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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, Rlankert (niederlGndische)GeographiebÅ¸che 
kritisch untersucht. Ich denke, die Ergebnisse 

das vorliegende Heft ist fast ein richtiges sind nicht nur f Å ¸  SchuSpiidagogen interessant, 
Schwerpunktheftgeworden. "Schulbuchunter- sind doch unsere Schulbiicher eine Art schri ft- 
suchungen" stehen irn Mittelpunkt mehrerer Eich geronne Sicht der Welt (hier der 3. Welt), 
BeitrÃ¤ge Irmgard Sollinger hat MusikbÃ¼cher und sie sagen deshalb vielleicht mehr Å̧be uns 
Gottfried Orth ReligionsbÃ¼che und Weiter als Å¸be die (3.) Welt aus. 

Weiler finden Sie einen Beitrag 
von Dieter HampeS Å¸be das. was 
traditionellerwcise "(personelle) 
Entwicklungshilfe" bezeichnet wird, 
diesmal aber als ein "Ort inierkultu- 
reller Begegnung". Von dem Diskus- 
sionsbcitrag zum Jugoslawienkricg 
von Alfred K. Treml erhoffe ich mir. 
ich gebe es zu, ein paar Lcserbriefe. 
Wenn wieder keine Leserbriele kom- 
men sollten, werden wir (Redaklions- 
mitglieder) sie wohl selbst schreiben 
mÃ¼ssen Andere Zeitschriften sollen 
dies ja auch machen (sodasGeriich t). 

SchlieÂ§lic finden Sie aHe regel- 
rniiliigen Rubriken wieder schtin 
~ e l ' u l l ~ ,  den unnachahmlichen ZRP- 
pelin, das Portrait und den ganzen 
Serviceteil (Untcrrich~maierialicn, 
Informationen etc.). Ich hoffe, daÂ 
die Mischung (wiedercinma1)gelun- 
gen ist. 

Herz1 iche GrÅ¸Â 
Alfred K. Tre~nl 

12.5.1993 
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m a m  da laÃ dich 
nicht ruhig nied 

Rassismus und Eurozentrismus in MusikbÅ¸cher der 
Sekundarstufe I 

Wer Eurozentrismusaufbrechen will, verweist beim 
Bc~achien der Ã¶konomische Schwache gern auf die 
kulturelle StÃ¤rk der &der der Dritten Welt. So ist die 
Frage brisant, wie das kuliuwissenschaftliche Schul- 
Each parexcellence, die Musik, aul'die Existenz aukr- 
europiiischer Kulturen eingeht. TatsÃ¤chlic hai die Ras- 
sismusforschungjedoch bisherdasFach Musikvemach- 
lassigl. Auch hier wird die Drille Welt vorrangig unier 
Ã¶konomische Gesichtspunkten wahrgenommen. 

Uniersuchungsdesign 

Ich untersuche nahezualleMusikbucherderSekund- 
arstufe 1, die seit 1970 in den Verlagen der alten Bundes- 
republik erschienen sind, insgesamt47 MusikbÃ¼cherau 
l R Lehrbuchreihen.Gelegent1ich ziehe ichnoch weitere 
12 Musikbucher heran. FÃ¼ die siatisiische Auswertung 
beriicksichligeichgleichartigeNeuauflagenderjeweili- 
gen Reihen nicht, so daÂ sich hier die Anzahl auf 37 
B Å¸ehe reduziert. LiederbÃ¼che und zusÃ¤tzlich The- 
menhefte bewerte ich nicht. Ich rechne und die 
Muilikder TÃ¼rke und Israels zu den aufiereuropiiischen 
Musikkulturen, nich dagegen dieos~europ%sehe Musik. 

Ich untersuche,obdieMÃ¶glichkeitderGleichwertig 
keit tremder Musikkulturen (Musik und Menschen) nui 

der europÃ¤ische offengehaltcn wird oder ob ihnen ge- 
geniiber immanente Ahwertungsmechnn~smen vorlie- 
gen. Konkret stelle ich folgende Fragen: 

I .  Wie geht man auf die Existenz aufiereuropaischer 
Musik ein'? WelcheThemen- bzw. LEinderauswahl wird 
getroffen'? 

2. Wird auhereuropXische Musik latent abgewertet 
- aufgrundrassislischcr Mechanismen,d.h, weil sievun 

fremden, insbesondere schwarzen Menschen hervor- 
gebracht wird 

- aufgrund eurozeniristisclier Mechanismen, d.h. weil 
die eigenen Wertrnalistibe an die fremde Kultur angc- 
legt werden 

3. Werden ailgemin rassistische oder eurozentrisli- 
sehe Inhalte transportiert? Gibt es offenen Rassismus 
und Eurozenirismus? 

Fakten 

37 Bucher werden untersucht. 78 % der BÅ¸che bc- 
fassensich imTcxtbcreichroi~auÂ§creurop~ischerMusi 
(29 von 37). und 73 % bringen aufiereuroptiische Lieder 
(27 von 371, wobei angemerkt werden muh, daÂ nicht 
alle BÃ¼che Lieder enthalten (3 1 von 37 = 84 %) 
(vgl.Graphik I ) .  
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PrÃ¼sen a~$k~europÃ¼ische Themen und Unterriclii- 
seiitheiien 

29der 37 Bucherenthalten insgesamt 59 Kapitel oder 
Subkapitd zu auÃŸereuropÃ¤isch Themen. Diese sind 
mehrheitlich fur dic Klassen 7 - 10 vorgesehen (42 von 
59 = 71 %) und behandeln die folgenden Themen: 
'Fremde Instrumente", "Musik fremder Kulturen", 
'Jaxz, Blues, Spirituals, Reggae. Soul". "Thze und 
Lieder" (vg!. Graphik 2). 

Zwei Themen dominieren: " T i e  + Lieder" und 
'Jazz-Blues-Spirituals-Reggae-Soul", d.h. der arnerika- 
nische Kulturraurn afrikanischer Herkunft. Der Jazz ist 
in den Klassen 9 und 10 Lehrplanthema', seine Bevor- 
zugung darf also nicht verwundern. Zudem hat er Ein- 
gang in den hiesigen Kulturbeis gefunden. so daÂ ich 
darin nicht die BeschÃ¤ftigun mit einer fremdenMusik- 
kultur im eigeniliehen Sinn sehe. 

Thze  und Lieder siellen eine eher emotionale Kon- 
taktaufnahrnc mit fremder Musik dar. Sie sind das 
Hauptangebm f Å ¸  Zehn- bis ZwÃ¶ltjiihrige DaÂ sie je- 
doch nach dem Thema "Jazz ..." auch in den oberen 
Klassen den zweiten Platz einnehmen, lÃ¤  auf einen 
Mangel an Bcrei~schaft zu rationaler Auscinanderset- 
zung rnil anderen Musikkulturen schlieÃŸen Diese w i  

unter einem Titel wie "Musik fremder Kulturen" zu 
suchen. Die neun Fundstcllen weisen jedoch lediglich 
viervollst%ndigeKapitel invierBiichern2 aus. Dieande- 
ren tiinFFundstellen sind KurzbeitrÃ¤g von ein bis zwei  
Seilen Umfang. 

Einen dieser KurzbeitrÃ¤g enihiltdas Buch Seqwtm?; 
.VÂ f /E%). Dieses Buch macht essichzumPrinzip, stets 
auf auÃŸereuropkische vor allein afrikanische Musik zu 
verweisen, wenngleichdabei meist von "Naturvfilkern" 
die Rede ist, Offensidillich wird auf die Prssenz fremder 
Kulturen besonderer Wert geleg~. Ein Buch mit einem 
solchen Anspruch hat es seither nichi wieder gegeben. 

Man kann also von tÃ¼n einzelnen BÅ çher (nicht 
L,ehrwerken!)sagen. siesetztensichemsthaf~mit auÃŸer 
europdischer Musik in] eigentlichen Sinn auseinander: 
Sequenzen .W [Wh}: Musik h&+n, m w h e n .  verstehen 
71K (198.2): Musik hijren.  wehen, verstehen 9i!0 
<!9#fi); Spielpl~itr Musik 2 {W/); Mi~sikiwid 718 
/ 1997). Von den 37 untersuchten BÃ¼cher sind das gera- 
de 14%. 

31 der37 untersuchten Bucherbieten Lieder an. Von 
diesen 3 l BÅ¸cher enthalien 27 aukreuropiiisiche Lie- 
der. 

Dabei beikiden sich in den eigens ausgewiesenen 
internationalen Liedkapiielnwedermehrncchsorgfalti- 
ger ausgesuchte auiiereuropiische Lieder als in der 
Gesamtheit der BÃ¼cher Mehr als ein Drittel der BÃ¼che 
begnÃ¼g sich allerdings mit einer Art Minimalpro- 
gramin, einer Auswahl aus lunf Standardtiedern aus 

Israel, Mexiko und Kuba3. Einerseits ist das nÃ¶tig de 
ein Lied geht nur bei gehÃ¤ufte Auftauchen in den a 
gemeinen Liederschateein. Andererseits mac henes sie 
Verlage durch den Abdruck von ein bis drei bekannten 
Liedern allzu leicht 

reten. Reflektieren 

Grafik 1 :AuÂ§ereurop&ch Musik Irn Text- bzw. Uedtxraich d. untersuchten BÅ¸che 

Grafik 2: Auiieilung der 50 (Sub-)Kapitel, die sich mit 
auÃŸereuropÃ¤isc Musik befassen, nach Themen 

(l9Wi9i .S.26 - 31) nicht. Auch viele der seit lÃ¤ngere 
immer wieder anzutreffenden Lieder aus SÃ¼dostasie 
embehren zusÃ¤tzliche Information. Fremdartige Lieder 
bedÃ¼rfe m-E.jedoch weitererErlÃ¤utenmgen sollen sie 
e i w i  von der Musikkultur, der sie entstammen. ver- 
rnineln. Afrikanische Angebote zum Singen fehlen. 
5eqiien:en 516 tl990; bringt sechs HÃ¶rheispiel irn 
Liedkapitel. jedochohne Textabdruck,der fur eineven- 
tuellesM~tslngen no1igw~.Spie /~; l lbt1~2  UY9l)bietet 
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ebenfalls H6rbeispiele im Kapitel "Musik in Afrika" an. Die Haltung der Musikpiadagogik 
Der Abdruck turkischer Lieder kam 1984 mit B m p  

7-9 in Gang und nimmt seither kontinuierlich zu. Er 

Bild I 

tieit. Trotzdem ist sie eine biltere Feststellung, bedenk 
man die 20 Jahre alte, immerzu wiederholte Fordern 
der Musikphdagogik nach Einbeziehu 
scher Musik in den Unterricht. Schon 
Musikpgdagoge Peier Koch. "daÂ [im 
Anm.d. Autorin] ... etwas von dem Reichtum und d 
GroÃŸ antierer Kulturen erahnt wird" (Koch 1 967, 
zit. in Stoll 1987, S.16). Doch knapp zwanzig 
spÃ¤termuÂ§erimmernoch"nadidruck!ich"dara 
rcn, "in der Schule auch Musik fremder Kulturen 
unterrichten" (Koch 1986. S.593). In der Zwische 
habensichviele Musikpadagoginnen ( 
mann, Klebe-Woniroba, Kuckertz, Schaffrath, Weyer) 
fÃ¼ diesesZieleingesetzt, allen voran Siegmund Helms, 
der entscheidend dazu beigetragen hat, auÃŸereuropiii 
sehe Musikvorn Stigrnader "Folklore" zu befreien @.B. 
Helms 1976. S. 192). Bis zum Ende der 80er Jahre hak 
s~chinder FachdiskussionderkÃ¼nstlerich Wert auÃŸer 
europaischer Musik gekkdrt (Hickmann 1987, S.276). 
Musikwissenschaftliches und didaktisches Material i s l  
fur den Unterricht bereitgestellt worden. Auch der 
neeurwieniris~isehe Standortder Musikp 
reflektien(1enne l979,S.612Kuckerlz l 
Hickinann 19S7. S.275: Gieseler 1987, S.139 

Als einer der ersten Musikpiidagogen wi 

Gieseler 198 1 nicht linger "Musikethnologie vornehm- 
lich unser dem Zeichen des 'sehr weit weg'" verstehen 
und fordert, sie einzusetzen "als eine MÃ¶glichkeit die 
Menschen,die uns in der Bundesrcpublik und zugroÃŸe 
Prozentsitzen in der Schule selbiit begegnen, besser 
kennenzulernen". Der "Abdruck ausl~discher Lieder" 
reiche nicht aus {Gieseler 198 1 ,  S. t 99 - 202). Die Mit- 

13iliIl Bild 4 

wurde in der Reihe Sp~clplÃ¼ (ab IW) erweitert und 
neuerdings auch von den BÅ çher Die Musiksnwde 
(19921 undMi~iA-/ut~d7/Sf/992;aufgegriffen. Hiergeht 
man aul die Forderung der Musikpzdagogi k nach inter- 
kulturellem Unterricht als Auseinandersetzung mit der 
KuJiurderimniigrantInnen ein. 

arbeit Irmgard Merkth. der besten Kennerin interkuitu- 
rellendeutsch-tÃ¼rkische Musikunterrichts,inBunjo5/6 
(J978tutdl985) unddieProduktion ihresTherncnheftes 
"TÃ¼rkisch Musik" (Merkt 1985)" kommt dieser Forde- 
rung nach. 

