thema: 
Die &itteU Wett In Literatur, Film, 
Grafik, Musik und Fotografie mit 
ausfÅ¸hrliche Kuliwrkaiender 

iK4 30 (April 1987) 
Die Basken - eine Gemeinschaft 
von Dissidenten 4 i  Reise durch 
PaMstina Â Biennale der bildenden 
Kunst auf Kuba: Drei Kontinente auf 
einer Insel 

IKA 31 (August 1987) 
Die Sprache des Widerstands afro- 
wnerikanischer Sklaven Â Video- 
srbeif in Mitteiamerika W Bertsolaris 
- orale Literatur im Baskeniand Â 
[urden in der TÅ¸rke 9 Der kuba- 
-fische Maler Manuel Mendive < 
'-ernando Birri und der lateirsameri- 
anische Film Â Vom Nutzen der 

geschriebenen Sprache in der 
"3 W e r  9 Literatur aus Pakistan 

IKA 32 (Oktober 1987) 
Theaterarbeit in der ,,Dritten Welt" 

4 x irn Jahr fÃ¼ DM 20,-, 
Emzetheft DM 5,- ( ~ u ~ Ã ¼ g l  Porto), 
Probeheft DM 3,- (in Briefmarken) 
IKA Vertrieb - KuHurbÃ¼r J. WeH" 
Nernstweg 32,2000 Hamburg SO 

n ~ d i t  mir mt~ricl~t" I t h m o ~ t t ~ ,  indem n W 'in' 

tiurci~ Ififw/ntittc/nen erwzt 'n ,  uindrrn ii ir 

t ~ . d ~ ! i ~ g t v i  dtzmii mids hrv Iniur~w. 

Her i'umbergtr W c h ~ e r  gehurt ins Museum! 

,,Ein Seminar kann ein 
Experim entierfdd sein, 
um neues Verhalten aus- 
zuprobieren. Es reicht 
nicht aus, gegen die herr- 
schenden VerhÃ¼ltniss ar- 
gumentieren zu kennen, 
sondern wir mÃ¼sse ge- 
gen sie anleben." 

f>liw,\ ,:r-l,~h!t- (illu!. hiit:n <ilthwfii\ i 'r  n'tt) 

iil, nl/t.r* ~ \ ' I S W I I  dw / i d t '  I N > (  11 u /  qrt*f\tv 

.Si /lii fi/l['tl'l imf i l fr  t\'i+l L\ l't^tmtl i i t l r l t l  lh' 

H t r k  iiiiinlti'h i ' r f i l h r u n ~ r / i w i i  h 1111 hfi  

t.s !&I um mthr I I I I  lti(iii~~iiiliii?i~~ii W i r  in'r- 

ilt-11 t l i t r r ~ n  hin lii!nhlti h nf' i f-rdt I\L-'?III~! t t, ' i  
t ,~~r \ t  hi'ilit'~it/i"r tu. At}̂  w r r  titf\ h!!f1<^ l\ihh 11 

tMtt t i ~ 4 i d h  tiI9ifh1ti!<'n i t d  itiii ttti l ' r i~~ii / i , -  

fwt . l l f~(  I^'S^IW/l OJi t i l h f  \Mr krlillll'fl J t ' f l  

1 m t c t ~ d r i i d  nnr l : l i c  / I  Ã ˆ I I  A I I I ~ I J I : ~ ~  t ftw- 
iyil ld iv  / ~ I ~ t t i l ~ Ã § f ~ , ! ; t ~ i ~  U f d w  t\it!m o- 
lrtttlkt'f~. 

auch so et 

Teilnehmer aus1* 

E h o i  mehr H r ~ l t s q ,  b i ~ i f !  1 
/Â¥ritIit, Mir iniwiv !isiilmv\i~ihw t i ~  w'-liot 1.1- 
ultm l i u f l l l t )  111t^vfitiinl~l, k u n g  11,- M f l f i l  ili,?l 

ill'filll:lt:i<'l!i'il - lltlllll! /I, tSli ti nnniri ~ 1 1 4 1  I1  

1wti:iptdl t~iiltirouiwl~c Ã§m n/i ituslin'hl!- 

L tir i l f i i ~ v  lau it / I  tih'ht i m f  ,.i$in AI~i,tic" /id- 
i1141:irr itii'i 11 11 t~ 111, t h l !  ilri ,c~irf:,i' .Mi't~$t / I  

~iiiliri'td 1ii". ~Stwtniiirf\ :i t  M i t ~ m i  I r ih 
k ^ l ~ l l l  \ f ' i t f  / I f (  h f  z I# ̂ piir/l' 11141 : l i I  Anf- 
il,ii^.i'ritftr itlI~l)li^li'lI Il^/fit!/tlll1t1~ her H I\-  

W I I  \ !  L V ~ I I I ~ I ~ I ~ I I ~ .  1 1 h  Hittthin litr ihw - i1ii 

t l i ir~h i 'ltril\! itid i ' ~ ~ i n i f u ~ r r h v i ~ ~ i h i  11 n'l itt- 

i ~ i r t ~ i d i ' a  - Aiirpvi, uiiiitrii~ v'in t/ni~~t\i.hti, 

i ' i - i i i l~i  i Â¥Â¥tildii 11 ~"i Mi~iwiiiiii/i,r- 1 ' I I I , ~ L J -  

iwn i i d  \ ' i ' t ~ f t i i ~ i t i t l ~ ~ r - ! ~ ~ i i i ~ ~ t t  tinf tiitiirlii Ih'n 
l:ht'lli~fl 



Joachim Pfeiffer 

Schulpartnerschaft mit Mosambik 

Lernprozesse in der interkulturellen Begegnung 

Uie .SchitipartiienchuJi der Anne-Fi-attk-Hauptschute in Lennesiadt (Sauerland) 
mit der Schul/arm M'kondedzi, im Noivlea Mosambiks b a n n  im Herhsi 1975. 
Keiner der . W e r ,  Eltern und  e ehr er, der die ersten Schritte vor 12 Jahren mizer- 
iehte, hat vorangehen k611nen, -welche Dynamik und welciien S m -  und Entwick- 
I ~ s p r o z e J  die datnafise Entscheidung hei eitlen Betriffsien in Lenne'itadt und in 
Mo'iam bik atl'igd!jsi wurde. 
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Oie L ~ r / ~ t ~ t t ~ ~ s ~ i f ~ i i l t i t i i t  nw ttir .G 11titi'r 

i d  Li-lirrr J l s i  &i~li. t!mn liir t~twli '  <irtip- 

prn wur Miiulitibii, C I I I  ~ ~ l i Ã § t h ~ / o  h r i m  I.i;/nl 
/)<C U ~ t l i ' r s i ~ ~ i ~ ~ t t ~ ~ ~ i i h ~ ~ i i i t ' n  un i i i i w i t ~  Sctlit- 

I(' b ~ ~ ~ p n r n w  in Llt*iiwn Sitirimn i n d  i t  isrtn 

~ c m v  ^pekmkular. Kim K t o ~  wmtticlrr ild- 
:c t i d  Apfrl twd \ vrkui t j i~ W, t t n c i ~  MUI- 
W/! tirjfufinttwm nmo . + M l f i i t / i i r r . w ~ i ~ : / i ~ t ~ ~ ~ .  
Dff fiiwuziede Krhs iiw11i- itn I'ci~cr Vici~t:~~, 
mcii Mosmbif, gv.sc111i k f ,  iiud mirt l~uf fruri-  

J<' h'Ãœ & I ~ T I ~ I  h'si' ~ l ~ < i ~ i f ~ f ; i x f l l i '  f-.!flv<>& :I4 

Ende +yiiwrti. l\iÂ rs iirimiit rhihi't hlwb. M 

V ~ - V M ~  Rt - r r~qnfr  :U ii~r&inkvri, ~ I ~ * I I I I  in ,V- 

, I IWI  n ' l ' t t iw~~ B m f  \ptirnit* er  iin\ t111 Wi'itt'r- 

:iinun'ht'it 1im1 iw um I I I I S ~ ,  U i i i r m t ~ : w i ~  

;>CI ( f t r  Vrrn'ii-k!irhiing einf i  wti It!i.i,'r~~ Itiitg- 

jr i tr iyr~ t l r t ) /ck~+ Z i ~ i ~ i w i i t ~ ~ r  "nf AT Â§r 
:irkvriy(<*ft~>l.1; ui;ihtn er flir r f [ r  :dil/~(f\i'ti P/- 

~iY~tfcÅ¸t ,~ KimSi'r th'f f ' r / ~ i  11;: ifd- I ~ Ã  Vi ) r t f i '~  
, ~ f f i . H l ~ ~ ~ f r ; A i  t w t r  Schtilhirm /lti~tvli. W Ar' 

,,SchÅ¸fe und Lehrer lern- 
ten gemeinsam durch 
konkrete E&hrungen,'i 

m i l  .+ii i i~yo/~i i i t~t~~.  'ifridiiu. lim:if ititd tiy $C-  

~ ~ W I I ~ I I I I I .  l l ih  / . i i ~ t~ t~~ t i t i ~~ i l i ~ /wt i  /~ i t i i~~dr t$  lip- 

jfc fiptirrii uit]  /~i-iiki: S~WÃ ,-lrt t Fwiiih'u 

I* m'iitvi Fir i i t~t l~.  

l"i S~iit~tiii'r iW tiitfi-11 [it-r ~ 1 1 h t f i  tms! 
tin \i /idvr"/iti'i.ln'i mi t  .it'l\iiiltlnhi W J W P  

I'iitrr l ' ~ r r ~ ~ i i ~ .  i h  t i r h t w  \ I ' I IH ' I  ~ ~ I & V I  I / / +  

l'rnwt'r htinpihn'iil11i 11 1111 /:r:it~~iti;ip~lli~ns- 

iii+rsut~ ~ I I / W I W I .  in 1.1~111iriWi t ~ i .  lWirrml 

il,', l ll , ' l l~iiti1f~~'li  , \li/t'lllllil!lt'\ tiI'\ilrfili'il w 
~ i t ~ w n '  5ihnkr 1111 1 ' ~ ~ i i v m h i .  i.,t:alilirn iinil 

~ I I ~ ~ ~ I I I I V ~  itw d~i'i i h ' i  I i h i  iirr Mi'ti'i~-iwi~ us 
MauinihiSi.. i i l w  Wt'n  faul ( / i ~ / ' r ~ t ! i f f ) ~ .  h f ~  
\liili~ll~itiht iirr tii'\pnnlH' Â¥iitir~tli dir Ilm- 
i t i t * â ‚ ¬ l i i i ~ ~  h i ~  i ~ r i d i ~ ~  tim! !\'I ijit'i.ii^ f i i  

ilt') .S< liti!zi'titfii~ti\ I I I  .M'hiiinlt'~I:f M'ir er. 
/ i i l i r ~ ~  iIt$ fu11idt'r wid l.t'ltrtv brn'ifi ein<* 
Hitdna imtiit fi Int  in Mm'1 will (.'tritl;!tr 

pfltlrt:~ mit! rillt' / . I I I I ~  i I N  1Vi S m  L AfMi, p i ~ .  

