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WiderstÃ¤nd und Chancen 



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 


































