Latente Mechanismen 

Cber die quantitativ fdbare Prihenz auflercitiopai- 
scher Musik in den SchulbÃ¼cher hinaus inleressiert es 
mich, welches Weltbild die Texte, Bilder und Lieder 
unierschwel Iig vermitteln. Werden aui'versieckiem Weg 
euroasntrisiische oder rassistische Botschaften irans- 
portien? Exemplarisch weise ich arn Bildmaterial die 
Existenz solcher lalenter Mechanismen nach. 

Anlegeneigener Wertmafistibe an dicfrcmde Musik 

Betrachten Sie bine die Bilder und entscheiden Sie, 
auf welchen eher Kunstmusik entsieht. (vgl. Bild 1-4') 

In den Bildern erfahrt man lediglich awas Å¸be Kdr- 
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perha l lung ,  
Klangerztu- 
gung, Art und 
Bau der InsKu- 
i n e n t c .  DaÂ 
diese Kriterien 
zur Beurteilung 
nicht hinre i -  
chen, ist evi- 
dent. Trotzdem 
losen sie eine 
Meinung Å¸be 
den Kunstcha- 
rakter der Mu- 
sik aus. 

W e n n  S i e  
Bild t) Bild7 

sich fÅ¸ die siidosiasiatischen Musiker entschieden ha- 
ben, wÅ¸rd ich das mit "Perfektion" und "Disziplin" als 
immmenieMerkmale westeuropÃ¤ischerKunstmusiker 
k l h n ,  vielleicht auch mit einem Schul3 KÃ¶rperfeind 
lichkeit westlicher Kul~ur. Bei denasiaiischenMusikern 
erleben wir zudem die vertraute Trennung in Spielende 
und Zuhijrende. Ihr Ernst schein! zum Lauschen auf- 
~ufordern, das erinnert an "ernste Musik", an "Musik 
wm HÃ¶ren" wihrend die afrikanische Musik, zu der 
g e ~ a n ~ t  wird, die ncgaliven Urteile Å b̧e Unterhaltungs- 
musik aktiviert. 

ÃŸetraehie Sie die beiden Bilder mit den Instrumen- 
talisten in GroÃŸaufnahm niiher. IST das Wort "lnstru- 
mcntalisten" zu hoch gewÃ¤hlt Bei beiden Bildern? 
MeinesErachiensgreift hierdas Urteil Å̧be Kunstmusik 
als professionelle Musik. Professionel i sehen die Asia- 
tenaus,nicht aberdieAfrikaner, trotz vergleichbarroher 
Insirumente. Zwolfjahrige SchÅ¸lerinne belustigen sich 
beim Betrachten dieser Seile regelmÃ¤ÃŸ Å̧be die Afri- 
kaner nih den ~ifenheintrom~cten? 

Rufendie siidoslasia~ischen Spieler eherdie Assozia- 
tion kunstvoller Musik hervor, weil sie disziplinierter 
und konzentrierter spielen (Euro~entrismus) oder weil 
sie hellhautig sind (Rassismus)? Schwingt nicht ein 
weiteres rassistisches Urteil mit, asiatische Verschlos- 
senheit VS. afrikanische Wildheit? 

Eine Studentin bevorzugte deuthch die tanzenden 
Afrikaner, "weil da mehr los is i" .  Auch dieses Urteil 
bestatigt die bisherige Analyse. Kunsirnusik wird ja 
gerade von jungen Leuten oft als extrem langweilig 
empfunden, Die Musik, die die Studentin mit dem Bild 
assoziierte. dÅ¸rft ihr wohl gefallen, aber kaum als 
Kuns~musikimherkÃ¶mmlichei~Sinneingestuf werden, 

Fazit: Perfektion als Kunstmerkmal europÃ¤ische 
Musik bewirkt, daÂ die sÃ¼dostasiatisch Musik wegen 
der disziplinierten Haliung der Musiker kunstvoller 
wirkt. 

Umdeuten schwarzer Musik in weilh 

~ i c  kompicttcBildFolgezumKapiiei "Jazz"(vgl.Bild 
5-7) in Musik um nun 7-10 09751, die proportional ver- 

kleinen wiedergegeben ist, zeigt einmal schwarze U 

zweimal wei!kMusikerInnen.Die w d e n  Musiker s 
bildfÃ¼llen mit Instrumenten i n  einer lebhaften Akt 
gezeigt.dreipositiveElemente.Dicschwarzen-sexist 

nct werden kann, wird 

scheint, fast ekslaiisch. wild drauflos zu spielen, zu 
improvisieren. 
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1 Bild10 Bild ! l 1 

NEGROB, 
j u f t  w w c d  kam th: 
W.dw1rd & R u  QuQ, 
-Th= ~ t r n ~ f l :  r v t  hat 

Bild 13 

1. weil3 - inieHektuei1 vs. schwarz - emotional 
Esist westlicheDenktraditionderAufklÃ¤rung,denI 
lekl dem Gefuhl Å¸berzuordnen ln  Texten liest m a  
dann so: "Im Blues drÃ¼ck der Schwarze alles aus, I 
sein GernÅ  ̧ bewegt" (Ein Weg zur Musik Bd. 2, W 
S.258) 

2. weiÃ - echtes GefÃ¼h vs. schwarz - Werliches 
GefÅ¸h 
Wenn Schwarze und W e i h  fÅ¸hlen dann fiihlen die 
Weikn tiefer. Das reicht von der Annahme, daÂ Neger 
wenigerschmerzempfindlich.~ien. biszuFeuoushkain 
Strawinskis gleichnamigem Ballett. (Pelroushka ist der 
arme, aber sensible Gegenpart zum prunkenden, aber 
innerlich hohlen Mohren.) 

Reduzierung 

Dieschwaree Kulturwirdreduziert aufden Negerals 
den gewesenen Sklaven (vgl. Bild 12- 13). Es soll nicht 
einer ahistorischen Betrdchiung das Wort geredet wer- 
den. Aber daÂ schwane Menschen ausschlieÂ§!ic in 
ihrer Sk!avenvergangeoheil vorgestdlt werden, redu- 
ziert sie auf einen Teil ihrer Geschichte. Und selbst fur 
diesenTeil stellt Arthur SchleMnger die Nur-Opferrolle 
inFrage: "Auch inderphasc der Sklaverei warensie [die 
Schwarzen, Anm.d.Autorin] nicht lediglich passive 
Figuren. sondern Akteure unserer Geschichte." (Schle- 
singer 1992. S, l9Of.) 

Das heutige Pendant ist die Reduktion schwarzer 
Menschen auf einen Teil ihres gesellschafilichen Seins. 
nÃ¤mlic als in Armut und UnterdrÅ¸ckun Lebende, 
Opfer ihrer Lebensumstande. Gesellschafiliche Korn- 
pkexitst wirdverengt, i~idividuelleoderkollektivcaklive 
Gestaltung der Lebenssituation ausgeblendet, ganze 
Gruppen wie z.B. die schwarze Mittel- und Oberschicht 
werden nicht wahrgenommen. Lind wenn (las Buch Ein 
Weg zur Musik Bd.2 (J982. S.2W formuliert: "Alle 
Leiden und Hoffnungen ihrer unierdrÃ¼ckte Rasse haben 
sie sei1 eh und je ausgesungen," dann wird UnlerdrÃ¼k 
kung zur rassistischen Naturgegebenheit erklÃ¤rt 

AlspsitiveReak~ionendiirfienderdrtige Bilder Mit- 
leid oder Schuld auslosen. Beide sind einer egalitÃ¤re 
Einstellung hinderlich. Sie verfestigen das asymmeiri- 
sehe Bild vom liilfsbedÃ¼rt'tige Schwarzen und dem zur 
Hilfeleistung rahigen EuropÃ¤er Schon Gottfned Merg- 
nerhal auf den "enge([^Zusamrnenhang von Aggression 
und Mitleid" (Mergner 1987) hingewiesen undmit Anja 
Meulenbelt halle ich Schuld fÅ  ̧"ein unproduktives und 
lÃ¤hmende Gefuhl." (Meulenbeld I WH, 4. U m -  
schlagseife) 

In Abbildungen, wie Bild 14 (s.d.), werdenschwarze 
Menschen zu Negern mit rnerkwurdigen Gcbriiuchen. 
Ihre Weil ist anders., nicht die unsere, obwohl doch mit- 
ten in den USA. Sie isl nicht erstrebenswert, allenfalls 
von touristiscIiein Interesse. HerrscIieit Bilderdieser Art 
in einem Un~crrichtswcrk vor, so ist die immanente 

So sind die beiden ~ilderzweierlei bekannten nis:>i- Botschaft abwertend und. da sie auf der Hautfarbe be- 
s~ischen Zuordnungen verpflichtet: ruht, rassistisch. 
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Fremde Kulturen als Mittel der Belustigung Bevoraugungder eigenen Kultur 

Das Lachen selbst halte ich nicht fÃ¼ abwertend. Es Allenthalben ist die Suche nach ansprechenden Bil- 

.. 
selbst mileinschliefit. Reduzierend ist es aber. wenn dif 
dominante Form, in der Menschen fremder Kulturer 
erscheinen, die Karikatur ist. 

ln Musicassene5/6(i 980 und 1986) werden grohfor- 
matige Karikaturen als Kapitekiniei~inigen verwende! 
Den el fKiikaiuren voneurop3ischen Menschen steher 
155 Seiten Informationen und Bilder Å¸be  europÃ¤isch 
Musik gegenÃ¼ber also Å¸be zehn Seiten pro Karikatur 
Den zwei Karikaturen von nichteuropiischen Menschei 
stehen dagegen insgesaminuretwafÅ¸nfSeite Infoma 
tions- und Bildmaterial zur ~erf~gung? Hier werde) 

steht der prinzipiellen Anerkennungdes Fremden nicht demvon KomponistenfrÅ¸hererZeitenfest2ustel!en Ich 
im Weg. insbesondere, wenn es das Lachen Å¸be sich 

Stereotypen Ã¼be fremde Kulturen verfestigt (vgl. Bild 
15). 