^ t - h  I11 tlil114~11 th1'- iv'lpr. ' I r  iiilr,'li hrril, 
in ili-r t.ujtf, iliwti l . i .+ f~ iwi i (~ lmi l  :l,t ~ ~ l i ~ f t r  
it'lti',! : I /  CI w r t w  Iiiifirii. r t w  4-ininvxn,lK l l l l i ;  

^ i ~ v ~ m ~ ~ ~ s  ilfr f-'riri~,p -inl1ti~ c/'~, ~ , . t ~ l t , ~ l t i  
St'lh\il t,riiwy!(ti#\l'virit'ii w d I i  [lii,cll 

,\{itft>rn dtfii: I n t i ~ t f i i t ~ r t ~ ~ i ~ i ~ ~ j  i/itnh t'illt,,l 
/ J ~ ~ / ~ I I L - ! \ I  /iri K ~ - I  U I:! n i ~ ~ i t ~ . , ~ ,  

D ( , ~ ,  ,,, 



mterri, wa in it!un/arcrfiilien Krivj'eis iihw dir 
U arinr~~il t  RrdroIiiit~g durch ehe RENA MO. 
ctnrr durch Si~ttujriA(i orgcwi.+mu, attswjrfi- 
M ~ I C I I  nud f y i ~ w r r r n  'I~rrororptt~isation. d ir  
in Mriwmhtk Srhtilcri, Gcsitndl~eHsttii~ioncn. 
lii g w i x  Dijrfer tihi~rfliUi, (1 tisriinhi nt~d nie- 
d<'rl>rcnni. Und er htit Ã ‡ I I . ~  d r i t t g i d c  Apurllr 

f!ir liuncic'irfgirriitif; :11 r i r /~ /r~i .  ciuinn siiJ 

i l ~ c w ~ ~  Tvrmr Offtwlhtf~ viwirtrilt und I& 
[)titer.~!t"i:ni~g fiir dir filmt (Irr RENA MO. 
ilk' .lieh hiir^fnsri,~ m i r r  auch uitf O u w r  in 
i ; c~  lii~li'ireprihlik Å¸ufl~icitci~ uhl"hnl 

In />nt;ctiAw W I I  ÃŸriffct rttftfnnu'rint wir 
Vrrri i v tn  der ~ l i n d c s r t ~ ~ i t ~ r n t ~ ~ .  IiW ÃŸlitl&'. - 
kw1:Icr ttts :ii clw ; : ~ . Ã § u Ã § A ' ~  Mitii\h'rn, 
Verwirr i i k r  l'ur~m'n. Juiirnu 11 w t !  und (111- 

t i m  ,~f~ilirpIikeiiort~~i <irr oJfcti~/ithctt Mci- 
;1i111i; tti tii'r IjI? D, tchult'r und Eisern sc/iri+ 
hrt~ d i r  iwrs~tiiicin' nu11d ~~indruck~h~idh Brie- 

13 Die traditionellen R d -  
len werden aufgelikt, wir 
arbeiten gemeinsam, frei- 
willig und ohne Zensu- 
rendruck fir die Kinder 
in M'kondezi." 

hauen n ir wohl auch ulijp,geben. Dur& die 
^(i/ i /rt~icl~i~tt pvr'iwhf.hcfi Kimfilkte warm 14,- 
doch P I I ~ - C  VerI)it~dwipi, ja Freundschaften 
etiisranden. die' imi tmic~i  Mm und Durch 
hu~tevert3logef1 guheri. 

C Terror der RENAMO in den idzti'n Juh- 
en w ie  Masse~~fluchl aus den bedrohten 
SndtichÃ§ Regionen in die noch sicheren 
'ir#dw aiisgetiisr hat, l e h m  in und am Rande 
/er Hauptstadt mehr ds 10.000 Kinder filme 
clmlische M(n{liclikeiiet~. Sir vafabundieren 
iufdvii Siru/ien imil dwilfn krim~trell zu wer- 
ien. FÅ¸ diew Kinder wurde H . U .  die Schule 
vn  Luulatie geliuu~, und wir huben u n s  Ar- 
Â¥ei erkliir~, den Bau und dir Einrichtung die- 
e r  Srfiith zu unirrxiwzen. Konkret bedeurn 
ias: Wir haben vor we~ t iw t~  E q w ~  die ressK- 
:he Summe v m  i /~qt .~ami  73.0(1(1 US-Do Har 
3 c r w i ~ w 1 ,  im Sciintfirr vorigen Jahres zwei 
Container mit didaktischem Material, l i ~ t d -  
vinschoftli&en Ccraten, Wwhleupn,  K h'i- 
fang, Schuhen iisw nach LmiVmr grsdm'kt 
Â¥ni mit riwr Gruppe von Schiitt'rn, Etrrw, 
Mturhvilern und Lehrern unsere zweite Purl- 
wrschute nm Rande der Haiiptstaii! b c ~ c h r .  
Gcmein'iutn haben wir dort dir beiden C m -  
t h r r  rnrtudeti, und wir kmmiett utit duro/i 
iiherzriipc~i. (hfl die fututiwUm M i ~ l  und 
AP tnwrrklkn Guser, die wir wir Jahren nach 
h4osamhik schicken, gceiguci r ind,  rfic whr 
whwieriy Siriwtiwi unserer Partner hi Mu- 
samhik Â¥;piirh<t w verbessern. Mi wicfils- 
grr i'rwhri~zen mir uhrr du' }n'r.u%l/lcheil 
Kn~ i i k t e  mit diesen Menschen, weit wir 
durch difie Ã Ÿ e ~ e g t ~ u t l ~  Werte, wr u l h  
im i w t o r i ~ i ~ d r n  Bereich, neu entdeckten. die 
in iirtwrer Gesell'ichiifl weitgehend verdrbt~~t 
oder vrnchi~wt  sirirf. Hier versickert die tu-  
rup&che Ãœberlegctiheit basierend auf detn 
,.Mehr-Haben" und dcm grofiren ,,KIww- 
iiuw", ~ i e h  .Â¥ichni'il utld wir Iwheii gespÅ¸rt 
daÂ divse Menscheii ~ I I  viden Rereichen flir 
uns eine Orientierung und ÃŸereichwt sein 
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TECHNIK NATURWISSENSCHAFT 

GESELLSCHAFT 

ken anfordern! 

ze und anderen Schulen ScjiÃ¼le aas M'Kon- 
dedii, die zur Zei! dun untergebrach sind. 
Mit Ewetzen m@e ich erkennen, welche 
tiefen svchischen Spuren dir Bedrohungen 
find &c$iHe der RENAMO bei diesen Ju- 
gendlichen erngegraben haben. Nur eine dau- 
critufte serielle p ~ d a g o g t s r h  und psychiatri- 
s d w  Betmums wirft diesen Opfern nrncn Le- 

Im Laufe der lernen 12 Jahre hat sich nicht 
nur unsk  Arbeit verÃ¤ndert auch wir haben 
U M  in diesem Entivickiun~sprozefl voran' 
deri. Rein materidl gesehen kf vieles grÃ¶p 
geworden: um. Anfang erzielten wir bei Weih- 
mchtsmfirkrrn einm E* ron 2.000 OM, 
hetm mehr a b  30.iHM M. FrÅ¸he war unser 
Engagement auf imere Schilfe Imc!~rinkt, 
twute arbeiten i'hfmu/ige SchÅ¸ler Elleni, 
Lehrer und auch l'erwwa, die keinen ittintir- 
teiharen Bezug zu a w w r ~ r  Schule fitliwn, mit, 
Wem Ki-pise der Bevdkerung in h n e s ~ a d l  
iintewWsrit das Pmji'k! manche Gruppen 
und Parteien orgamswrfn rif;Me Aktim~cr~ 
fir unwrc Partnemchrde m Mowmhik. Mehr 
ah 15 Schulen in der firnisen B~trrrfrmpubllk 
haben, informiert timi molivierf d ~ f f r h  unwr 
Hci-spiel. eigene Bfziebimgm su S'iirmerscittt- 
len aufschaut, 

,,Ausgehend von einer ca - 

tat haben wir uns zuneh- 
mend informiert und ans 
fÅ¸  historische und poii- 

- 

interessiert. 

:nr Anjanu- 
I C W ~  liegt jeaocn mein m der Qtianti- 
ondern in der Q u a l i ~ G t  der gegewsri~igen 
hingen. A q e h e n d  von einer etwas 

caritaliwn He!fcrmenta!it<St hohen wir 
in zunehmendvm W e  informiert und 
fÅ¸ Imtfirisi-he tmdpatiti'tcln' Zttmmmmt- 

nge der gegenwirtig sehr sciwim-igen l ~ g e  
M w a r n b d  interessiert. Durch das Wissen 

-urden uns Ursachen und Hintwgrnnde t w i  
unser, Masscnfl~icht und Terror bewiifit, 

int! wir haben uns rir~gmiisch~. B m ' t i ~ t  wur- 
e um atkrdrng~ auch. daÂ der Schhisse! :W 

inven Verunderung der Usp tuch nur in 
samhih M, sondern auch in  dw wirr- 

s, was u.a. an den w p  Beziehngen tu 
m Apanl~eids~uat Stidafrika driiltich wird. 

in diesem neuen Erkmmnis- und TÃ¼sigkeiss 
ptozep wurden uns allerdings auch die Gren- 
zen und hesrhrsjt~ klen Mu~lirh keimt einer 
Schule deiiilich, die daratif achrn muÂ§ ihr 

,,Diese schmerzliche Er- 
fahrung machte uns klar, 
d@ wir uns nicht auf den 
humanitÃ¼r Hilfe begn-n- 
zen kennen, sondern po- 
litisch EinfluÃ nehmen 

von SchÃ¼lern Ehni lind Lehrern zu ver- 



Andreas Gyahoff 
Led@ich { f i r p i g e  Gruppe, dir uns den Refinfrn der enl- 
hictfune~pdil isrhen Arbril die bwn~siwgcn in ein 2-f- 

ims~nrseft. Viele hirsen t u  fiectti dumu(hm, d a p s  zwar an 
Kontakfcn fehl.?. dnfi aber Q U ~ J  kaum ~ c m m i l  witw 2~11  Wieder ein Netz am Werk, in dem wir 1 

nichts fangen? 
M n  sich viele Leute darauf einigen, sie das gleiche wollen, dann is t  das schon 
ein Erfolg. Mindestens dieses Resultat wird man einem Seminar Ã¼be entwick- 
tungspditfsche Bilduagsarbeit attestieren wolten, welches im Jugendhsf Vlotho 
im Okroher 1987 stattfand und bei dem es am die GrÃ¼ndun eines &tzwerfets) 

Awfrrof Gplioff: W e r  rin Nuz UM Hirt, iu &ui dr 
ftfdlfs JÃ‡B #"? 

. Wtr t ~ l i f e n ,  auf wiehern Weg i u r h  tmmfr, eim enlriv 
,?wmnlc~arbeit; wir w o f h  fcfmr dir hier in Ltlisal:en 
herautrif$tdt<f~lrn Erfphrungcfi nicht mehr wihfdrvt ksichqt 
imsen, tutd whhe$iich ~ t r i i ~ r h  ivir darauf dufbnueml, 
m r ~ n w r n ~  Hnndf~io#sprrspeStffven :M fifflien." Vnf fd i r  
d i f ~  fifirw um S r m i n m d f  J{J pinrr kurzen l i r k lÃ§ tu~ }  drd#  
T f t f w l ~ f u ~ r  ~ d t f f t  h n m ,  d f  h ~ i h ~ r  zwar mcfrr 1x1~ w w / r  

p r o f r f ~ ~ o d t ,  n i w  nicht r t i ~hcd~ny  kiwr,lwierf und ^ffr 
fndm tri verschiffcciistcn Rcmchcn nffr r n rwkk111n~ i lU t '  
when Pildmpsfk und ftffentltr>Aeiftarbrir.wrh cngag'irrt ha- 
hen. O r n t d y  wei t  sich dir meiwn Iiffr zum wftWi innl I W ! ~  

Ober Httffnt~nfra I I R ~  Befuchiuugen &f^. dieser t^rw- 
z~ti i f  p i t ~  ff fl" dideni Wocknti lde 2 w r  niidt, Btrr iwf 
WH htiafr ~ u w n  r i ~ r w w l ~  dvr I rrbwitfif Wuusch mwinan- 
ilfr {n< GcspÃ¼c :U hommcii, w i l  attderfrseitf dff ttkuir 
M v r k i  r w d ~  ricwn ldnvr I W I ~  W/frff. f i r  fwtdrs. Ge- 
~ p r , ~ d r w ~ t , ~ d i  und / ' i fo~sr/ ire~~ nah c i  A n i 4  und Cefcgo-  
heil. 

h f t  ffwn i i rh 11tt1~1m uiid sfiilrr lang ^wt f w m h f n d ~ i  
Vru~^- r  s m f  v i n ~ r h c  L w  odtr Ofywiisufiwwit nm- l~ f i i  
w i r  wdhg L i'rittÃœtid/ 11. istft1111 hrm tttfhcr. MW i n ^  
fttrltl liiilsrii iv!. flirr nitf ktuiq~h'llr T n l a r l i i ~ t l n h ~  :ti!;r 
^:ft~vhi lwl<wn Sirh! WUII &in# {h'i l&fn A n h w w ^ f i  ,tn 
1 un 1111~1 I rrftvtftw Oqut i iw inm un H i ~ w r m n i .  h t l  HUI 

faftfr drr 'fi'11m'hmrriwf IWICW ( ~ r ~ ! l i r : l  MWl t t h i i ~ r i - ~ ~ t ~ ~ t / r ,  
^ t~~ i iv f t \ r t~ i \ t l ' r  C/W r ~ f h ~ t  t / t ~ ~ ~ r / ~ l i ~ f o ~ + r , ~ l t  ft:, M nfli t 
/ t f ~ f H  

imt, ificn Kontnfi.~ ZIW . . E c ~ n c  :U t d i c r cn .  w i d  man 
iber kaum 01% HritTt~ n ~ h m r n  Smnnm. einÂ Ar Arben tlnd 
Au SdbstvrritÃ¤ndni ~ E T  iD'ntlcn-U'?h-Sw' k i n r  Prof i  
crcdi;!. Vietmettr m ird dctrifuh. d @  dic .Wknpd~i i l^  der 
EvangfIfschr:~ Kirche f:.ÃŸ. &I AnfrJFhwmf^n nicht y- 

Unter diesen Å i̧ruahtd mitÃŸt dann twmndt~t rrfirktm 
hTrdffi, d r k  Widit i tg dte htihuekien Pap~cre huhet~ 
ob sich mit i h m  wirktvch dir gewn-hie w Ã ¤ r n n  u m  
Anffsuw twricl trn hat. M a n  m u w  hwirnkru. du0 Â§U 

$in /wfSIv fymi : l f  Vt 'rm~tls~tftsf ir i t t  m n  hnfiuit oufdn 
Akifpfmt: iicr tm impcv~~e t~m ffitt(t11r hol. Fur die t nit d k r  
hekfqtr Miwrt. duÂ man auf ciif vfpipu Rmvihi ir fn l i f im 
Ktichriffifw~m der Lrwr crhÃ¼i ̂ unlr f w i 1 ~ 1 d i  dw Fmp 
f f h i f t i i ~  auspsprwh'en. dtt  f f c~ i i t i s~ rb r r  rnkflwn narhfiukm 
wii w h  dti' R w f n w I d w p n  a.rIhr holen 

Relafw nru w r  dir Formulu'rwf der Kottsqufnzen, & 
uus dirspr ?wts~ei/ioig schm IÅ¸nyf hta a b & ' w  W& 

mwirw Df r  A ~ W U M  der r n t w t r f l u n ~ p o / i t t ~ r n  BilftuÃˆ 
arhrii f t l ksrn  rr iwnf. W t r  ?Wh, Vtrr Vemi i f ~u~s f f nm\ r  
11nw die Lupf t w f ~ m n  und :wiifn<. vor allr, Aitfsri~ht 
dariibcr :Ã b&omfwn i f r s d r m  welche V h n w t l ~ t n ~ t  
uhw OWS~ W h  schon r o r h ~ n d r ~  s d  hri d ~ n  Mmr ih r r  
dir man als f^nt~ihkrdt odrr als sonstwie drfinienr Zsc 
#ruppr unspm hm wf l .  Es SC? mrli l ig, dir iwrttartdrmm S I  
i l w  ihr uffh i l ~ w  M f n f r h  gfmarhi haben. Irriaitfi:u/t# 
i hn  F a  g . 4 ~  fititum. tfiw U'drhiffsrr :U hprenr, cnstmi I n  
l^K',raiq7neff~ voti I:tfur~ni~~nmvl~w~ehr~wii i m ~ n f r  f v f i  
Ã Ÿ ~ ^ v  auf ffw ~ifffutmft'nrn ciratthfwcim. 

Afrrfirdin~hv W q / r t h  ht4!~<,it. 11111 t i i l i i t t ~ t l ~ ~ i ~  Hi-ltIvl~Iu~ 
:H t ~ r f f i l ~ ~  mul ilw \i'rll~tftli~ttvliiii~~~~nlt t i i i i ~ v i <  L l i i ~ ~ ~ ~ ~ a r  
HU hs'ir t i t ~ y ~ w n  h 1tf.h :ti ttuu li\.t~. h .nnfi'ff ntii kti111hi 
i i i d ~ t f ~ ~ i ~ f t ~ i c  i n  brtl~~ni.vitpl^'t: I ~ t ~ ^ i ~  iwif ,t:iVir,~iw, 
/ntil ftt*d%;fi<J h i l f i i t ~ l  ?nhh  Hin, Ihm4-*# Wrlt i f iv i  f: 
rw f t t cm  nr/r A^~:iuiifun'tt ^n'th,.ii mhf : w t  f;,yr,# 
+lm~lw titrrw 11. w u m  mn vm H i f i ~  h%TA/*' ~i ,,, I 
h ' ~ m ^ f i  tft n t t i tow~ . id^i t t +p  i ipp'n 11rJr1t I, ,I \\ nff 
fWÂ¥l* ~ t ~ d  I t l ~ ~ , i f , ~ f ~ ~  fm' w j l h l l  fÃ ,lll##, i h i ^ l f  t;",,,~' 

i'tJlg f b  U WIvi'1 t t i w h f t ~ ~  li tfitif i / t i . h t ~ ~  r i i  it^ unrv  m if 
i IÃ A i w i m  Atn-r w {fft knr:i*n /fi! iun 1imtfhtvs AiÃˆ 
tihfrtnmfif t ~ i t  111 t w n  ftf n c r h i ~  ~m ~q~f i i ' twt i  nw 

U .  

i s t f s~ i tkms  wfrdnun hi'giftnrn, das Nftzwrrk 211 knupfertt 
bcr fnrorirn Aamn man ~t:ftec^Jt gurnichu. 