Abwertender Sprachgebrauch 

Abbildung 16 und 17 sind betitelt: "Spiei auf einer 
Trommel in Westat'rika" und "Ein See-Dayak macht 
Musik" (vgl. Bild 16-1 7). Einiiquivalentes Bildausdem 
europÃ¤ische Kuliurraum k6nnte vielleich~ einen Alp- 
hornblÃ¤se darstellen. Die analog formulierten Bildun- 
~eriichriften mÅ¸ÃŸtenda lauten: "Spiel auf einem Horn 
in Europa." "Ein Schweizer macht Musik."Esst6ren im 
einen Beispiel die Ungenauigkeit, im anderen die ab- 
wertende, kindliche Ausdrucksweise, 

Bild 16 Bild17 

kann darinnurden Versuch sehen, bei den Schulerinnen 

trÃ¤chtigen,dasalsaltertÅ¸mlichundkomischempfu 
wird und deshalbauf UnverstÃ¤ndni und Kichemstfi 

Friinz Schuhen ist ein nicht gerade sch6ncr jung 
Mann. Schulbuchautoren geben sich viel MÅ¸hemi ihm 
(V@. BiSd 18-23).WirdschwarzenMusikmdie gleiche 
Aufmerksamkeit zuteil? Auch Louis Annsirong ist 
nicht besondersschon. Doch imGegensatzzuSchuben 
steht immenses Bildmaterial zur VerfÅ¸gung Trotzdem 
sind Bilder mit den groÂ§e Kulleraugen immer noch 
gern benutzte Folos von ihm (vgl. Bild 24-25). Die 
Augen aufzureikn und das Gesicht mii schwarzer 
Schuhcreme einzureihen, "richuge Neger" zu sein, W 

ren f Å ¸  die schwarzen DarsteilerEnnen in den Mimt 
showsder Zwanzigerjahre hÃ¤ufi vertraglich festgel 
le, verhaRte Verpflichtung 

Doch ist in den Musik 

en der beliebte Kanon "C-a-f-f-e-e"", der so nett is 
ich beim Nutenlernen, und zum Quodlibet ergh 

caffee ,  
trink nicht so viel Kaffee. 
Nicht fur Ksnderist der Turkent-rank, 
schwÃ¤ch die Nerven, macht dich bla8 und krank, 



Dit sagt Kolumbus: "Guten Tag! 
Ist hier vielleicht Amerika?!" 

inzwischen auf den Kanon'". Da schien alle Wilden: "Ja!!! " 
\m BuchRondo5 (1990,S.M) 

Konsequenzen zieht d 

der knapp und anregend, nicht mor 
sierend, die Kritik aufden Punkt bri 

suchten BÅ¸cher (In reinen Lie 
sammlungen wi es jedoch noch ha 

So erweisen sich die dcutschspra- 

unbedenkiich. Allerdings herrsch 
eine rein-wcifle (und mhnlich dorn 

c a f f e e  nierte) Weh vor, 
wer trinkt denn gern Kaffee? 
Tee und Limo ziehen viele vor, Zweierlei Verlapkonzepte 
rufen "Spezi!". "Cola!" taut im Chor. 
Du witlst wohl Bier und Wein? Der erste Weg isi, die auÃŸereuropiiisch Welt sicht- 
LaÂ das doch lieber sein! bar zu machen. Vier Unterichiswerke mit 14 BÃ¼chern' 

Zweites Ã„rgernis lnunernochtrifft Kolurnbusm ~ o l o -  achten darauf, unter die Bildbeispiele immer wieder 
nialmanierauf "die Wilden":" Faos von Menschen und Musi~ierweisen anderer Kon- 

Das Volk an Land stand stumm undzag, linente zu mischen und in Text und Lieder Hinweise auf 
die fremden Mmikiraditionen als etwas 
selbstvers~iintilich Existierendes ein- 
zusu-euen. Derzweite Wegist,explizite 
Unterrichtseinheiten zu aukreuropiii- 
scher Musik zur VerfÃ¼gun zu stellen. 
FÅ¸n BÃ¼che gehen diesen'! 

Der erste Weg reagiert auf das 
Å¸blich Ausblenden der auÃŸereuropÃ¤ 
schen Welt aus dem Horizont unier- 
richtlicher Kul~urvermjiilung. Der 
zweite Weg spricht die bewuÃŸt Wuhr- 
nehmung an, incrster Linie die kognili- 
ve - mehr Wissen -, aber auch die affek- 
live - mehr Achtung, vielleicht auch 
MÃ¶gen Der erste Weg isi wichtig und 
notwendig, um den Eindruck w d e r  
und europiiischer Omnipotenz ~uriick- 
zunehmen,derzweitezur~berwindung 
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vonEurozenirismuszwingenderforderiich.OhneErhÃ– 
hung der Kcnntnissc, ohne bewuÃŸte Durcharbeiten 
fremder kultureller Systerne,ohne U berprÃ¼fe dereige- 
nen Reaktionen auf dieseh neue Fremde scheint mir eine , 

Erweiterung der Weltsich nicht mfiglich. 
Bei den Verlagen, die sich dem Thema "AuÃŸereuro 

~aische Kulturen" geÃ¶ffne haben, sind groÃŸ Unter- 
schiede fcsizustellen. Der Klett-Verlag setzt sich sei! 
dem Erscheinen von Svqiien:eii 516 (1976) konsequent 
in allen Unterrichtswerken damit auheinander. In jeder 
Neuerscheinung ist auch neues Nachdenken Ã¼be die 
Verwirklichung interkuliurellerl-hemen zu bemerken. 
Der Melzler-Verlag verlrili in Musik hijren. machen, 
verstehen entschieden das Thema "auÂ§crcuropÃ¤isc 
Musik". In der umfangreichen ReiheMusik umuns ist in 
der Sekundarsture l vieles zu kritisieren, warend die 
gymnasialeOberstufeausgezcichncte Kapitel aufseist. 
Die neue Reihe MrwUuwi aus dem Metzler-Verlag ist 
trotzdes Kapitels "Musikanderer Volker und Kulturen" 
in ÃŸnn 7/8 (1992) eher konservativ. Zwei andere Ver- 
lage bringen verhaltene AnsÃ¤tze Hirschgrabm(-Comel- 
senj seit 1983 in Musikkomakie, Diesterweg 1993 in 
dem neuen Buch Dir Musikstunde (durch die Einbezie- 
tiung tÃ¼rkische Lieder). 

Dennoch sind die BemÃ¼hunge dieser 
Verlage erstaunlich, da sie kein Desiderat der 
Lehrpliine abdecken. Hier tun sich ganz ein- 
deutig verlegerische Interessen oder. wenn 
man andere Unterriehiswerke aus dem glei- 
chen Haus in die Bewertung mit einbezieht. 
fachredaktionclle Korweptc auf'. 

Zusarnmcnfassung 
In den untersuchien Musikbiichem gibt es 

keinen offenen Rass~smus und keine explizit 
ausgesprochene Herabsetzung anderer Mu- 
sikkulturen. Erdruckend ist dagegen die Tra- 
dierung kultureller europÃ¤ische Dominanz 
durdi d a s  Ignorieren anderer Kulturen, So 
stutzt die Musik die Sichtweisen der anderen 
SchulfAcher. Deren lautstarke Definition der 
Dritte-Welt-Linder als die, die nichts haben: 
nichis an "westlichen Produkten und Institu- 
hnen" (Lupke 1979, S.29). nichts an Ge- 
schichte, nichts an Soliditiit und Prosperit31, 
wird nkhi korrigiert. Das Negieren fremder 
Musiktradiiion verhindert, dall europÃ¤ische 
Dominanz die Gleichwertigkeit anderer Kul- 
turen enigcgengesetzl wird. Gleichzeitig 
verspielen viele MusikblicherdieChance,den 
Schulerinnen eine Ahnungvom Reichtumder 
musikalischen Phmomenc der Welt 7,u er- 
mÃ¶glichen Dieses Interesse ist auf einzelne 
Verlage beschr~kiundeherrÃ¼ckl~ufig Doch 
nehmen vorsichtige Angehoicim Bcreichdei 
~Ã¼rkische Musik w - ein kleines StÃ¼c Fair- 
neÂ im Einwanderungsland Deutschland, 

Kili l2ft um1 27 Louis Armstrong 

Comic 1 (" . . . undein Conuc zum Nachdenken") 
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Lieder aus der BRD zu di 

Themenberach. 
100 Lieder auf IBO Seiten, 
und KanÂ¥kature ermen die 

fiussa^en der Lieder* 

SÅ¸Â der Kleine! Hein-Rodju darf 
auch mol knÃ¼pfen - Sch6n war's! 
Rodju MUSS Teppiche knqfen. 
Aber nicht zuhause, und nicht mal 
eben so. Aadp ist (und und Sklave/ 
leibeigener (wie Sie wollen). Seinen 
Eltern abgekauft vw GeMverfehem 
im indischen Umr Pradesh. Rodju 
hupft zwÃ¶l Stunden am Tag: 

ten Lohn und zu fairen Bedingungen. 
Erster Schritt: Ein GÃ¼tesiege muÂ 
her. FÃ¼ olle Orienttepwhe, die ohne 
Kinderarbeit hergestellt wurden, 
Damit Sie selbst wmhsidm kÃ¶nnen 
wo Sie stehen wollen. Schreiben Sie 

uns. Wir informieren. Und sagen 
Ihnen, wie sie sich beteiligen. 

Orientteppkhe. spottb'ilhg. FÅ¸ t h r , . . ,  , I  

Wohnzmmer. Kinder wie Rodju 
hoben keine hohe Lebenserwartung. 
MISEREOR bmpft dafÅ¸r daÂ MISEREQR AlthflMfl~~~tt~twM 
Arbeit fÅ  ̧Erwachsene auch non Kmi&i&l*'l" - 

HonrtriT. t 
Erwachsenen getan wird. Fur ge&- W-5100 Aachen 
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Fremdheit wird nicht 

Ergebnisse einer Analyse von Schulbiichern zum 
evangelischen Religionsunterricht 

Motto: "Die Angst vor dem Fremden weicht in 
dem Mafle, in dem ich die Angst vor mir s d h r  ver- 
liere-ebendiaeaimmt mir derFremde,wei! er d a u  
beitrÃ¤gt dal3 ich uber mich selhst aufgeklÃ¤r werde. 
Nicht daÃ der Fremde die Erkenntnis der Wahrheit 
abermichbw&fie,aberinder Knnhrttation mit ihm 
kommt skxwischen uns heraus." (Wermr Simpfen- 
cicirferl 

In einem Furschuug~se~ninar mit Studenihnen des 
evmgeliah-thcologischenFachk~ichsder UniversitÃ¤ 
Fr.&fufl wollten wir 1989 herausfinden, ob in den in 
Hessen zum evangc~kchen Religionsun~erricht zugela- 
w e n  SchuIbÃœcher Etiahrungen und Elemente von 
"Mullikul!ura~iti!'' begegnen, ob also die Lebenswirk- 
lichkeit der SchÃ¼lerInne auch ihre kniwirklichkeit 
konstituieri, und obin den SchuI&chem interkulturelle 
LemmÃ¶glichkeite eher e d r n e ~  d e r  verhinden wer- 
den. Im folgenden krichtc ich zunÃ¤chs von umerer 
~chu lbuchun te r s~chung~  msch!ieL\end skizziere ich 
einige weiterfÃ¼hrend Ukrlcpngcn.  

1. Wenn die Geschichte des Religionsunterrich[es 
"auch die Geschichte seiner Lehrbikher isi'", so ist da- 
mit Bedeutung und Relativi~al der Lehbkhcr fÃ¼ den 
evafigelischcn Religimsunterricht artgespmhen. Ihre 

Bedeutung lieg1 darin, da& hich in i h e n  immer auch die 
a l lgcmci~~c  Kmzeptionsdebi~le um den evmgelischen 
ReLig~onsu~~!errichi spiegelt, Ihre Reh~ivitiiL isi darin ZU 

sehen. &dÃ evangelischer Religionsunterrichl immer 
auch mehr und anderes is l  als eine Verans~dtung zur 
Umsetzung des lnhiil~es eines ~thrbuches' .  Dies gilt 
umso mehr als seine LehrbÃ¼che sich gegeniik ihrer 
Geschiche insofern wese~~tlich v e r h k r t  hakn.  als 
nicht mehr oder zum indes^ deut Iich w m y e r  von Ergeb- 
nissen hcr, "sondern auf Ergebnisse hin JCILI  gedacht 
wird", LehrbÃ¼che also eher prwessorimt~ert  und k m -  
Prozesse erMnend komipieri hindl. 

2. SÃ¤mtlich im " A m i s b h ~ t  des Hcssischen KuIIu$- 
rninisieriu~ns, Sondcrnumnw: S ~ h u l b ~ c h k a ~ i i l u g " ~  
genannien BÃ¼cherfurdenevmgel i~he Re1 igionsun~er- 
r i c h ~  w x e n  Gegenswnd unserer Untersuchung. Als 
Uniersuchungs~neihode wilten w u  die lnha l t~na l~se ' .  
Gegeniikr der MÃ¶giichkei~ ad-hw-Kategorien LU h r -  
mulieren, die induktiv aus dem zu ana1yiercndenMate- 
r i d  gcwonnen werden, wurde hier von uns die wissen- 
schafts~hmre~kch chcr pIausibkT wc11 Lirk&chlÃ¼ss 
eher vemeidende F o m  der dlgememen. a priori - d.h. 
vor Kenntnis des zu analysierenden Materials - gewun- 
nenen Kategorien gewihli, deren Ausgmghpunki ekil 

nichi da\ Text- und B ~ l d n ~ a ~ e r i a l  der ni analysierenden 
Religionsbucher war, sondern vielnwhr allgemeine 
Theorie- und Kormptionselen~ente i n k r k u l ~ u ~ l l c n  



hmens6. Diese Weise ein Kategmienset zu erstellen 
bietet Ã¼berdie den Vofleil, dal3 auch gerhgeCodierun- 
gen emer Kategorie odcrderen gÃ¤nz1iche Fehlen - also 
s ing~ la r i t i i~  und/derAusblendung einesoder mehrerer 
Elemenie - wahrgenommen und angemessen -etwa 1n-1 
Rahmen eineh idedogiekritischen An~dl&s - gewefiet 
werden kcinncn'. Nach einem Pretest, aufgrund dessen 
das Kateguriense~ gcringrugig verdnden und prÃ¤zisier 
wurde, ergaben sich fiir die endguhige Unlersuchung 
334 Ka~eprien, die folgenden Pbnomenen zugeordnet 
wurden: 
F~rnde Kul~uren(Spr~che,Fes~,Essen.Gewohnhei~en, 
Familienleben, andew Lebensweisen, Eirtstehmgen, 
Symbole, Malerei, &ldkduerei, Musik,Theater, Litern- 
[ur, Tmz, Spiel, Sonsliges), AuslÃ¤nde in der BRD, 
K~lmidismus, Rassismus, Mission, okumene, Begeg- 
nungen von Einheimmhm und Fremden, Fremdbilder 
von Einheimischen, "Dri~te Welt" heule, nicht-deutsche 
ÃŸibclauslcgungen andere alsder lu~herische Kaiechis- 
mus. nicht-deukche Lider, nichl-deu~sche, chisiliche 
Gck~c,nich~-chr~stlicheGebete,Textea~~snich~-chns~- 
] i c h  heiligen Schrifien, Ishm, Buddhimus.Hinduis- 
mus. andere nicht-christliche Rcligioncn, Judentum/- 
Juden. 