7as PfÅ¸bt Å¸C btutrn Ferschtrinnen wffd g f u t u t s Å ¸ ~ l  
im tIfKhv sein wie das der Srmtnar te ihchr r  /rt V I o t h ~  
Vffr auf Vmiit tuqssfwmen der cntwrkIwgsfUftilischfft H- 
Sims htnwis?. frftio/igt w i t t t r  Mcrhoilcn und Â§anli l l tmss 
mirt hfl!rinander;u d m m d  KiurlietÂ¥lsu#twtnnen s m t  
Y m l ~ r I t ~ n g r { a r t ~ e ~  mit Amn &'T Um@nfs twms h m  
hinitrar in Vitfiho wwi dw IJfs~ts~~gtft i r f t ien nrclu immer 
mrhrli!lffh. Das Lcittingsicafn bmht i~ r  gntpprnhydra:dli- 
r h r  t'/ Sfcttf~iingsvtrmcke fÅ¸ nptim~tcw f-rttfflitf, des Wa* 
driuni. Auf der anderen 'Hue w a r m  zu vick Referaie Imd 
Diskwntonfn e ~ n s o w v m ~  erfteukh, w smd ~ I F  h h s s i -  
chaa K n n ~ n t ~ ~ ~ i i m s ~ o r f i p r ,  VJf-tlf-irh4 &rn dii^ i+d- 
'CII GtxpttJCl~r, dir Ae .-:,iMfm^i ^wiscftrndiitrcIt zu zwril 
d r r  rn z1tJa1i:ifn Gtvppchrn f u h r m .  ifcn grujittn C m ~ a f l .  
Gcfohnt hui es sich {ealcnfalis, 



Freie Alternativschulen in der 
Bundesrepubl* Deutschland 

Freie Schule Kreuberg 
Gneisenaushbe 2a 
I000 Beriin 61 
030/69 1 107 1 

Freie Schule TempeIhoVUFA 

Kinderschule Bremen 
KÃ¶rnemal 6 
2BOO Bremen 1 
0421/701636 

Freie Schule Braunschweig 

seit 1979 bis 1986 1985: 37 xhulpllichti- 
votlau~ge Genehmigu~, ge Kinder 
dann weck entzogen. 
sebt 1987 neue Verhand- 
luflc$n mit Smt. F m n -  
zierung maximal NO OM 
pro Kind; Hortgelder 

sei I 1984 mit Gene hmi- 90 Kinder in 5 Massen, 
gwg. finamimy: zweizfigig 
ElkrnbeftrÃ¤g 100-500 
OM? R a m e  UNI Plamtel- 
len durch die Stad1 
Hamburg 

seit 19E4 ohne Gemim- 1985: 25 Kinder 
gung, Schli6~ngsa~od- 
nung zum Sommer 1988. 
Finanzierung: Eltembei- 
trage b15 259 Dh!, 
bltenthche Iv?iUel lÃ¼ 
Eltern-Kind-Gruppe 

seit 8972 slaatlicher 200 Kinder, 9 Jahr- 
M&llversuch. Finanz&- gange, 25 K m d w  pro 
mng: volle Bezahlmg Klasse 
durch den Staat. 

Vor allen Instanzen a@e!ehnt, zulekl 
vor BVr35erlin wegen 'nicht aner- 
kanntem kwnderern pMagqis&n 
InIeresW BuEgeIder zw. 500+1000 
DM wurden nur !e~lweise rech&- 
krafi~g, Ein Versuch, ein Kind von 
Polizei abzuholen wurde etngeslellt 
nach Froteskn. 

S ~ u ~ u l s i c h t s ~ h b r d e  walkte 
Gleichwrijgkeil mit Regelschule 
nicht anerkennen. Rechtss!rei! hat 
keinen EinlluÃ auf Schula!llag, Kinder 
wechseh mch 6 Jahren auf Regel- 
xhde. 

Arkitel In Koowration mit der 
Regelschule; in "fortschritflicherm 
Regelscfwle sewm Wune und 
elgenes Konzept, juristisch aber der 
anderen Schuk~hng unterstellt. war 
KotnprotniÃŸweg da Privatschule mt 
besonderem padagogwhem W K E e  
mchi genehmigt. 

Vemhiedem Rechtss!adien, vorn 
Senat als Iorderungswim3g einge- 
stuft, danach dann doch abgelehnt. 
BuÃŸgelde fur Eltern, StrafantrÃ¤g 
gegen Ehern angedroht. 

Wghrend des Genehigungwedab- 
~ens 1 Jahr lang Schule lm VomhUlaj. 
ter mit m i a n g ~  nur 4 Kindprn 



Freie Schule Kassel 
h Marienhof 4 
3500 Kassel 

Freie Schule Marburg seit 19% genehmigt 9 s~t~u~pflici~tige 
durch SPDlG~ne und 16 Vor&Aki 

Grofl-Seelheimerstrafi~ 12 
3537 Marburg 
06427l41989 

Freie S C ~ U ~  B ~ h ~ i n  sei! 19i9, Genehmigmg 1987: 21 schulpflich~- 
sei! Oktokr l98Rt vor- ge Kinder. Ausbau bis zu 
herohre Gmhbq,  90 Ktndern LiboriusstmÃŸ 39 

4630 Bochum Dulduq Fnmkmq: 
02341496253 Eltern 0-2Q0,o 70 DM, 

Spenden, landesmi\tel 
Abschlus% vergeben. Auswe 
nach unten ~ G ~ n d ~ h u l e )  ge 

seit 1986 ohne Genehb 20 schulpflichiige 
gmg, Verfahren l&dI Kinder 

LanaobardenstraÃŸ 44 

Freie Schule Frankfurt seit 1974, 12 Jahre 1905: 31 schulpiiichti- 
n'nne, seit 1986 mit ge Kinder 

VogetweidstraÃŸ 3 Gmhigw FmW- 
6000 Frankfurt 70 run + bis 1986 anerkann- 
069j636750 te kinderhaess!hlte. - - -  

Beitrag 300 b ~ ,  80 DM 
fur Essen. Seit Genebmi- 
gmg Z U S ~ ~ ~ S ~  pro 
Kind und Jahr 3000 DM. 

I .  bis 4. Â§chuljahr 3 Le 
sich in 2 S!ei!eu. Verhad 
Ministetim mit der AG- 
Bul3geldhscheEe sind 
Schulzeit 8.30 - 14.30 
Ebmdienst, 2 Erwach 

Ha1 Kampf durch alle Gerichtsin- 
stamm vor hessischem Vemaltung~ 
qeicht nach I0 Jahren pwmen, 
M z d e m  zu~Achsi keim Genehmi- 
gung, nur Duldungss~atus; Genehmi- 
gung erst durch SPD/Grune; ver- 
hange BuQelder wurden n e  ke~ahii. 

Schule mit kiar !ormuliertem 
chrisUich orientiertem Konzept 
[Bergpredigi). 

Freie Schule Untertaunus 
Obergasse 21 
6209 Aarbergen 
06 1 2015767 

Freie Schule Stuttgari 
RotebÃ¼hlsttai3 88fI 
7000 Stuttqart 1 
071 11621297 

Freie Schule Off enburg 
S r n r n k u s  
FriedrichstraÃŸ 63 
7600 Offenburg 
0781133832 

Freie Schule WÃ¼rzbur 
G n ~ ~ n a u s ~ m Ã Ÿ  18 
8700 W h b w g  
093 li886862 



REZENSIONEN 

umwelt lernen 
Nr. 36: Kosmetik 

iq ih,mc11 h I :L IUC~S~~C~C? : % k r  iiuch I I ~  w t m n  Sinn 
~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ g s  .\uch Manncr gehl Kosn~elik dk ati: ~ I I C  
bcnuvcn 1igii~h K w , m c ~ ~ k i l :  k4cdiAi1 die 5~rnptumc nlil 
Scilkn. R,isitrcrtn~t%. ] )CO- ['tllc~i verdring[. eint Vur- 
du r i i n~~ .  Sh, in~p~j i+> UW, pr~txkosnxi ik .  die i1Ile5 Lc- 
I:ri~ucn und klanntr bt[ritT[ bcndige Lu$unhIcri eine3 
das Problem c ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ -  : ~ u l ~ t x i u n i ~ c n  13nhci1sIwks 
11en in den KfirprplItpy- c l imimf l  -dies und andtres 
n111ivln t ~ n d  d t r  T ~ e n e r ~ u -  h11id dw T h c m n  dcs ncucn 
clx In der Kosn~ctik~nttu-  I ldlcs. Mi1 v~elet~ Huchtips 
WIC. und Anrtkungcn h r  {!;C 

p i ~ ~ l : ~ g ( ~ g ~ x h c  l ' r i ~ x ~ ~  
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N2m dem ~srael[sch-aiabtschen Krieg 
1967 ~d der Besefrung der palastmen- 
s x n e n  Westbank durch Israel b q a n n  
der Wel~fr~edensC~enst mit der Unterstut- 
zungeine: S:~ckere~<oopersi~vevoq pala- 
$!!nmwche? F r m m  auf der Weslbank 
Ubef IQO Frzuen und Madchen aus zwei 
Ihrfern  haben SI& ~ + r  mgenes D~rfzen- 
i w n  geschzffen hier w11d fur d ~ n  ge- 
metnsamen Verkauf von S l ~ c k e r e ~ ~ a t e . ~  
gearbeitet hler bilden sle slch gegen- 
?m!tg lm Mmcbinestricken und bidhen 
m s .  lernen Buchhaltung und Vcrlrieb 
der Waren. Q~cse Arbeit ermcigiichl 1% 
nen em kle lnes ,  zusakkhe.~ E~nKom- 
wen. 
Dmberhinaus b~elel  ihnen das Zentrum 
die Mog!ichkeit, sicb ein wenig Seihst- 
best~mmung gegenÃ¼be ihren mannlt- 
chen Fam~henm~tqliedern und ihrem be- 
eng!en Bewegunqwaurn in der lradifio- 
n? len arabischen Familie zu erkampfen 
und zu nu!zen: z B f t ~  eine frauenbem- 
gme Gesundheibberatung und -kursea 
aber zuch zum Austausch wkre~nandet, 
itir Fese und gemeinsame Fre~zeitakh- 
vitaten. 
Se~t Jahren liegt dieses Prop?kl nunmehr 
A l ~ i n  In palashnensischen Handen. 
Die wirtschaftlich und pohsch zuneh- 
mend bedroql~cher werdende Stlualmn 
Kr  d ~ e  &v~lkerung auf der besetzbn 
N'esfbank wird es den Fraumgruppen 
wohl absehbarer Zukunft f l~& l  e m q p  
lichen. wir~Ã¼cba~tlic auf eigenen FSkn  
zu stehen - m e r  NTI Gegenteil: zu stwk 
1st die Konkuv?nz der bilhger produne- 
r e d e n  modernm k i a ~ l ~ s c - e n  Indushe 
und c?ef 1sra4ische Handek~rotekhonis. 
rnvs. 
Doch stark1 die Kaoperal~ve das Bemb 
hen Ger  palÃ¤stmens~sche Familien, aui 
~ h r e m  Land zu bleiben, ncht abwanderr 
zu mussen. wte so viele vor ihnen. Des 
halb unlersfufzt der Weltfdedensdiens 
dme Frauenkooperative nach wle vor 
1936 z 9 mit emem ZuschuÃ zur An 
mletwna e m s  LaOens in einer belebte 
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Martin Kunz 

DRITTE 
WELT-LADEN 
Einmdrtung und Uberprulung tmei 

enlwichhJngspollllsct'en KIdungsmodells 
anhand ~ e i  F~llbc-i~~iele def 

Leonberger und Ludwaqshutger Lad'enintltfl'dven 

&C lohfir sich doch . . . !Ã so konnte dai Fazil Hg auch nicht angebracht, auf jeden FaÅ 
diei>er um fangreichen Untersuchung (Dis- aber nicht erw Å¸nsch . Letzteres liegt rn. E. 
senation) lauten. Anhand von .wei Falen manchmal auch daran, daÂ aus der eigenen 
Lmitieh M. Kun7 den Erfolg der grokn- Unfdiigkei(, klare Lernzkle und -schritte 
teils ehrenamtlichen Arbeit in Driw Weil- m bestimmen, eine Tugend gemacht wird. 
Laden M, Kunz dagegen benennt einige Gesichts- 
a) in Hinblick aufdk Panrterinder Dritten punkte fÅ  ̧den angeslrebten BcwuBtseinsJ 

Welt, deren Produkte sie verkaufen, Verhaltenswandel. Die diesen zugeordne- 
b) in bezug auf die e~~i~-ickIungspoliti~he ien Ãv̂1aBstab l - e n  sich selbstvmsthdlich 

Bett~~ÃŸiseinsbildun und VcrhdtÃ§n5m hinterfragen. 
derungen hierzulande. 

In he i l ig  auf das eii~uicklurngjpoli{is~he &- 
wuÃŸmi und Verhalten der Ansprechpan- Alles in allem meine ich: Ã§E lohnt sich.. .Ã 

ner hierzulande sind ~Erfolgsbereehnun- auch, diaas (fbeine Dissertationdankens- 
!Wi1 noch *ieriger als bei winschaith- wen verstadlich geschriebene) Buch zu le- 
~ W Ã  Vorgh?W. ~rnzielerfolgskontrol- sen und - im brtlichen Dritte Welt-Laden 
Icnib oder ahnliches wie in1 Schuluntemciu mitzuarbeiten ! 
~ i h i  es fur  d k [ l  R^r^ir'h nichi ; oc sind ha~f- H~-,,,-,-J W ~ W  Ã‡AftcnBttirHindftm 



Die geheiligte Schrift. 

durchaus sinnvoll und rieh- itus der Bundcsrepublik 
tis; wie oben i ~ n p ~ d c ~ t c t .  lic- Deutschland und West-Bcrlin 
greii Untersuchungen zu die- gci'eigl werden. Aussehend 
sen Therncnkompiexcn be- von der Franc nach den .Ws- 
reits vor. Was aber soll dann lichkciten ;iner ~ l ~ h a h e i -  
dieser Reader'? Er soll M c r i i n ~  nach Paul Frcire auch 
..DenkanstoÃŸ gchcn fÃ¼ in i nd&na l i~c r t cn  Uindem 

AlfabefeieruniKi cutsc spmc higer~rwachse. Praktiker und solche. die C> werden diihci !ii~wohl ge- 

ner. werden wollen" (7). Er soll - schichtliche Entwicklungen, 
und das sind durch;ius wich- Konzepte, Methoden, MMIC- 
tigti und zentrale Fragen - r ~ ~ ~ i i c n  iils auch Finunzie- 
Diskussion in folgenden Bc- rungspoicntiiile dcr e k e l -  