3. Dns hhfil~lichc hgebnisdcrUntenuchungl~t sich 
folgmder~na~efi ~u~~rnrnenF~ssen: Fremdheit wird 
wihezu nicht wihrgcno~ntnen. Lediglich fremde ReL- 
gionen begegnen in gemdemn, dafiir vorgesehenen 
Un~errichtseinheiten. Obwohl ke~ne(r) dcr Aulorhen 
dieser UnkrrichlsbLichet der Parole "AuslÃ¤nde rdus" 
zustimmen wÃ¼rde 1st sie in den Unterr~chtsbikhern 
nalmu vollslindig durchgehalten: Auslander kommen 
nahem nich~ vor. Ganz selbs~verstÃ¤ndlic bestimmen 
Fmviw~iali~ii~, Pmchi~lbewu~tsein und P a ~ i k u l a ~ l ~ l  
die Text- und BiIdauswahI der BÃ¼cher Fremdheit und 
Mul~iku\~~raliii~sjnd kcin~ema,Verschedenhei~ wird 
nur imeigenen pr~~cs~~n l i sc~nMi1 ieu  wahrgennmmen. 
Schauen wlr um einige E i ~ l e r g e b n ~ s s e  an. 

Kolonidismus, Rassismus und Mission - diechristli- 
cheSchuldgeschichlegeg~nÃ¼~rfremdenK~~tu~n~-i~ 
weder in den Religimshiichcrn fiirdk P r ~ m x -  und Se- 
kundarstufe I IIOCII l'iir die Schulen fÃ¼ kmbehinde~e 
Thcma. D m  entspricht, dafi auch die Ã¶kmenisch 
Bewegung bzw.de~n~rgmis~~onsche~Ins~ument,der 
fikumcnmchc Rat der Kirchen, praktisch keine RoHe 
5pieIen. Sie sind, wie K.E. Mpkow in einer empirischen 
Unic~uchung von SchulefiuBerungen herauspefunden 
hat, 'hhncheinlich so gul wie unbehnn~"~. Dominie- 
rend im Blick ~ u f  "fikurncnc" is! in den Religionsbii- 
chem das Problem und die Be~iehungder Konfessionen 
'cvmgelkch -kathdisch'. "F~mdcKu1~uren"kgegnen 
kiufiger; doch es donlinieren &hi die eher unspexifi- 
schcn Codierungen ("sot~sligc ~benswcise", ''SOIIS& 

geh''), oline &du es auch nachlriglich gelungen wÃ¤re die 
so v~rgcnommmenCdierungcn zu ih~mahcl~enGmp- 
F ~ ~ ~ u s a m n ~ ~ n z u f ~ ~ ~ ~ . N i c h ~ - d e ~ t ~ c h e  Biklauslegun- 
gcn sucht man ebenso vergebens wie n i c h ~ - & u t ~ ~ h ~  
Lieder, n i c h ~ - d ~ ~ t ~ ~ h ~ ~ h ~ ~ ~ ! i ~ h ~ G ~ k ~ e . n i c h t - ~ h ~ ~ ~ ~ i -  

che Gebete,Tmte aus ich!-christ Iichen heiligen Schrif- 
ten oder andere ais den lu!herischm ~atechismus'~.  
Nicht-chris~iiche Religionen werden vornehmlich - 

bedingtgiltdiesauchfÃ¼ das Judentum-imZusammen- 
hang von EinI~ei~enzm Thema " Welml igionen" ange- 
sprochen und hehandelt, Durchweg wird Liber andere 
Religionen ii~formiefl, ohne &dÃ Wenungen vorgenom- 
men  werde^ dies gilt freilich nicht fÃ¼rdi sogcnaru~kn 
Jugendreligionen: Sie werdenduchwegnega~iv &wer- 
te[. 

WÃ¤hren inden BÃ¼cher firdenReligionsuntemch~ 
an Schulen furLemkhindcnc "Dritte We1ta'als Ã¤nder 
interessante Wehgegend" bzw. ds P m e r  oder Gegen- 
stand von ''Hilk" in dcn Blick kommt, ohne da8 auch 
nur An~2tze  einereheranalytischen Dars~elhng begeg- 
nen, Uberrasch in den RÃ¼che fÃ¼ den Rc!igionsunkr- 
n c h  an der Primar- und Sekunckatufe i die vergleichs- 
weise Mufige Thematisiemng dcr "Dritten Well'' unier 
analy~ischen Gesichtspunkten. 

Mi1 der Awblendung gegenwiirtiger Fremdheit und 
Multikul~uralitiit aber spiegeln diese SchulbÃ¼che nur 
jene Geschicke der Begegrmngenzwischen h r a p a ~ n d  
f~emdm Kulturen, in denen Eumpa beski~~digs~ch selbsl 
prujizime - im Blickauf Mission klassisch im 18. Jahr- 
hundert von Graf Zinzendd fomul krt: "Es gilt, einen 
Menschm LU bereden, dafl er so rede wie ich, so ~ u t  wie 
ich, irt eine Verfassung tritt wie ich, auf Hoffnung er 
wird noch einmal gul werden" 'I. Mit einer solchen Sich! 
der Weh aber bleikn nicht nur wesentliche Elemente 
dergegenw~igendeutschenundintemationa~en Wirk- 
lichkeit unberiickstchtigt, sondern auch die mit ihnen 
verbundenen und durch sie ermÃ¶glichte religifisen 
Tr~ditio~enu~dtheologisch~Pe~~ktiven,Da~eva~- 
gelische Theologie nicht erst im Anhang - in den Reli- 
gionsbuchern k t s ~  janichtmdldaq -. sondern ganz und 
gar ~kumenische. d-h. auf den bewohnten Erdkreis 
bezogene Theotogie ist (W. Huber), kann so nicht ent- 
deckt werden: vie~meh-vcrbleibm theologische Refle- 
xionen wie die - in den Reli~ionsbÃ¼che - wahrgenom- 
mene Wirklichkeit subkulturc~~. 

I1 

Die Schulhwhanalyse zeigte freilich auch, daÃ die 

Obwohl kei- 
ne@] der Auto- 
rtnnen der 
Parole "Aus- 
Ihdcr raus" 
zustimmen 
wÃ¼rde kommen 
AuslÃ¤nde d s  
Thema in den 
Unterrichts- 
biichern nahe- 
zu nicht vor. 

sogenannten Wellrdigionen in eigens dafÃ¼ vorgesehe- 
nen Einheiten thematjsiefi und vorgestell~ werden. Auch 
in den Lehrpliknen fGr evangelischen Religionsuncer- 
rkht sind die We~lreligiomn ais eigensiiindiyes Thema 
vorgesehen, jedoch noch nicht seit langer Zeit. Und 
ai~chdiedid~k~ischeDiskuss~onumdie~ematisiemng 
derWe11reIigionen imUnterrichtl' hat in den vcrgangc- 
nen funfzeb J a k n  eine kontroverse Diskussion dar- 
Ã¼be begonnen. wie Schijlerhnen den Weltreligionen 
im Rehgionsun~errich~ begepnen kÃ¶nne und d e n .  
Dies sind wichtige Vorarbeiten ~rinterkulturel1e km- 
mÃ¶gl~chkei~e im Rdigionsm~erricht. Meine Kritikan 
diesen AnsÃ¤tze ]aÃŸ sich so zusammenfassen; Die 
gesunderten Einheiten 7.u den Wehreligionen bkeihn 
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additiv zu anderen monokulturell md mom~l ig iÃ¶  
behandelten Themen. Diese von anderen Themen und 
von derhkfisweltder SchÃ¼~erhenzudemmei~~sepa 
riefle karkitung kann geradc CI&$ nicht leisten. was 
interkultwdles Lernen Icisten tniiI3te.Auch d ~ e  indiani- 
schen Texk - beim Thema "ScMipfung" gerne benuizt 
und zitien - bleikn exotisch, weil kein Rahmen und 
Grund ihrer Vmlehnsn~~gl ichkei~en  gelegt sind. 

Ich denke an andere LernmÃ¶gkichkeitm MultikuItu- 
rditÃ¤ ist Teil der Leknswirkiichkeh der Schulerhen. 
Differenz und PlurdilÃ¤ werden tÃ¤glic erfahren. h t -  
sprechend dieser lebemwel~lichen E r f h g d e r  Kinder 
~dJugendfichenm~hteichuntcrinterkultureklem und 
interrelighem Lernm eine durchgehende Dimension 
des ReIigionsun~emchtes md seiner Fachdidaktik ver- 
s~el~en". Soll interkuhureiles Lernen auch dazu beitra- 
gen bxw. darauf vwkreiten, 'die eigene Btopaphie 
interkul!urcll zudwhschauen'ld.dmis~esn~~ig,h~er-  
kul~urelles Lernen nicht ldiglich als zusÃ¤tzfiche Seg- 
ment, sondern als durchgÃ¤ngig Dirnensmn eines die 
kknswel t  und Lebensgeschichte der Kinder uwi  h- 
gendlichen thernat~siercnden Religionsunterrichtes zu 
verstehen und zu konzipieren. lch will meinem Schul- 
buch fw das erste Schuljahr verdeutlichen, was & 
heikn kam; es ist dies das eine in Hessen zugelassene 
Religionsbuch, das den beschriebenen Ergebnissen der 
Schu~huchuntersuchung widerspricht". In seinem Vor- 
wort fÃ¼ Kinder, die schon lesen konne, heiÃŸtcs ''Dieses 
Ruch stellt LU Beginn drei Kinder vor. Sie sind Schul- 
a n h g e r  wie alle MÃ¤dche und Jungen, fUr die dieses 
Buch entwickelt wurde. Anja, Peter und Tonio l e k n  in 
einer b d t ,  wie es viele in unerern Lmd g~bt. Sie kÃ¶nn 
ten genauso am Stadtrand oder auf dem Lande wohnen. 
Aber die drei Kinder sind nich von gleicher Herkunft. 
Die Hsuser, in denen sie whnen,  deutenes m. Tonio isl 

r r ~ o n i o  ist Ã¤]le sogar von weit hergekommen. Er ist N~estes Kind einer 
stes ~ i ~ d  einer italien~schcn Gastarkiler-Familie und im Unterschied 

zu Anja und Pmr,  die als evmgelische Kindwaufwach- 
'tdknischen sen, ist CF kalhdi~ch." Ganz s ~ l b ~ t ~ e r s ~ n d l i c h  ist hier 

der andere - der Fremde -Teil des gerneinsamen Lebens- 
F a m k  und im zusammen hange^: nkhi harmonisierend, auch Konflik~e 
Unkerschied zu werden deutlich, nicht einebnend. der Fremde bleibt ein 

~~j~ peler, d e r e r .  A b e ~  hterkdturalitiit - deutsche ur~d italieni- 

die als evmge- sche Kinder - und lnkrkonfessionahÃ¤ - evangelisch- 
k~tholisch - sind Dimensionen aller verhandelten The- 