~~d~~ Er~ach~f icnbi tdi i iq  Hnndlungsdruck gerieten reichen indu~iereti: .. 1.) nen Projektc beschrieben. 
( ~ ~ ~ 1 :  nie g&@tifite sthrin.  in und langem ein Angebot an Wenn es keine unpolitische1 Dczidicrt weisen dsc cinzc1- 
~~~d~~ mr AIrakti-tierune dc~t-irh- Alphabetisicrungshurscn Pnlitik4rcic Btldtmgsarbeit ncn Beitriigc ;iuf das zentrale 
tprachq(e E ~ ~ & ~ ~ ~ .  Â¥V SPAK entwickelt wurde. gibt. welche Konsequenzen Element von Alphtibeiisie- 
publikationen Manchen 1%. IM Mittlerweise gibt es d n u  entstchcn diiraus fur dn; Alf- rung~miitinuhmcn hin: Al- 
Seilen. tanze Reihe von Studien. die ahetisierung? 1. ) Wclchc phiihciisicning kiinn nicht irn 

sich mit der Lcbensgc- Funktionen haben Kurstcil- truditionellcn Sinne uts bM3e 
schichte und den Lernintcr- nchmer und Kursleiter hici ..SchriHiipr;ichvcrmi~~lung" 

Bis Ende [Irr 70cr Jithrc Ich- tissuii von erwachsenen Anal- der Entwicklung von Kon- hegrii'fi;n weriltn. wn~iern 
icn deutschsprachige Er- phabe ten aus.einmdersetz~n. zepten und ihrer DurehfÃ¼h zielt hcwuiSi ;iuf einen Zu- 
w a c h s ~ ~ , ~ ,  die lllchl Å¸de nur den ihcorctischen Bezugs- rung? 3 . )  Welche Vcrande- wiichs iin 'iiwblcr Hiindlungs- 
ganz unzureichend fci>en und rahmen und die empirische runeen sind nijtig, um I.trn- konipctenz und sichticfit so- 
schp+lb~n ki)nnien. in der Praxis von Alphabetisie- fcii-men LU entwickeln. die mit einc Pcrs611isclikeiisen1- 
Bundcsrepuhlik DcutschIiind rungskursen ht-'ichrtibti~ den Anitlfi ih~ien tatsichln;h wickiung ein. Enspr~chend 
und in Wcst-Berlin von der oder auch Methoden und als gleichwertigen Partner zu- hdÂ§ es licispiebwci'ic beim 
0ffent]ichkeit vbllig unbe- Materialien rur  Diskussion lawn'!" ( 8 ) .  ..Verein zur Forderung der 
lichtet und auch itcllcn. Vor allem mit den Er- Auch der weiter formulierten h c r u f l j h n  Bildung" &nl- 
[ich und bÃ¼rokratisc .,uncnt- gebnisscn des ..Alphabetisie- Einschatzung. diili die bsshe- bwg: ..Alphitheiisicruilgskur- 
deckt... Jahrzehntelang iiith- rungspri~jekts" der Paihgogi- rigcn Erfahrungen auch in scn liegt e h  tcilnehmeroricn- 
men die Geseili,ch;lft um) sehen Arbeitsstelle des Deut- imdcren sozialen Bercichcii licrtch emiinzipdtorischcs 
Erw;ichsenenMIdun~~in- sehen V~lkshochtchul-Ver- gezeigt hiittcn. daÂ stiiiitiicht Kmv.cpl /ugj-uiidp-- (45). 
richtunaen elementare Wis- kundes. duh von Oktober Instanzen dazu neigten. ..so- Oder heim ..Hiiinhurger Er- 

und b, lduT~s,~~d"rf. bis Dezcniher IW5 nii l  ziaiinnnvativc Prajekle d e r  w;ichicncnhiltfung .V.": 
nisse nicht w;ihr. FÅ  ̧ Ana]- Bundcsmi~tcln durchgefiihrt Arheitsbereiche durch t'i- ..Alf;~lictisierting. die sich Ic- 
ph:lheien @ T :  ?ich totschwci- wurde. liegen ziemlich um- nan2- oder ~erwiltungslcch- diglich auf die Vcrmi[ltung 

und totgeschwiegen wer- t'asiscnde B~'schrcibungcn dc'i nwhe MaÃŸnahme unter der Lese- und Schreibtechni- 
den. Problems - und ;*ar von dCii Kontrolle zu bringen". I Å ¸ i  hcn hcschriinkt. ist ".E. yum 
Zwar waren cinzeincn Suziul- institutitmrllcn Bedingungen sich nur mt immcn  W. ÃŸc Sdtcitcm verurteilt. du i ic 

arhcitern. Lehrern. Bcrufir Ã¼be Tcilnchmertnotivieru~~g ztigcll auf die ASphiihctisie- eine Zwi;itiiut'lugi; von Schule 
h c r a ~ r n  oder Einrichriingen und dFfcntlichkcitsarbeit bis hekutct dics nhnlich: diirstel!en wur&. Es m d ~ s c n  
wie Ju'itizvolIzui;s;lnst;tlt(;n. hin zur Po-itiilphabetisicrung ..AU den Aifiihe~isiliru~ig+ nicht nur soi'ii~te und iisvchi- 
B~hindertenwcrk'itiitt~n, Bc- - vor. Und nun ein uJtiiercii p r l ~ ~ ~ k t ~ l l  ~~~~~~~ Schulen seht Aspek i~  herÅ¸ckskhty 
ruhschulcn C ~ C .  solche Men- Buch'? fÃ¼ Anulfubeten. die ~ C ~ ; N I  wmien. sondern aucll ncuc 

uufg~fallcn, doch g i l~ -  Â £  handelt sich um den von von jenen ÃŸehijrde wrwnl- H , i i i d l u ~ ~ ~ ~ k ~ ~ l l ~ ~ t ~ n z c n  W 

tcn 'iie liingc ;d> b&uerns. der ..Hi~mburgcr Ewiichstii- wrdcn .  die r.hc bestehen- ~ialer, hernflicli~r und politi- 
werte Fhllc msi ..s,chwCrcm cfibildung e.V." htriiu~gegt- den (A l l d f i i b~ tc1~  I > ~ U L ~ -  scher Art entwickelt werden" 
S~icksd17v. ..~cgiislhcnjker--. Sienen Reader: ..Die gchci- rcndcn) Siruhturcn der 'Kin- (511). 
geistig Behinderte oder An- ligtc Schrift. Ein Reader zur d t ~ s c h u h -  entwickelt hu- Es IM diis Verdienst des R(;+ 
@i>rige ethnischer Minder- AlfabeUsierung deui'ichiipni- k n .  Dies wurde fur die An- ders, diese Kampiinentc 
hcitcli. Erst dem drilsti- chigcr Erwiidisener". der alfahetcfl ht;<Jt;uirn. noch n w h  einmiil cxplizil forlllu. 
>chen Etikett -.Analphabc- ]Wh als weitere Publi hat ion  inm mal gWau drni iiusgesctyt iiert xti h;il1~11, Auch unter 
tcn-. das seit Mi[ti: der 7<fcr der AG SPAK in MÅ¸nche zu wcrden. MWiin MC gC- der -.clbstg~nii~~ntcn Ein- 
Jahre Ã¼be mehrere SetnJun- erschienen ist. xhci i r r t  u;~~;II. iiEtliiingigci' Â¥i~'hranfci~n~ d;iÃ keine dcfiti- 
gen und Artikel in die Ma;>- W a s  dieser Reader nicht Ici- cntfrcmdctes Lernen n ~ h  ilive Bctintworiung aller ;ml- 
scnmeilien gebracht wurde. MCII kann und witi. wird dem Lci3tung'iprin~ip. d i i ~  gcwort'ci~-n Fragrn i;rhlgi:n 
anderte sich die Situation. gleich zu Beginn beschrie- u.ii. durch dir k n n l u n g  d u  kmne (H). lileibt es sehr hc- 
Berichte Ã¼be einzelne Anal- h ~ n :  ..Wie wird jemand zum Auswuhlin-itrument l'nr ^C- grdknsucrt. sie 111 dic Ge- 
phabeicn oder Hilfsangchote Analfabctcn. - Wie lebt ein ~ ~ I k c h i i f i l i ~ h t :  Wrtsd i i i t / ~n i ;  Juiiheii niiJ ins Gcsprieti ge- 
- oft als Scnsmion aufgc- Analfahct. - Wo gibt L'S Å¸ber i i t .  Analt'atwtcn. dettci~ es h r d n  i'u hi ih~ i l .  I h r  Hoff- 
macht - L-rzielten ihre Wir- all Kurse. - Alfiibclisierung dann nicht $cl;ini;c. c ~ i ~ l l i ~ h  tiuni;, d;iÂ ..viclr der gcstcll- 
kung Die Erkenntnis dc5 fÃ¼ Auslander. - Probleme M) LU t'unktioercn, wie es vf- 1e1i Frngcn (. . )  nicht nur fiu 
prohiems vcrschitffie sich mit von Kursteilnchmern, - Pro- ttiiriet wird. wÅ¸r  Ji~in det- dic A l f i ~ l ~ t i s i ~ ~ ~ ~ i i ; .  honilcrii 
der aus GroÂ§hntiinnit Ã¼ber b k n ~ e  von Kur4ciicrn. - initiv "(Bildungs-)AMiill'" iiin-h fÃ¼ diidCrc S o h l -  und 
nommenen Parole .,Ein- Alfilhctisierung an Vollfi- W. I3~ili~gtipititwrri~hi; diskus- 
Recht auf Lesen" Gehi~r, so hochschulcn. - Fertige Kon- Wie CN ;irnJt;rs gehen kiinn. simswÅ¸rdig v511 kiinntcn. 
daÂ primhr die Erwachsenen- iteplc jeglicher An- (7) soll in dem Reader iinhand Lmi i  nur gelolgt wcrden. 
bildungscinrichiungen unter Diese 13escliriinkung isl viin ktir/.cn Proji;kttwrichtcn { . ~ f lwr  ~ ~ l l i i i ~ ~ / l l l  
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INFORMATIONEN 

Ober den Zusanimenhan~ von Bildung und 
(Lhter)Entwickluiig 

Die Univcrsi~iit KÃ¶l fÅ¸hr in Verbindung 
mit der Univcrsitht Conncciicul/USA. der 
Universiitdi Tel Aviv/ls.rat;l. der Universitfit 
Warscliau/Polcn und iindcrcn Jugendinsiitu- 
tionen 4, Mal ein Universtt2rcs Sommer- 
camp durch, hei ilcrn Schuler und Jugendli- 
che in niitur- und gcistc!iwisscn-,ch~ltlicl~e, 
wwic kuniiiwis~c~ischilftlichc ArhciwfcIrIcrn 
expe~irncniiixcn khnen. ikupunki: 16. Juli 
bis 12. AURUM IWK. Ort: Arnshere/Sauer- 
Lind. Intere'iwntcn konncn ;>ich bewerben: 
4. Univcr'>iliirc% Sornmcrcump z Hti. Prof. 
Dr. Karl-J. Klurc. Gottfricd-Kclkr-Str 27. 5 
Kdln 41. 

Augen auf beim Umwelt-KauU 

..Augen iwf  heim Umwelt-Kauf" hcil l i  cir 
ncues ,.Familicnsp~cl fÃ¼ 2-5 Menschen ah t 
Jahren". ein kooperatives Spiel zum Them; 
umwelibcwuÂ§ic Einkaufen. hg. vom Insti 
~ u i  lÃ¼ ~ikologibcl'ic Rmchung und ÃŸildun 
m Munster. Es ist  erhaltlich Ã¼hcr Okoiopia 
Spickvcrtrich und Vcriag. Hafi:nw<-g 26. 4< 
Mtinstcr. 

..Pro Zukunft" hc1Â§ eine neue Zcilwhrif i  
die. runichs~ vicrlcl j ihrl~ch. sphtcr evt. mu 
n i ~ l k h  - ubcr Ncuerschcinungcc infonnie 
rcn will, ~ l k  sich mi l  Zukunflsfragcn hc 
it~hiftigtn. Vorbild dc*. Inforrnationsbtattcs 
das von der von Rohefl Jungk geleiteten I n  
iemationalcn Bihhtithcli fÅ¸ Zuki inf tsfr~~i ;  
in Salzhurg hwausgcgebcn wird. k t  der U? 
iimcrikanischc ..Future Suwty". Die &il 
schrifi hwl l  Inkirnui~ionm und Kuri'hcschw 
hungcn von BÃ¼rhrr und Artikeln cnihalic 
und dahci auch h T h e m a  ..Dritte\VcliIEn 
wicktng;pnl~ttk" crfasscn. Bc?ue: intnic. B 
hliolhuh fÅ¸ Wiun~tsfr:iKt;n. !mherptr. 
A-5WO Si~ l~hurg .  

PÃ¤dagogik-ZritschlifIc ade 

Der M a r h  der pÃ¤dagogische Zeitschriften 
ist zusaimnengcbrochen: Zum Jahrcsbeginn 
~ e h c n  ..pÃ¤d.extra" das ,Jda-gazin fur Erzic- 
hung. Wiwnschafi.  Politik und Schulalltag" 
aus dem Wcstariencr Extra Verlas. und .,de- 
mokratische erziehung" vom Pahl-Rugcn- 
stcin-Verlag (Kfilnl zusammen, Die neue 
Zeitschrift soll (vorliiufig) heikn: ,.pÃ¤d.ex 
ira & demokratische craiehung". Zuvor 
schon haben ,.Pidaaogik hcute" aus dem 
Weinheimer BelteVcrIag und die .,Padagogi- 
sehen Beitrbge" (ehern. Ã£Westennan~i PA- 
agogisdie Beitrhge") fusioniert: das neue 
Hcti heiÃŸt ..Pddagogik". ..P;~dagogik hcute" 
ist schon das Nachfolgcorgan von ..b:eL' - hc- 
trifft e~7iehun~.  eine Zeitschrift, die 1974 ci- 
ne Spitzenaufla~e von iiber 47.000 Ex. er- 
reicht hatte, Auch ..oko-pad." scheint am 
Ende und wird dieses Jahr aller Voraussicht 
nach ihr Erscheinen einsieHen. Die GrÃ¼nd 
fÅ¸ diese i s ch l tm ,~  Entwicklung liegen vor- 
dcrgrundig irn Okonomischen, in einem ra- 
piden RÅ¸ckeans der Abnnnentenzahlen - 
und damil der Auflayenhohc. Letztlich 
schlÃ¤g htcf aber eine ge~ellschaftspolitische 
Entwicklung durch, die auf dem Wege zur 
high-tccli-Gesellschaff die PÃ¤dagoai links 
liegen liBt. Dort w o  es kaum noch Pidagc- 
giL-Studenten und so gut wie keine JungIch- 
rcr mehr gibt. fehlt der diszipiinÃ¤r Nach- 
wuchs, der Padagogik-Zcitsclirif~cn Yw. 
Dazu kommt. daÂ die ,,Altlehrer" 'scheinbar 
nur noch an pranisorienticrten Re7.cpicn 
oder am nichsien Urlaub imeressien Ã§iin 
und ,.theoretisch HintergrÅ¸ndigc~ ver- 
schmihen. So kÃ¶nnt man nimlich vermu- 
len, wenn man die ..ncucn" Konzepte der 
Rurnpfaciua-hriflen bcirachtct: viel Unter- 
richtsrezepie und: ..Windem iin Watt". 
..Ahentclicrrcportagcn auh aller Weit" (sn 
LB. ..P3dagogrkh*) 

Institut tÅ¸ h h g i e  und aneewandte Eih- 

Ein  Jns~itut fÃ¼ akologie und angcwandte 
Ethnologie" (IOE) wurde Anfang dieses 
Jahres von ~ h o l o g e n  und Ethnologen in  
Mfinchengladbacli ms Leben gerufen, Er- 
klsrtes Ziel ist der Einsau fÃ¼ ,,cingehorcne 
Volkcr, die keine Lobby haben" Der vei- 
folgte kultur- und urnwclthewi~hrende An- 
salz setzt an die Stelle von Entwicklungshilfe 
die ..Revitaiisierunghilfe": die Hilfe ?ur Wie- 
dcrbclebung traditioneller Trrhnologicn, 
Lanriwirtsciiafts- und Bewiscrunphrmen 
ect. Das  Institut h? Herausgeber ck-s Jahr- 
buchreihc OKOZID, in  der hislnng 3 Bande 
erschienen sind (L Vernichtung der tropi- 
schen RcgenwSlder, 2. Die 6ko-suzialen Fol- 
gen von Sliiiidammpr~jckten, 2,  hndwirt-  
schaft in der Dritten Welt) AuÅ¸erde wer- 
den Ausstellungen, Vortage und Scmnwe 
veranstaltet. Informittionsmatcrial kann an- 
gefordert werden: !OE, LockhOtter Sir. 143. 
4050Mfinchengiadhach. 

Fachtagung fiir Lehrer zum Thema ,,Dritte 
Welt irn Unterricht" 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung vcrstanstaitct 
WS8 in der Fritz-Erler-Akademie in Frcu- 
denstadt/Schwanwald zwei Lehrertagungen 
zum Thema ..Dritte Weh im Unterricht". 
Das I .  Seminar findet in der Zeit vom Mon- 
lag, 9.5.H bis Miltwoch, 11.5., das 2. von 
Montag. 26.9.8R bis Mittwoch, 29.9,. stau. 
Referenten sind voraussichtlich: Hartmut 
Sangmeister (Heidelberg) und Alfred K, 
Treml (Tuhingen). Anfraeen und Anmel- 
clung: Friedrich-Ebert-Stiftung, FriU-Erler- 
Ahudernie. Postfach im. 72W Freuden- 
Madt. 



Symposium J. Weit in Unterricht. ÃŸild 
und Erwachsenenbitdung" 

Der &terreichische Informationsdicnst f 
Entwicklungspolitik (OIE) und die B 
dungsunivereitÃ¤ Klagenfwt vcranstaltt 
vom 17. - 19. April 19RK in KlagenfurtfOstc 
reich ein Symposium mit dem Titel ,.-L Wc 
in Unterricht, Bildung und Erwachscncnh 
dung". Referenten und Gespriichspartm 
sind u.a.: D. Zimmer, W.D. Sctirniili-VVul 
fen und A.K. Treml. Informationen und A 
meldung. 0 1 ~ .  Tuchli>uben 8. A-lttlO Wicr 
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Afghanistan 

Sudan - Interview mit Coslete Garang 

Adler in Sri Lanka 

Die Weltbank 

Themenschwerpunkt: 

US-Politik irn Golf 

Diklalur der Baath-Partei 

Deulsch-Iranische Handelsbeziehung 

Lernen fur den Krieg 

Islam und Nationalismus 

Rezensionen zum Themenblock 

Gvhe Stillung 

E~nzelprets OM 5.e. Jahresabo: DM 40.- 
(DM 30,- fÅ¸  einkommensschwache 
Gruppen) bei 8 Ausgaben irn Jahr 
Informatfonszenirum Dritte Welt. 

Postfach 5323,7800 Freibuq 

Dritte Welt - Neue Unlemchtsmaferiaiien 

,,Ctute. das Modell einer Diktatur". ab 
Klasse 7. BcstelIungen an tcrre des hommes 
Murgial. Wolfgang Deppisch. Wcscrstr. !U. 
7550 Rwia t t , 

..Siidafriku - B a ~ ~ c i n e f i t r  den Unterric111 
in der Si-kundawufe". Hg. von Ludgcr 
Helm, 1W7. 310 S. LoseNatt~amrnlung in 
DIN-A-&Ordner. Bestellungen Ã¼be den 
..Vwliig fÅ¸ Interkulturelle Kommunika- 
tion". PFWO%5 in h Ffm 90. 

Ã £ E ~ i ~ i c k I m t g  Ausbeutung, Hunger um 
Bfispit i  Brasilirm. Modi'}! fÅ¸ einen t d w i i i -  
tnct~siottaleti Unterricht fur ci i t  Fii;-lwr Erd- 
filinde, Geschichte. Politik, Religion und 
Unitsrh der Srk P. Verlsig: Die Schulpraxis. 
Wfried Staschcit. Ohrrstr. 3t, 4?1> Muh[- 
heim. 

..Die Vemfiitld~tiig der Entwirklut~gsl i i~~-  
der - etne Arbcifihilfe fÅ¸ die Arbeit mit 
Gruppen". G .  Wulf, Salzmannstr, 7. 3 Han- 
nover 91, 

0 Ã£Ei Ghhiis voller C i m w e n " .  Deutscher 
Institutsverlag. PF SlM70.5 KÃ¼l 51 

4 Erklirung wn Bcrn: O r i w  Weh - emp- 
fehtcnswerte Kinder- und Jugendhcher. 8 .  
iikiuiilisicnc Ausgabe 19M. EvB. Ouel- 
cnsrr. 25, Cfl-SKI? ZÃ¼rich 

+ D. Bielcnsicin/W, Ball (Hg.): ,,Vun tind 
mit der Dritten Weli i n - w i .  Arbeiisi:i!frn f i r  
die pulitisffse BUdung". Bonn IW7. 328 S . .  
Bundesxcntrali: fÃ¼ po l i i i dw  Bildung, Berti- 
ner Freiheit 7. 5.3Bmnn I (vgl Rezension in 
diesem Heft). - wochenschau Nr. Y4 lW: ,.Er~~wicklimgs- 
poliiik". Am~ribe Sek. II. Wochenschau-Vcr- 

Entwkklungspotitik und Gewerkschaften 

Mi1 der Reihe Ã£En~wicktungspolhi - Matt- 
rialien zur gewerkschaftlichen Bildungsiir- 
beit- hat das DGB-Biitiunpwcrh rnittlcrwci- 
Ic fÅ¸n Arfieitshcftc f Å ¸  tlic entwicktunpbi:. 
mgcne Bildung im Arl-witnehnt~~ht.TcicIi 
vorgelegt. Sie bieten Ma~crialitn und Ar- 
beiisblitier zu den Themen ..Grundlagen 
der Entwick!unppolitik", ..Trunsnaririnak 
Konzerne und Dritte Weli", ..Weltwirtschaii 
und S c h u i d e n k r i ~ .  ..Kommen ttic Arhcih- 
plane zurÅ¸ck"" ..SÅ¸dafrika" Bezug: W B -  
Btldungswerk. PF M ,  4 D Ã ¼ w t d o r  l 

Nord-SÃ¼d-Kampii~ne Ganz Europa bltdtt 
nach Sirden . . . 

KIS kastneri 



International Society for Intercultural Edu- 
cation 

er 14. WeltkongreÃ der International So- 
rc&ui-al Education. Training 
- SIETAR -wird vom 5. bis .  

n Å¸eriveriLK stattfinden. 
eht unter dem Thema Part- 
SchlÃ¼sse fÅ¸  intcrkuttureUe 
und soll Formen und Entste- 

nersch~lftlichcr Zwnmmcnar- 
unterschiedlichen Kulturen 

. Nfihere AuskÃ¼nft gib1 S.J. 
mtr.  Y, H MÃ¼nche 00. 

Agrikultur 

Thcorctiker und Praktiker. Expcncn und 
Laien. Bauern und St~dter, Produzenten 
und Kon-sumcnten trafen  ich im Februar 
19S7 im oher&ierreicIlischcn Muhlviertel 
unter dem Thema ..ErdscgenL. zu einer Bc- 
gcgnung mit der Agrikultur. Die Vi~rtrige 
und U k k u ~ ~ o n e n  sind nun unter dem Triel 
..Nachlese zum Er&egen" als Buch irn Ver- 
lag Grauwcrte, Hcidensir. 2, A-5020 Salz- 
b q ,  vcrfiffentlich~. Der Band mit 313 S. 
cnthilt u.a. BeitrFtge von A .  imfcld. S. 
Groenevdd. K. SCIU und F.W. Graefc zu 
Baringdorf. 

Das Eumpcn Development Education Nct- 
word (EDECN) hat unter dem Titel .,Who's 