Kinder men aus der Alltagswd~ der Kinder. 
aufwachsen* ist In d i c m  Richtung m&he ich interkul~urelles k rnen  

er katholisch" weiwrdenken: Fremde und Fremdes als selbstvcrs~nd~i- 
che Dimensionen unserer JAenswirklichkt sollenzur 
ebenso selbstvers~Ã¤ndliche Dimension der Lernwirk- 
lschkei~ der Kinder und Jugendlichen werden. An den 
zanz normalen Themen und Aufgabenstel lungen des 
Religionsunterrichies von Abraham bisZukunftsollen - 
entsprechend den Mi5glichkei1en der Altcrsstufcn und 
unter BerÃ¼cksichtigu~ der rel ighen EntwicMung der 
Kinder und Jugendlichm -anders k h r e l l  und religiÃ¶ 
gepriige Erfahrungen und deren Deutungen in den Un- 
temcht eingeruw und dori bearbeitet werdenhh. SO 

dere und von anderen un~erschiedcne ins BewuÃŸtsei de 

de aw aneignendem Lernen entdecken 
IerImen und Lehrahnen ki5nnm-t en 

situationender Schulerlnnen 
2. die F q e  nach meinem eigenen 

Al i dies kÃ¶n te he I fcn, den fremden Anderen und die 
fremde hde redse in  Du undnichinur alseinNicht-Ich, 
als Subjekt zu enldecken und n ~ h i  211s Objeki ZU kgrei- 
fen. Nihd Yilmu, eine 14-jil~rige turk~sche Schderin 
aus Frankfurt schreib1 in i h r  Khssenzeitung'*: 

"Ich hd3eYihaL Ich bin ~n der TÃ¼rke bis rursiebten 
K l w x  in die Schule gegangen. Mcine Zeugnisse sind 
sehr gut gewesen. Ich habe in der TÃ¼rke ganz viek und 
freundIiche Mit~chÃ¼lerinne gekdbl. Die Mitschiilerin- 
nen in hutschlmd bind auch gul ,  a k r  ich fiihle mich 
al lcin, we il ich kein Deutsch wrstehen konnte. Jeizthalx 
ich schon die deutsche Sprache ein biBcl~cn gelernt. in 
Deutschland gibt es ganz wenige Woh~~u~~gen.  Mein 
Heiminland isl furmich besser, weil unsere Anzu leben 
und umere Religion gut sind. Ich b ~ n  gmx froh, daB 
meine Eltern r n i ~  mir ~uv~mmenleben. Ich .whne mich 
sehr nach meinem Opa und mcintr Oma, weil ich drei- 

Jahre bei sueineu GroBeltern g&b! habe." 
Nihai als Subjekt zu emdecken, hiefie, mit ihr in ein 

Gesprach zu Irden uber ihrc Art zu l e k n  und i h r  ihre 
Religion, die sie als gut beschreibt, sowie Ã¼bc ihre Er- 
fahrungen in Deu~~chlmd, in einem Liind, in dem es 
gmz wenige Wohnungn gibl. Dann werden die vier 
genannten Gesichispunk~e - Lebcrwituuhm, Glzuk ,  
Fremd- und SelbstbiMcr und Rcspcki vor einander 
Fremden - sehr schnell sehr konkrel. Und es kÃ¶nnt 50 

der Lernweg der Ã¶kumenische Bewegmg von den 
''n~ch~chris~lkhert Religio~~en'' hin zuden "Menschen in 
anderen Glaukns~r~di t~anen"  IIn Rel~gion~uni~rrich~ 
ges~alw und gelernt werden und zwar beginnend mil 

"derdie Schiilcrinncn h~rcffcndcn und sic hewcgenden 
kknsw,irkI~chkei~ und ZukunW' und von don aus ZU 
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der Frage weikrfhhrcnd, "wie Nichtchristhen und 
ChrislInnen sie deuten und zu bessern suchen"". 

Kar1 Gebuer hat kÃ¼rzlic die wichtige Beobachtung 
notiertB, daÃ der SchlÃ¼sse zu offenem Umerrichl darin 
]iegi, daÃ Lehrerinnen einander selbst sich 6ffnen: Fra- 
gen aufwerfen, Unsicherheiten Z I I ~ ~ I L  die bricoiage 
ihrer eigenen IndividuakÃ¤tii und Jdentiiak wahrnehmen 
und - wenigstensans~tzweise - !hematisieren. Dies auf- 
nehmend ist der erste und vielleicht Schritt 
dazu, interkultureIks~men im(Re1igions-)Unteicht 
ZU emtiglichen, derart, daÃ Multikuhutalit~t als Frage 
an uns selbst, an unsere Art zu leben, zu glauben, zu 
lernen und zu lehren, ernstgenommen wird: 
- Kann ich PIutaIitÃ¤ als allgemeine Lebensfom &ja- 

hen und fremden Anderen gleichberechtigt begegnen? 
Oder macht mir Fhtralit3, MuItikulturali~Ã¤ aus- 
schlielilich Angsi? 

- Kann ich Angriffe und Verlelzungen durch Fremde, 
Verwundbarkeit zubdssen? Oder sch1ieUe ich alle mei- 
ne Fensterder Vemundkkei l  und sichere mich hdi- 
viduell und gcse l l s ch~~ l i c~ ,  Ã¶konomisc und p l i -  
h c h  durch &W. was alles "All im~" heiih, sei es der 
Konzernoder das BÃ¼ndnis 

- Nehme ich den fremden Anderen ais Nicht-lch oder 
als Du, als Objekt oder als eigenstÃ¤ndige und eigen- 
sinniges Suhjck~ ernst? Wie haltc ich CS dabci auÃŸer 
hdb der Schule und wie innerhalb? 

- Verstehe ich michundmeine Wahrheit, meinen Glau- 
ben als Teil oder verstehe ich mich, meine Wahrheit 
und meinen Glauben als absulu~ und exklusiv? 

mich selbsl zu steiles, an meine eigene Person, meine 
religiikseu d e r  wel~mschau1ichen und piidagogischen 
Ubw~eugungen,meine ~hu~ i schcP~x i s~ndsoauchm 
meinen S ~ i l ~ L e h r e r d e r k h ~ i n z u  sein. DarÃ¼be unter 
Lehrerinnen ins GesprÃ¤c zu kommen, w h  nur ein 
erster, vielleicht aherdennnch derwichtigste Schritt zu 
interkulturellem Lernen als Dimension nich nur des 
Religionsunterrichtes. 

' D. !300dt3 ~ ~ i s b ~ h ~ ~ r G e s c h i c h t e  &s ewngdischcn Relg~ms- 
unierrkhleh in Dtul.d~~md. Miinhier 1985- S.432469, hier S 432 

LU aeueren Eriiihrungcn ~n~erkul~uwl l~n hrnensini Unterricht einer 

Frmhfuner Gcmntschule und einerhchcnereva~eljxkn Grund- 
d ~ u l e  vgl. dic ÃŸtilriig v4m H.-J. kiuiler u d M .  Ricken in: Jahrbuch 
~<clig~onspadngop.ik. Bd. 8. Ncuk~rchcn-Vluyn 1992. S. 3-12 und 
25-36 
> G  Miller. Art. ReI@on~wh In: G. Bil!c$K. MilIer{Hrsg.). Hand- 
buch ~11gions~d~go~i~cherG~ndhgriffe. M h h c n  19R6,Bd. 2. S. 
522-526 
4W~&aicn. F c b w  1989 
%gI 14. Rcm1era A u s ~ ~ n a m ~ l y w .  Bieiereld I WO; A. D c ~ c h d .  EI& 
irnnisclie Inhal1hawdlyse. Rcrlin 197% 1. Ritmt, l n h a l t ~ a l y x  und 
~d~ log i ck r i~ i k .  Fmkfun W72 

'vgl. dazu: Chr, Ahx, "Pakt rnudcr FrcmdheitT FmMmt 1989: U. 
Btrger/%. Mi1dmkrgerM-sg.j. Keiner glaub1 firsichallein. Frank- 
fun IW7: G. Onh. Neue Freunde an ungewhntm k e n  suchen IR. 
ee W43. S. 578-591; den., Gehe1 hin und lernet. In: ee 6/86. !L 
530-54R U. k h m i d ~  (W ) >  K u l t u ~ l k  Ideniiktl und Univerdita 
Kknkfurl IW7. Dazu heuw zummcdasscnd: G. Aucrnhmmer, 
Eidu hwng in die intekulturelIe Emiehun~. D m s t a d ~  1 W (Li[. !) 
7dazu J ,  Rimn, a.a.0. S. 20 und 2 5  
' vgl. dam G. Onh, Neue Freunde ... a.a.0. 

K.E.Nip!mw, okumme -ehThem von ~u~mdlichen? EmPiri&e 
Ann2herungen. In: F. Johannsem!H. Nmrmann (Hngl. hmcn fur 
einekwuhnMErde.GUml~h 1990. S. 137- 147: d ~ u : R . S ~ w w ,  
Was sieplaukn. Stut~gart lW4: vgl. auch H. ~ m r m , & u m e n i -  

s. -M1-355 
W. Simpfend?rkr. "Sich eidckn in den Haushdt der kwohnten 

Erde". In: H.DauherN. Simpfendo~cr~kg.~.E~gcmrliausbltund 
lxwobn~er Erdkxeis. Wuppml  IWI .  S. W93.hierS. 92 
"J. Beck. LIC~I auf unwem Weg F i M  fÃ¼ den bligiumunkmch! 
imerslm Schuljahr,Dus~ldorf 1982 
lmzuen~sp~chenden Unwrrkhwmuchen vgl.G.Onh, ~~umnsuche 
-"Dniw Wch b i  WS". H n g .  Bmi ftir die Wek Sxuttgan 1992 
*'V@. R. Gerloff, Gon hat v i d e  Hamen. h: Schonbli 3fl7.S. 24-3 1 
"1K+&itung I 4.1g. Hng. 1nt~mi~~Lun mdtr Alkn-Schweimr- 
Schule Frmkfun 1992 

FF. N-am, ~kumemsches Lernen - em Lernangeh fÃ¼ junge 
Menschen, in deren A h g  christlicher Glauk und KirchcprAtkh 
nicht vorkommen. [n: G. Orth{hg.; a.a.0. S. 89 

Gmndschu1e. In  

Gotifrid Onh. 1952. z %I I+xh~diuI- und Pnvadozeni an der 
RWTH Aackn  wd an k r  L l n ~ ~ c n i ~ i t  FmLiun rdr Rel~giomwd- 
agogk und Fmktiwhe Theobg~e. VcnVicn!I~chungcn zu evangeli- 
xhm Erwachsenenhildun~ evmpe~ischem Re!i:imsuntemcht und 
Themen der i3kummischen R e w p m g .  Demhiper Forschungs- 
d~wrpunkt:  interkuitu?les krnen im schuliwhm Unterricht 



Wolter Blankert 

Die Dritte Welt in den 
niederlÃ¤ndis 

UieDrime Welttdmu~sichindenhri~erlandeneine~ 
kxh~lichen Aufmerksamkeit, Neben einem M inisteri- 
ummr EntwicHungs~usam~nenar~it gibieseineaktive 
Dritte-Weh-Bewegung, die sich UA. mil einem HEIZ 
Dritte-Weh-Laden und diverser Periodika zum Therm 
Dritte Welt&arsteIIi; Ferner existiertesein g d h  Ange- 
bot an ergÃ¤nzende U~itemichtsn~aterial. 

Es ist hierbei wich~ig,m untersuchm, inwieweit das 
n e m a d ~ e b f f e n t l i c h k c i t k M  undwelche Bedeutung 
die Dritte Welt tiir d ~ e  Mehrheit der BevÃ¶lkerun hat. 
DerInhai~der SchulbÃ¼chergib~~be Auskunft. Daim 
ist nmwendig.einen Bl i~k~dieSchulbÃ¼cherde kmen 
und nahen Vergangenheit zu werfen. Dabei m g t  sich. 
d d  die zunehmende Bedeutung der Drillen W I I  sich 
auch in den Schu~bÃ¼~he widerspiegelt. 

Fur u m  sind vorallem die Bikher fÃ¼ die Un~erstuk 
wichtig, dadiese alle Schuler erreichen. 

Das "Lehrbuch der Erdkunde" von P.R. Bos von 
1876 markicfl mehr oder weniger den Anfang unserer 
Schulerdkunde. Bos behandelt die garm Weh in einem 
handlichen BÃ¼chlei von l95Seiten. Davonsind 150der 
regionalen Besprechung gewidmet. h n  Nicdcrlm- 
dcn werden &awn 17 % zugestanden, Eumpa 40 %,. 
Dwerse 10 % und der heutigen Drirten Weh 30 %- 

Nach 1 9 3  

In den 5Ã¼e Jahren wir der Lehrging von Fahren rurt 
und Brummelkamp (Land- und Volkskunde, 1953. 16. 
Autlagc) die am hi-iufigsten knutzle. In seinem 2. Teil, 
den) Weltteil, nahm die Driire Weh einen besonderen 

Die Betonung lag natÃ¼rlic noch n k h ~  auf der Einh 
(die Begriffe Dritte Welt oder En~~~icklungsi~inder 
den nicht g?brauch~), sondern ml' der Un~erschiedl 
keit. LÃ¤nde wie Argentinicn und Uruguay plten d 
natÃ¼rlic nicht als untercn~witkclt. kder Erdteil U 

jedes Land von Bedeutung wurdcgesonde~ bespreche 
wobei die Eigenheiten m s ~ u l i c h  noch mit Nachdm 
behmdeh wwden. Dic Schuler behrnen SO, i?ur un 
Aufhssu~~g n~tigliclierwe~se, ein mmen~risch au 
rich~etes Weltbild. In der d r i ~ n  K l a w  gewinnen nac 
dcn Niederlanden. Ncugu hea,  S winarn und die nieder- 
landishen Antillen v k l  Beachtung. Die weitem Durch- 
wbei~ung biete[ die Gelegenheit viel uber die W k e r  
aufierhalbEuraps zu erF ,I h renn 

ln dcn ersten drei Schuljahren wird ungefiihr ein 
Driik1 der Zeit [ur die D d t c  Welt aurgebracht. Bei den 
Benumrn der "Kc~n-Geographie" soll der ProzentSdtz 
etwas hfiher gelegen haben. 

IR den 6 k r  J d m n  eroberte "Bolkensteijn und Eg- 
gink" (Erdkundliche$ Werk- und Lehrbuch rurden Un- 
terrich~, l960,9. Auflqc) den b r h .  In der 3. K ~ S S C  
verschwid Neuguinea aus dem Buch, der Raum fÃ¼ 
VÃ¶lkerkund nahm ab, aber s m s l  veriindcne sich nicht 
viel an der althergebrach~cn Hermgehenswcisc 

Dcr Umschwung: 1970 

Am Ende der Wer Jahm erschien der "Gm Geor- 
defld'' und diese$ Lehrbuch brwhk e h e  deu~licl~e Um- 
kehr, in diesem Buch ging rnw ab der 2. Klasse, nicht 
wie in dem Almenb ahtrnur wcnig~bwcich~ndcm Lehr- 
buch von Haddcnngh und Ldnuin. (Die Erde unsere 
Wohnstatt. 1967) von der D r c i ~ e i h ~ g  der Weh aus. Fiir 
die Dritte Welt, die dengrfifiten Teil der Linder und Erd- 
teile urnfd31, k d e u t e ~  dies cincn dcutlkhcn Nacb~eil im 
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quantitativer Hinsicht. Die gesamte Dritte Welt be- k a m  sind und mit keinem Lehrbuch behandelt werden 
kommt nicht mehr Raum als die VergegenwÃ¤rtigun der kÃ¶nnten Wenn eine Schule auf dem Gebiet der Ent- 
2, und 1. Welt, der Sowjetunion und der USA. wicklungserziehung (weiter wird in diesem Rahmen 

DarÅ¸be hinaus wird die Drille Weit an letzter Stelle nicht gesehen), die fÃ¼ ihre Bediirfnisse am besten ge- 
imBuch behandelt undchis i ,  wiedieErfahrung gezeigt eigneten LehrbÅ¸che gefunden hat fÅ̧  den Erdkunde- 
hat, 1mmereinungÅ¸nstige Platz,daLehrerdas Buch arn und Geschichtsunterricht, werden die Bereiche im 
Anfang beginnen und selten zum SchluÂ kommen. Lehrplan ziemlich abgedeckt. Allein das Thema "Ent- 
Selbst wenndas ganze Buch behandelt wird, nimmt die wicklungszusammenarfaeit" kommt in der Unterstufe 
Drille Welt nur ungefahr 15 % vom Pensum der ersten kaum oder garnicht zur Sprache. Es wird deshalb deut- 
drei Schuljahre ein rnil der Auflage, daÂ die lich, daÂ diese Kombination von Lehrbichern etwas 
Ã¼berseeische Reichsteile auch einen beschrankten zweifelhaft ist. NatÃ¼rlic schreibt EPOS keine Lehrbu- 
Raum zugewieiien bekommen. eher vor. Das Besondere ist ja gerade, daÂ auf diese 

In den 7 k r  Jahren fillt  uns besonders die Tatsache WeisealleLehrbÅ¸chermitdenEPOS-khrplanempfeh 
auf, daÂ§ obwohl die Bedeutung der Dritten Weil zu- lungen in Beruhrung kommen und die Schulen von den 
nimmt, das Fach Erdkunde an den meisten Schulen Materialien Gebrauch machen, die von EPOS eniwik- 
immer weniger Raumeinninunt. kelt wurden. 

1986 bekam EPOSeinenNachfolger mit demregio- 
EPOS und LN0  n a h  NetzwerkEntwicklungserziehung(LNO). Einer- 

seits geht es darum, die Bedeutung der EPOS-Materia- 
Es isi demnach auch kein Wunder, wenn eine 198 I irn lien Hir 12- Ih-J&hrige bekanmer zu machen, anderer- 

Auftrag der Ministerien fir  Entwicklungszusam- 
menarbeit und Unterrichi und Wissenschaften 
gemachte Uniersuchung in seinem Bericht aus- 
weist, daÂ es an Unterricht Ã¼be die Drille Welt 
reichlich mangelt (Van der Doef, 1981). Die Tatsa- - - 
che.daÂ§derderzeitig mitverantwonlicheMinister 
DeKoning eine Geograph ist, tegt offensichtlich ^ Europees Platform 
nicht zum Versuch einer besonderen Hervorhebung 
seines Faches Erdkunde bei. 

voor het 
Beschlossen wurde ein breitangelegtes Projekt 

Unieren~wiekliingszusammenhang (EPOS). aufge- 
Nedehandse Onderwijs 

leih auf mehrere Fiher .  
Die Stiftung tGr Lehiplanentwicklung (SLO) 

sorue fÅ¸ eine Koordination und stellte einen Lehrplan seits diese Arbeil furdie Grundschule unddieOberstufe 
zusammen, derweil andere mitwirkende Einrichtungen mit seinem fortlaufenden Unterricht FortzufÃ¼hren 
Leseserien entwickelten und Fur eine Nachbereitung 
sorgten. Ihre Aufgabe war es, der EniwicklungspÃ¤d Die heutigen LehrbÅ¸che 
agogik einen festen Plaiz im Untemchl der 12- 16-Jih- 
ngen zu geben, Wir wollen uns nun anschauen, inwieweit die beste- 

Dieser Lehrplan verteilt den Stoff der Entwicklungs- hcnden Erdkundetehrhikher die EPOS-Lehrplanemp- 
erziehung bei 12- 16-Jiihrigen in drei Bereiche: die Ar- fehlungen mehr oder weniger befolgen. Es geht hierbei 
mutsfrage.dieEniwicklutigsfrdge(HintergrÅ¸nde U m -  um die LehrbÃ¼cher wo Erdkunde ein Wahlfach ist. 
eben und Folgen) und die Entwicklungszusammenar- ("Bxamensfragen". das "Geo-Topbuch" und "Erde und 
beit. Die Lehrplancmpfchlungen gehen von einer guten Gleichgewicht" sind darum nicht aufgenommen). 
Koordination zwischen den Fachern aus. Bereiche wie Der "Geo-Geordend" ist immer noch Marktftuhrer, 
(las prekoloniale, das koloniale und das postkoloniale aber er weicht stark ab vom h h e r e n  Erziehungsbild. 
Zeitalter gehiiren auch in dieses Fach. I982 ist dasLehrbuch verÃ¤nder worden und die HKlfte 

Erdkunde bekommt, auch dasliegt aut'der Hand, den des Buches Ã¼be Dritte Welt ist an den Anfang gelegt 
LÃ¶wenaniei vom Stoff zugewiesen. Die Zusammen- worden und umfangreicher geworden. Das Basisbuch 
stellung von diesem Lehrplan, Å¸bernomme aus der und dasBuch fiirdie 2. Klasse machen eine ausriihrliche 
LehrplanvcfilTcntlichung (Knocster. 1987) ist als An- Besptechuiigder Dritien Weh mÃ¶glich,einGroÂ§teiId 
lage aufgenommen worden. EPOS-Lehrplmvorsteilungen kommen zum Tragen. 

Eine Lehrplanveruffentli~hung ist in den Niederlan- Ein teachtiicher Teil davon ist der Unterricht Ã¼be Ent- 
dennichtmehralseineEn~pfehlung.WillmaneinKon- wicklungszusammen~beil,DieDarstellungdergroÂ§e 
zepl in dcr Praxisdurchsetzen,dann m ~ Ã  man es grÃ¼nd Unterschiedein undz~ischend~~Entwi~klun~~l~~d~rn 
lidi an die Praxis anschhekn. An diese Forderung ist nicht gelungen. Die ErklÃ¤run der Problematik 
kndpft die ~ ~ ~ ~ - t e l ~ r ~ l a n e m p f e h l u n g  an. Es werden kommt irn Geo zu kurz. anders als in EPOS vorgesehen. 
keine Bereiche vorgeschlagen, die bi s heute vÃ¶lli unbe- Es ist schade, das Thema Dritte Welt im dritten 
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Teil nicht wiederkehrt. Dieser ist ganzden Niederlanden 
gewidmet und selbst die Antillen sind aus dem Pro- 
gramm genommen. Relativ gesehen bekommt die Dritte 
Weit doch mehr Aufmerksamkcit (ungefihr 20 % vom 
ganzen Stoff der Unterstufe). 

Rein vom Standpunkt der Entwicklungserziehung 
aus betrachtet ist "Arbeit in der Welt" besser. Es kom- 
men alle Aspekt der EPOS-Latuplanempfehiungen zum 
Tragen, mit Ausnahme der Unterschiede zwischen den 
Liindern. Die Dritte Welt bildet eine von vier zentralen 
Themen, die jedes Jahr wiederkehren. Das ist fÅ̧  den 
Uniemchi sehr gÃ¼nsrig Auffallend ist, daÂ der Frage 
"warumsind sieunterentwickelt?" inder BrÃ¼ckenkiass 
viel Aufmerksamkeitgeschenkt wird unddort behandelt 
wird und nicht in hfiheren Klassen- 

Auch in anderen LehrbÃ¼chern (besonders b e i m T b  
maUmwelt) kommtdieDritte Welt noch regelmÃ¤ÃŸ zur 
Sprache. sodas mindestens 30 % dieses Themas (Unkr- 
stufe) hierfÅ  ̧aufgewandt werden, der gleiche Prozent- 
anteil wie im Buch von Bus von 1876. 

Dieser prozentuale Anteil wird von den LehrbÃ¼cher 
"Geographische Umwelt" und "Weh i n  Teilen" lange 
nicht erreicht. Die EPOS-Empfehlung kommt hier 
schlecht weg. 

Auffallend ist, daÂ die neu auf dem Markterschiene- 
nen Lehrbucher den EntwicklungslÃ¤nden nicht immer 
hinreichend Aufmerksamkeit schenken. "Dreisprung" 
geht zwarinalIendreiTeilen aufdasThernaein,abernur 
kurz. Viele Aspekte der EPOS-Lehrplanempfehtungeri 
fehlen dann auch. Weniger als 15 % vom Unterrichls- 
stoffgehenandieDritte Welt: "Bollwerk" hblt sich mehr 
an die EPOS-Lehrplanempfehlungen, aber von mehr als 
einer kleinen Anlehnung kann auch hier nicht gespro- 
chen werden. Aus dem Blichwinkcl der Entwicklungs- 
pgdagogik bietet "entdecktdie Erde" eine besssere Wahl. 
Hier bekommt die Dritie Weh im ersten Teil auffaflend 
viel Raum,aber im2.Teil bleib1 die Aufmerksamkeiiauf 
Indonesien beschfhkt. Ein endgÅ¸ltige Urteil kann noch 
nicht gegeben werden, da der dritte Teil noch nicht er- 
schienen ist. FÃ¼ den "Formule Bos" gib das gleiche, 
aber wir kÃ¼nne annehmen.daÂ hier die Niederlande im 
3.  Teil behandelt werden. Der 2. Teil dieses Lehrbuches 
bespricht die Dritte Weh austtihrlich, wobei die meisten 
Teile an EPOS angebunden sind. 

Vorallemdie Unterschiede kommengut zurGeltung. 
In dem neuen Werk ist der Anteil der Dritten Weh aber 
wahrscheinlich geringer als in seinem Vorgiger aus 
dem 19. Jahrhunden. 

Die meistenLB0-Werkegeben, wenn wirdie Unter- 
stufe betrachten, ein unvollstÃ¤ndige Bild der Driiten 
Welt. Eine deutliche Abweichung davon bildet "Geos- 
cop". Dieses Werk widmet ca. 50 % vom Inhali (den 
ganzen 2. Teil) fÃ¼ unseren Unterricht. D i e  EPOS-Lehr- 
planempfehiungen werden weitgehend verwirklicht. 