who* ein Handbuch Å¸he europkische Orp- 
nisationcn und Initativen herausgegchcn, 
die enrwicklungspiidagogische Forschung 
betreiben und enrwicklungspolitische Unter- 
richts- und Arbeitmawr~alicn erstellen. Das 
Handbuch enthalt die Arbeitsprofile von 
Ã¼be 200 Organisationen, die im Bereich der 
,DcvcIopme~~i Education" tÃ¤ti sind. Es 
kann uhcr EDECN, clo Nassauplein 8, IR15 
GM Aikmaar, Ncthcrlands, bezogen wer- 
den. i m  Ã¼brige wird Heft WW der ZEP 
das Schwerpunkiihema haben: Entwick- 
iungspidagogik irn europÃ¤ihche Ausland. 

Aktion ft8: Dritte Weh h Kiderbndi 

Eine besondere Form der Lesefbrderung ha- 
ben sich die Deutsche Welthungerhilfe und 
der Feter Hammer-Verlag fÃ¼ dieses Jahr 
vorgenommen. lm Rahmen der Nord-SÃ¼d 
Kampagne des Europarates wiil die Deut- 
sche Wclthungerhilft, fachlich umerstÅ¸tz 
vom P. Hammer-Verlag,. viclfaitigc Anstren- 
gungcn uniemehmcn, um KinderbÃ¼che 
zum Thema ..Dritte Welt" im Buchhandel, in 
Bibhheken und in! pÃ¤dagopsiclie Bereich 
zu fbrdern. Kostenlose Dcko- und Werhema- 
tcrinlicn fÃ¼ dcn.Buchhande1. die Vcrmiit- 
tune von Autorenlesunpen und Ausstellun- 
gen f Å ¸  Bibliotheken, eine Bibliografie d!. 
daktischer Bcglc~imaierialicn zu Dntte- 
Wclt-Kinderhchcrn fÃ¼ Lehrer und Erzic- 
her kmnen ab Anfang Mirz von allen Inter- 
e-.iit;ntcn angefordert werden: DWH, PF 
WSW. 53 Bonn 1. Zahlreiche Organisauo- 
ncn haben bisher ihre UnterstÅ¸tzun der Ak- 
linn zugesagt, unter ihnen die Arbeitcrwohl- 
fahrt, Pfadfinder- und konfe-i'iioncllc Ju- 

.gcndverbZndc. die Ev, Frauenarhcit u.a.rn. 
Lesef6rdcrung im grokn Stil, verbunden 
mh der Sensibilisiemn~; der jungen Genera- 
tion fÃ¼ den Nod-SÃ¼d-Konflikt ist das Ziel 
der Aktion ..Guck mal Å¸ber Tellerrand - 
lies mal. wie die andern Ichcn". 

1 Â SAHARA-INFO 1 

berichtet regeimaÃŸi Å¸be 
- den Beireiungskarnpf der 

F POLISARSO 
- die diplornalischen Ausein- 

anderset7ungen um die 
WESTSAHARA 

- das Leben in den fl 
lingslagem der Sah 

- die Demokratische 
Arabische Republik Sa 

SAHARA INFO 
erscheint alle 2 Monate 
Janresabonnement nur E>- DM! 
Probeheft und Abobeileilung bei 
GESELLSCHAFT DER FREUNDE DES 
SAHRALtlSCHEN VOLKES e V 
U H~lpwn. A m  Wall 46 
2000 Biernen 1 

,Wer hat Angst vorm schwarzen Mann - 
Dritte Welt in der Grundschule" hegt ein Se- 
minar j ik  Lehrerinnen und Lehrer aus Ba- 
den- W~hwmherg ,  das das Zentrum fur  EAI- 
w i c k ~ s b e z o g e ~ e  Bild~ing Stuttgart (ZEB)  
tn Kim~mersfeld/Nordschwarzwald vom 22. 4. 
bis 24. 4. W88 veransiahef. Anmeldung Å¸be 
doi Z E R  Crrokstr. 17 7 Stuftgm i. 

  besser es gibt Skandal, 
als da8 die Wahrheit 
zu kurz kommt.~ 

C'hnkkn ~ n d  verpflichtet, den KÅ¸cken Schaff! -X 
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LaÂ mich beschauiich. aber nicht verdrieÃŸlic werden - hilfsbereit, aber nicht despotisch! hit i i l i i r i~ iu limi 1 / , ~ ,  'iimt,-ti!, iihrv'iyiittn 111 h -  

Bei meinem gewaltigen Reichtum an Weisheit scheint es mir ewig schade. ihn nicht g a n ~  anzu- ' tt i^rqwhIik wtMl t r i i l c id r  l r n p ~ ~ l ~ t ~ ~ f ( y ~ h r n  J / h r -  
wenden - aber Du weiÃŸ ja, Herr, daÂ ich mir schlieB11ch ein paar Freunde erhalten machte, 'i / h w ~ ~  I'd'lut-lA. ( ~ w f f r r  !';L' 11. f̂b.; ( ' d d  
Bewahre meinen Gei-si vor der endlosen .4u&ahlunt! mn EinzeIheitttn1 
Verleihe mir Schwingen, um zur Pointe zu g e i a ~ n !  Gerhard Maivr i i i t ihwrr f \~ r ip i i  ru 11tv K ~ t l f ~ ~ r w ~ ~ w ~ r  

' iit Izf l l i i '~ tut t k r  i IJI t i i h ~ ~ ~ t ' r t  d M/lrwi> >i't11r Mti- 

Lehre mich schweigen Å¸be meine Schmmen und Leiden Sie nehmen ai. Die L W  "ie zu , i;I,f(.,,l,;,;.,f Ã£fl , .  ,~) , , , , .A~~. o,., . ~ , I I , ~ I , ~  ttr, ,,,t,II. 

beschreiben. wÃ¤chs von Jahr zu Jahr. W/;< J J  l f t ~ * ~ f h f t ( f i \  (I' \fiin^ t i t r w h y ~ < i w  9. 74 

ich wage es ja nicht, die Gnade zu erflehen. anderer Leute Erzihlungen uber ihre Leiden zu ge- IuNneiw 

nieÃŸen Aber lehre mxh. geduldig sie zu ertragen. i 
Ich wage es auch nicht, ein besseres GcdÃ¤~htni zu erilehen - aber doch grdkre Demut und Â¥';;:;, l'{!Oc",,";r :;;;;/;;;I;;;tl;;;;;;;;;; 
weniger Rechlhabtr~i~ w e m  mein Gedachtnis n~cht  mit dem von m d m n  ubere~nstirnn~~. , 1 ~ 1 1 ,  h,,( ~J l l~ , , , t t l l ~L . r , l  ~ 1 , 1 ~ 1  ,I, (,,,, l l J l , ~ ~  
Lehre mich die glorreiche Erkenntnis, daÂ ich mich gelegentlich irren kann ; ?i.,l J f%q;~~r, i h i t w r  Â¥t VW / rn iw^i i l i  IZ 
Erhalte mich SO angenehm wie mogl~ch Ich will kein Heiliger sein - es liÃŸ ssch mit r i ~ i n ~ h e f l  $ 
von ihnen so schwer leben1 IJicfer Hrwm~oti/i. .hn 'd~^f .  [\I > ~ I J  !W nt\ fftb 
A h a  ein gtaniiger aller Mensch ist das KrÃ¶nungswer des Teufeh! : i 'wi^~tef t  r t  111 t w i  .it̂ w \i ̂ <V;WIILI IÃ£nf^ A -  
Verleihe mir die Gabe, an unerwarteten Stellen Gut- und bei Menschen unvermuiete i u n ^ ~ ' l l f f s ( J ~ i ~  J . ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I w - ' ~ ~ I I ~ J I ~ J ~ -  ' ~ W I  M- 

zu entdecken Und laÂ nur die Gnade zuieil werden, Herr, es ihnen auch ?U %cnl l11Unirciiit rh Vhdw 1dfc .-I hF-tSiiitUti$+nthrk. 

/ i , * t \ l i i r s  11 Wf V l d f l i  

Der Waldhof vom tung durch den Einzelnen zu vielen Be- 
reichen seines Lebens, z B die agrari- 

Vefel fl i, N u t ~ ~ n g ~ r I n g  sehrnAnbaurnelhoden und agrarische 
Produklm sowie der Umgang mit Res- V~rbwndene HBfg G.V." sourcen und ~ r n w e l l  und nicht zuletzt 

Der Watdhof wurde 1985 von der Wald- 
hol-Gruppe bzw. vom Verein ~Nulzungs- 
ring Verbundene Hole e V U ubernom- 
rnen. In seiner jetzigen Form wurde er 
um die Jahrhundertwende aufgebaut, 
Bis nach dem Kries diente eas Haus als 

der Umgang mit den Mitmenschen. 
Der Verein stellt seine Tagungsslatte 
auch anderen Gruppen zur VerfÅ¸gun 

Unterbringung 

Das Haupihaus bieiel auf drei Stockwerken 

ner tarn~iie. 1 ,  und d e  B I ~ I ~ O + ~ E ~  genutzt. ~ r n  Erdgescho8 
Der Waldhof heat inmitten eines huaeli- bednte; sich Osr o r o k  â‚¬Â§r der auc5 als 
aen ij!&., und Konferervraum g ~ n d ? l  werden kann. Salost- 
der Vorderrh*n, versorger f i ndene ine  Kuche trn welren 

Duschen und 5 WCs stehen zur Vor- 
Grenze. Groflere Stadte 

die dem momentanen &djum nicht qe- wohn- und Gerne-nsenaft~ram SO& crei 
recht werden. W& steckt aber hinter  die- ^Parate' ~ i m m ~ f n  Das steh; Gruppen 

bis zij 12 Personen und Einzelpersonen als 
sem Namen7 Nicht, wie auf den er- Selbstversorger zur Verfugung 
Der Verein sieht in der Art seiner Btl- 
dungs- und praktischen Arbeit eine Art 
~ntwicktungspohti k vor Ort. d. h. die Ver- Weitere Inhaltliche Information tiber 
anderung der VerhÃ¤ltniss in den lndu- das Projekt und den Verein; 
5t rielandem ist die beste Entwicklungs- MNu!rungsring Verbundene H&fe e. V." 
politlk, oie man leisten kann. NatÅ¸rlic d o  muss ~l-sohsah 
ist diese Arbeit verbunden mi! der kl- SchumannstraBe 54, 6000 Frankfurt 1 
dungsarbeit zu Fragen der Sogenannten und direkt bei ,. Waldhuf" 
Dnfien Weit Siichworle !ur solche Arbeit 641 9 Rasdort-GrÃ¼sselbac 
vor Ort sind z B. die Ljbernahme pohti- Tel.06651/427 
scher und gesellschaftlicher Veraniwor- WFD - Ouerbnef 987 
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, . , .da muÂ was passieren und lustig soll es sein". 
~ b e r  den Umgang von Kindern mit mÃ¤rchenhaf phantastischen 

Bilanz einer Gruppenarbeit. Jugendtheater aus der Sicht des 
beteiligten Autors 
Voll auf der Rolle. Jugendliche in Berliner Theatern 

Spiel - RealitÃ¤ - Erziehung 
Das ,?Theatre In Education" in GroÃŸbritannie 
Selbstfindung und Selbstzufriedenheit 
Tendenzen und Moglichkeiten des Schulertheaters 

TZS 4: Zielgruppentheater - T2S 16. Was 1st komisch7 

TZS 6. Provinztheater 
- TZS 19 Theatersiadt Bertin - TZS 7-  Autoren 

TZS 10: Frauen am Theater . TZS 20: Bjlderwelkn 

TZS 11: Klassiker TZS 21: Volkstheater 
TZS 22. Med~enw~ssenschaften 

TZS 13: Spektakel 
Einzelheft DM 9,50 + VS 