Wenn wir die Werke aus den Jahren 60 (und Ã¤ltere 
mit den heui ign vergleichen, dann kann man eine auf- 
fallende Veriinderung feststellen. Regionale Unterschie- 
de bekamen frÅ¸he viel, gegenwÃ¤rti wenig Interesse. 

Der Nachdruck liegt auf den allgemeinen Problemen. 
Auch bei der ErklÃ¤run der Ursachen fÅ¸rdi Probleme 
wird wenig differenziert. Die Ereignisse in Teilen La- 
tehamenkas werden als ziemlich typisch fÃ¼ ganz La- 
leinamerika vorgestellt und selbst fur Afrika und Asien. 

Der "Formulc Bos" legt dagegen mehr Wert auf 
regionale Unterschiede. Aber Spuren von Vorurteilen 
und Ethnozentrismus lassen sichunschwer ausdemalten 
Werk wiedererkennen. Selbst in dein heutigen Werk 
wird sich keine groÂ§ MÅ¸h gegeben dies zu Y ermeiden. 
Kurios finde ich, daÂ der BegrifTszusanimenhang "ent- 
wickelteLander - unterentwickelte Liinder" feste Begrif- 
fein ErdkundebÃ¼che gewortfensind.auch in BÃ¼chern 
die sich davor h Å ¸  sollten, eine enthnozentrische Ein- 
stellungzuver~ttein.Entwickl~ngstSnderalsGegenteil 
von einem "entwickelten Land" haben immer einen 
ncgat iven Klang, besonders wenn man es aus der Feme 
betrachtet. 

Erdkundelcisieidie Arbeit am AufbaueinesWeltbil- 
des. Innerhalb eines Fachs wie Erdkunde ist daher die 
Dntie Welt alleine nicht eben mal somiteiwas Interesse 
zu behandeln. Auffallend sind darum die Rahmenricht- 
I inien Erdkunde ( 1989) fiir den Basisunierrich~. Aus- 
gangspunk~ fur diese Vorsiellungen sind die globalen 
Probleme, die 20% des Programms emnehmen, der 
europÃ¤isch Raum 20 % und die Niederlande 60 %. 
Globale Probleme umfassen mehr als die Driite Welt. 
Verkehrproblernen sind d i b e r  hinaus mehr als 10 % 
der Zeit gewidmet. 

Deutlich wird die schwierige Situation, wenn mim 
Erdkunde als Fach betrach~e~, daÂ die Aufgabe h a ~ ,  die 
Weli als Unierrichtsihema zu behandeln. In denselben 
Richtlinien ist die Drille Weli Å¸brigensgu vertreten: die 
Hauptpunkte von den EPOS-Lehrplanempfehfungen 
sind Å¸bernomme worden. Der Lehrer kaiin die vielen 
Aspekte der Drillen Weh wirklich fiir sich behandeln, 
wenn derheutige Anteildes Erdkundeun~errichtsminde- 
stens erhalten bleibt und davon deutlich mehr als 10 % 
ftirdieses Thema verwendet werden. Die 30 %aus l R76 
sind noch immer ein Minimum, doch stets als Leitfaden 
erhalten geblichen. Erdkunde als Fach, daÂ sich mit den 
brennenden. die gam Welt umfassenden Problemen der 
Gegenwart zu befassen hat: die Umweli und derztisam- 
menhang Nord - SÃ¼d Auch die europriische Einigung 
trÃ¤g weiter zum DÃ¼nke bei. Ich denke, daÂ vorallem 
darin die Rechtfertigung vun einer Anzahl von Stunden 
zu finden ist. Mehr in der Rolle des Burgers denn als 
Tourist. 

Anmerkung 

Weiter Blanken. Zenirum fur inlernalioniile Bildung (CEVNO) 
Alkmii-ir ilit CEVNO ihi e i ~ i t  Vcwinigung der U n i t ~ ~ h i \ o r ~ a i l j ~ -  
tioncn. danmicrdie KNAG. mil der Aufgabe inlem:tliuiiiileTlicnien im 
Unten'ich~zuinitiieren. DieCEVNO betatigt sich im LNOfNi~iunale-i 
N c i ~ w c r L  EntwicUunpser~khung). 



Personelle Entwicklungsm 
zusammenarbeit 

als Ort interkuhre11er Begegnung 

Welt zu sehen und zu deuten, eine andere Art zu 

Die personelle Entwicklungs~u~ammcna~it  bietet 
die konkrete ErfahngderpersÃ¶nlkhe Begegnung mit 
anderen Menschen und ihren Kulturen. Dabei ist das 
AnpassungsvermÃ¶gende Fachkrafi an das sw~iakultu- 
relle Milieu des Pmjekiumfeldes bzw, der Pmjektmit- 
arbeiter f ~ r  den Projektdo!g, flur die Zusammenarbeit 
v w  wei~micknder Bede~i!ung.SoliegendieG~ndefir 
die haufigen Mikrfdge inder Projektarkit vieffach in 
der mangelnden BerÃ¼cksichtigun kultureHer Faktoren 
in den GastlÃ¤ndern in der mangelnden interkdturellen 
Kurn~~en~der~urupaischen Fachkraft. A~smincies~ens 
ebenso wichiig wie gute Fachkenntnisse werden daher 
die sprdchkche und kulturelle Kommunikationsfiihig- 
kcit der Fdchkrafi eingestuft. 
50 is~ die Eidiihhngskreitschafi in frernchige 

Kulturen und andersartige MentditÃ¤te Vorausseu~ng 
fÃ¼ ein menschlich ertriighhes Zusmrnenleben und 
Arheilcn. A h r  andercrscits i s l  der Erwerb soziokultu- 
reller Qualifikahn, soziokul~ureller Kompetenz. der 
kul~urelle LernpweÃŸ kein leichtes Unterfangen. Die 
Fachkrdft befindet sich in1 Spmnungsverhiilmis von 
au~oritiirem Verhalten (Qominmz in der htmak[ion mit 
den ii~nheimischen) und Anpasungskrei~chafiEin- 
f i h l ~ n g s v e m ~ g c d A u h ~ n g e n  von Akzeplanz Ttir f ~ m -  
de Nomen und Verhaliensweisen, 

Wer kann seinen " Rucksack" an eigener Zivilisa- 
t im whon ablegen? 

Jede europiiische Fackafi, die sich in ein Land 
Afrikas, Asiens oder Lawmamerik& begibt, mui3 die 
Tatsache bewiihigen, dah die Menschen dmi in ehern 
mdmn gesellschaftiichen und geschich11ictteri Sinn- 
zusammehg  exis~ieren. Sie muB sich danikr im 
klaren sein, daB sie TrÃ¤ge von Nomen und Werten 
i h r  HerkunftslÃ¤nde ist, mit anderer Sozialisation, 
andtrcr Arbeitsweise, abweichendem Komumverhai- 
ten. Vers~~digungswe!tert, VerstÃ¤ndigungstiefm oft 
cin ganz anderes VersiÃ¤ndni von Sein, von Leben, 
l w m n  die europiiische Fachkraft vm den einheimi- 
schen Projektmit&item. Sie denken in anderen Kitte- 
gorien, weil sie es so gelernt, erfatum und begriffen 
haben. Von der Kultur ihrer Herkunf~sgeselischaften 
geprÃ¤gt handeln die europ5iischen FachWafie deshalb - 
O ~ I  unbewuÃŸ + nach ihren eigenen Nomen und Wert- 
vorste\lungen. "So laufen sie immer wieder Gefahr, 
inmitten eines fremden sozialen und kulmrel1en Um- 
feldes ik eigenen iVmvorstellungen zu verwirkl& 
chenl'*. 

Die zum Habitus gewordenen ZÃ¼g westiicher h- 
hnsm sind tendenziell: Zweck-Mittel-Rationalitat, 



~a~atismus,~dtiodimus,Ãœk~n~mismu~ Indivi- 
dualismus, Konsumideologie, Ungeduld, Leistungs- 
druck. Fortschriits- und MaschinenglÃ¤ubigkei sowie 
eine gehÃ¶rig P o ~ t i o n E t ~ o ~ x n ~ s m u s .  Ausgepriigf sind 
Tiitigkei~en wie: Lun, schaffen, planen, vefindcm. 

Nicht awgeprag1 sind eher solche wie: zuhÃ¶ren zu- 
nicknehmen, gelten lassen, abw&men usw. Europkr 
handeln uft nach der Maxime "en~weder~der", "so- 
wohl-als auch'* trifh man k d ~ m  an. Europ%sche Kultur 
ist zielgerichtel, aggessiv, sprengend, mhnlich. Die 
Kultur anderer VÃ¶lke ist demgegenilber z.B. auf Be- 

Schlummer seiner ehozentristischcn europÃ¤isc 
Wir-Sicherheit aufweckt und aufs!Ã¤ W S  der egoze 
~ s c h r n  Illwion seines monokulturellen Welt- und G 
schich~sbi Ides"'. 

Durchdie Konfran~~innmitderf~mden 
eine dir eigenen Wurzeln der Fachkraft relativierefid 
Sichtweise ers1 mÃ¶glic In der Fremde lernt sie, di 

wahmngdes Gleichgewichts angelegt. 
Die ew~pGsche K~~l tur  stellt das Indi- 
viduum, die einzelne Person in den 
Mittelpunkt. Ihr fehlt eine Kultur des 
'reilens und des Teihalxnhssens. In 
anderen, d3. afrikanischen Kulturen, 
ist die Zugehfirigkeit zu einer Gruppe 
sehr viel wichtiger und ve$iichtender 
(mit dementsprechenden A bKangig- 
kejls-undbyd!i~itskonflikten),a!sein 
starkes unabhhngiges Individu~m. Der 
Einzehe woird nicht fast ausschlici3lich 
i k r  seinen maleriellen Besitz deti- 
nim. Ã¼e. Menschs~ehtUkrderA&ii. 
Sos~oknsieaufeinmder: dieeinenmi? 
ihrem sehr get%hlsn~A%gen Erfassen 
derWirklichkeit.diemdemnmit ihrem 
zweckrationaien. pragmatischem Zu- 
@'& 

Ein Lernprozefi setzt ein 

Andererseits efdm sich die euro- 
pÃ¤isch FacMaftdurchdie Begegnung 
mit einer fmmden Kuliur zuch neu. 
Bilder. Erwartungen, durch Vorinfor- 
maiioncn im Kopf cntstandcn, wcrden 
durch die Realitiit rnodihziefl, [ich- 
tiggestellt. Das eigene Wertesys~em 
lemi die Fachhaft in einer anderen 
Kultur zu relativieren. Fremdes k m  
Angst machen, weil sicheres Termin 
verlassen wird, weil bekannte MaÃŸ 
st& nicht mehr gÃ¼lti erscheinen ur~d 
wei! umdenken.sich ausehandersetzen 
gefordert ist, Aber Ã„ngst werden 
l e b b ~ , f a Ã Ÿ b ~ , ~ e n n m m s i e ~ z e p t i e ~  
5cdtt sie zu verdrÃ¤ngen Das Unbekmn- 
te bewirk1 Angst, der man ins Gesicht 
schcn muÃŸ 

Fremdes Wahrneben - Eigenes 

Unser Horizont ist durch Vorurteile begrenzt 
schrÃ¤nkt Die europaische Fachkraft nimmt die 
lichkeit in einer fremden Kultur aus europÃ¤isc 

Bildern des vertrauten Aken gesehen. Das Auge sieht 
fi!trierte Informationen. Die Erfahmn~n,  Meinunge 
stelhngen, Wertvorstellungen und Sinneswahrnehmung 
der europÃ¤ische Fachkraft sind kulturbedingt; ihre Sozi 
lisatlon fand in einer anderen Kultur statt; sie ist 
durch das Werksystem, durch soziale Normen und 
knsweisen einer anderen Gesellschafk Die Projek'ctÃ¤tigkei 
der europÃ¤ische Fachkraf?, ihre Integration in einen ande- 
ren Kulturkreis ist verbunden mit der Erfahrung einer ande- 
ren Arbeits- und Verhdtensweise sowie anderer Denkstruk- 
tuxen und Lebensformen. Nun gilt es die Andersadgkeit 
und Vielfalt kultureller Gmndorienkierungen wahrzunehmen 
und anzuerkennen: die eurozentristische Betrachtungsweise 
aufzubrechen und einander im Bezugssyshm des anderen ZU 
verstehen. Es geht um VerstÃ¤ndni fÃ¼ andere MaflstÃ¤b des 
Lelxns, um Ver&derung eigener Sichtweisen. Jedes inter- ; 
kulturelle hrnen  ist mit dem Erleben von Unsicherheit ver- 
bunden, besonders dann, wenn die nwe kulturelle Umwelt J 
von der eigenen sehr verschieden ist. Meist wird bei der 
europÃ¤ische Fachhafi erstmals an ihrem eigenen Kultur- 
versthdnis gemtte1t7 was ihr Leben verÃ¤nder kann. Dieses 
vidleicht erstrnahge Kennenlernen und Uherschreikn an- 
trainierter Normen fÃ¼hr zu einer Verunsicherung, wenn 
nicht Sogar Vertinderung der bisherigen Werhor~telIwgen 
der ewopikchen Fachkraft. Die Begegnung mit anderen 
Kdturen bewirkt 'Primiirerfahrungen' - Edahmngen, die die 
Wurzeln des eigenen Menschseins und gese!lschaftlichen Le- 
bens b e d r e n .  Durch Beobachtungen von LebensvorgÃ¤ngen 
Wahrnehmen w n  Wissens- und Werterfahrungen bei ande- 
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Ein interkultureller LempmcÃŸ der Ausmisch von keimenden kurzzeitigen Begegnungsprogramme). Wo 
h m e ~ ~ n g e n , d e r E w e r b ~ ~ n ~ ~ ~ i ~ k ~ l ~ ~ ~ l l ~ r K o m -  direkler memchlicher Kontah existieri, besteht die 
petenz, erweist sich als ein langsamer und schwieriger Ghana zu gegenseitigem VerstÃ¤ndnis "Wer mit Afri- 
PmzeÃŸ hdauef i  Iange,emeandere Kuliurzukgrei~en. kanern, lndemderC11mesengelebt undgearbeitet hat, 
"Meine imrkulturellen Begegnungensind durchunter- der wird von ganz neuen Dimensionen des menschli- 
schiedliche Phasen gekennzeichnet. die von der Offen- chen Verhaltens beeindruckt, hat sie crst cinmd die 
heil klir das Neue auf einen Konflikt mit dem Fremden Schwelle der Fremdheil und der Arroganz7 die aus der 
und damit mit mir selbs~, aber Phasen des Angezogen- Unsicherheitentspflng~, ubewmden'". 
seins und AbgcstoÃŸensein von dem Anderen bis zur 
Selh~versli~~dlichkei~, weitgehend ein Teil der Gesell- Vom Umgang mit den Objekten der 'tHilfett 
schaft geworden zu sein und die gleichzei~ige Erfahrung, 

Entdecken - hterhdtmfles Lernen 

rm, sehen wir unsere eigenen lokal~m VerhÃ¤ltniss in einem 
anderen, wahrscheinlich klareren Licht. ErYa hrungen sind 
b e w d t  gemachte Erlebnisse, aus denen sich Kortsequenzen 
ziehen lassen - werden diese auch gezogen? Oder bleibt es 
bei einem kiInahmshsen Nebeneinander1 eben oder einer 
bloÃ distanzierbn Auseinandersetzung mit dem Lebef len-  
ken der anderen? Man vermutet, d a  interkulturelk Erfah- 
rungen zum Abhau national er Vorurteile und ethnmmtrist i-  
schen Denkens und zu einem grÃ¤fiere VerstÃ¤ndni fremder, 
andersartiger Sitten, Gebrauche, Denkweisen und Handlun- 
gen &hren. Wird diese Vermutung eingei~st,? I n b r k d t u -  
relies Lernen setzt die Ekflexion eigener, s e ~ b s ~ v e r s ~ Ã ¤ n d ~ i c  
gewordener Wert- und Bezugssysteme voraus, den Zwang zur 
Akkornodation und Assimilation der kulturfmmden Umwelt, 
 da^ Edragen von Unsicherheit, den Zwang zur Um- und 
Nmm-ienticrung und die Bereitschaft und FÃ¤higkei zur 
Interaktion mit einer andersartigen sozialen Umwelt. Wie 
wurde aus der Perspektive der europÃ¤ische Fachkraft wahr- 

I 
genommen, und wie wurde diese Begegnungs~ i tua t i~n  gest& 
M? Wie verandem die kdturfrernden Erfahrungen die eige- 

1 nen kulturellen Wahrnehmungs-, Dmk-, h o b l ~ m l o ~ u ~ g ~ - ,  
Selbstkonzeptions-, Bezugssystem- und Verhaltensmustw? 
Wirken die interkulturellen Erfahrungen nur partiell ver- 
Sndernd auf spezifische Handlungs- und Erfahrung&reich 
ein (z.8. nationale Einstellungen, Weltbild, soziales Verbal- 
ten) oder v e r h d e r t  sich die GesamtpersÃ¶nlichkeit Sind die 
VerÃ¤nderunge kurzfristiger Natur oder ha t  der i n k d d t u -  
relle ProzeÃ Langzeitwirkung? Mare A n t ~ o - n  lassen sich 
auf diese Fragen a u f w n d  ausreichend fehlender Eefrawn- 
gen wie Auswet-tunpn leider nicht geben. Int~rkub,uelles 
Lmnen ist immer noch ein unbefriedigend e ~ a l u i e & ~  Er- 
fahrungsbe~eich der personelh Entwicklungszusammen- 
arbeit. + 

Faktoren, die einen solchen Lern- 
prozeÃ erschweren oder verhindern, 
sind u.2. mangelnde Sprachkenninisse, 
geringe eigene Sensibili~Ã¤ und Bereil- 
schart, sehe Ansichtm i11 Frage zu 
sb4h4 s o ~ i a l b d e r e n -  h W  Vor 
a d e r t ~  h h ~ k n  und ~ l k i ~ s e ~  
N ~ m e n .  Wmrteile. vernein1 1 ich= 
~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] ~ ~ h ~ f ~ ~ i ~ h e ~ B e -  
dinWWn der BWWUW unser i3i-1- 
r ~ m l f l ~ m u ~  

"DieGmnds~uk~urderBeziehun- 
F n  z w k h n  weiÃŸe und k h a i i m  

d ~ r c k k g i ~  h c h  &I l+rmchi- 
schcs M u m r  FPrÃ¤9  ganz gleich 
die Schwarzen als unzivilisiene Wilde, 
als ~ ~ f ~ J h k k  W ~ l l e n .  ak Polen- 
ti~lle*r~i~s~fifte~~n~is~nde~~eiden 
oder - in d ~ r v i d & h  dhh Fum - 

' ~ ~ ~ e h w s b e d Ã ¼ f i i ~  Kinder' be- 
lmchk~ wunk ' ' ' .  A I J C ~ ~ I J ~ ~  SCM sich 
diese ErrhmY f m ~  SO steht &a mo- 
derne ~ c h i d ~ e  wissen der curvÃ¤j 
s c k n  h c h k d t  oft irn Gegensatz 
~ ~ d i l i m l l e r t  Denkweisen. 
Fdkra r~  (die 5ich wohl in tec 
W W i ~ a t o r i s c ~ e ~  AMufen a 
we@era&r ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ l h  K m -  
k x t  ihres Arbei!sfcldW ist die lechni- 
sehe U n1erIegeheif des Gdandes  OR 
mefibx3 b e ~ i s b a r ~  ~ f f t n s k h l i c f ~  
wkhrendeine ku11ureHe EknbÃ¼mgkei 
d e r  okriegenhci~ nick11 meBhar ist 
und dem suh,ieklivtfi Empfinden des 
Betrachters un~ertiegt. b h e r  kameine 
voreilige Stigmatisiemngdes A n d e ~ n  
als i c k s t h d i g ,  unterentwckd~. min- 
dewen~g,~hnelkedolgen. Die1'RÃœck 
siÃ¤ndigkcil der Anderen mach uns 
ukrlegen, wrle l  uns auf, macht uns 

immer auÃŸe zu stehen, gehen."".  LU^ MaÃŸstab m dem die A ~ d e r m  sich zu nrkntieren 
hterkuhurel k Kmmunikdlim kann nur don s ? m -  hakn.  Daki w i d  unter=hlagenb da& die jeweilige 

finden, wo sich Menschen bei einer konkrelen Arbeit Kulturdiesen Menschen das Ãœberlebe in eherofl kn- 
Ã¼bslangeZci hinwcgkgegnen, woaI.mein"Sich-Ein- genund u n w i ~ l i c h ~ n N a t ~ r ~ ~ s ~ e m Ã ¶ ~ l i c h t e  IlaS i s . ~ ~ . ~ .  
lasen'' aus die Gegeimhei~en - alh flicht-inmvenlio- etwas. das wir von i h m  lernen kÃ¶nllen FdlIs wir offen 
nis~ische Kmpemio~~-  erfolgen kann. (Dies sprich~u,a. genug 
rir IÃ¤ngerfrislig Vefl%e und gegen die wieder auf- Die systematisch unlerschÃ¤tzm des h d e K n  und 
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ebenso grundlegende Ãœbersch3tzufi der Fachhaf~ -die 
'Einheimischen' werden allzu oft akprinxipie~l ur~f&ig 
eingestuft, einen Erfolg selbs~iindig wd eigenverant- 
wodich zu erzielen - .schlie8t ~nterkdturelle Kommuni- 
kation unter Gfeichen aus. Von daher kommt der Vor- 
wurf des ' 'ku~tudlen ignoranlen" gegenÃ¼k europÃ¤i 
a h e n  FachkrÃ¤ficn insbesondere den Expr~hnen~ .  
AuÃŸerde kfinnen bestirnmle Bedingungen im Projekr- 
umkld, wie 2.B. die Rmdposition der deutschen Fach- 
kraft innerhalb der sozialen Wirklichkei~ des Projektes 
a u f p n d  ihres Ã¼berhÃ¶ht sozialen Status d e r  aufgrund 
bestimmter Besonderheiten ihres Arbeitsvenrages, 
interkultmlie Ko~nmunikation erheblich erschweren, 

vor das "Helfen'' ist das Lernen gesetzt. "kmen 
kannich abernursm indem ich das Andersseindes an&- 
ren und nicht nur das Bild, das ~ c h  mir von ihm gemacht 
habe und die Erwartung, mit der ich ihm bcgegne, mer- 
kerne''. "D% Verstehen wird zur hdmeniden ,  allem 
MandeIn vorangehenden AufgaL~"'~. Die europiiische 
Fachkdt muB lernen, eine Kultur mich[ zu messen, 
sondern in &mrEigengee~zlichkci[ zu begreifen. Sie ist 
eint Lernende auf dem Geblet des Verhaltens, Denkens 
und FÃ¼hlens Mit kul~ure1l~rTo!er~z und EinfiÃ¼hlungs 
VEI-IIIO~I oder nicht missionarisch eurozentristisch ist  
gemeinschaftlich mit den 'Einheimischen' nach b s ~ n -  
gen zu suchen bzw. sind deren LÃ¶sunge zu untemtU1- 
zen. Nicht Besscwisserci ist &ragt, auchnicht Anbk- 
derung und Angle~chung, zber 0ffenhe11 fur 
ariigkeit im Bewufitsein der eigenen Idemii2t -in einem 
stets im FluÃ befindkhenProzeBder Einfiihkuw den 
Anderen und des Versehens des Egenen". 

ZuhÃ¶re - abwarten - Meine Scliritte machen - sich 
durchdie A n d e ~ n k s ~ i m m e n ~ ~ s e n .  NWSO wcrdenwh 
aus der Zusammenarkit auch selbst lernen. Viekich  
kommen wir dann - fern aller Ã¼berheblichkei~vorsie~ 
lungen - auch einer echten Partnerschafi nÃ¤her Lokale 
Sprachen kmcn, Alltag und L e h n  in eher anderen 
KUIIUT miterlehn: All dies setzt voraus. daÃ die euro- 
pÃ¤isch Fachkmfl sich freimach! von ihrer "rnurdlkchen 
Unruhe" - die sie zum Helfen treibt - und ihrem unver- 
kssedichem Pragmatismus. 

Die curop~ischc Fachkraft ist im Projekt ln efiter 
Linie aktiv Handelnde, die ihre Legi~ima~ion aus &r 
psitiven Bewtzung ihxs Hdelnsxieht. &r''ung&- 
d1geHelfer'' ( k m  kisinger) unterliegt lm Urngmgmit 
den obj&tm semer Hilfe der Gefahr, kul~urelle Gege- 
benheiten zu Ã¼hrsehefl aberauch zu "exoiisie~n" 
LU glorifi~ieren. Wo Verantwonlichkeit regien statt 
gegenseitigem Respekt kann kein wirklicher Kontakt. 
keine Begegnung enistehen. WO das Fremde nur durch 
die eigene h l l e  gesehen und auf dem Hintergmnd der 
eigenen Geschich~e iflterpreliert wird, verhhdefidieEr, 
daI3 es iikrhaupt zur Wahrnehmung des Fremden als 
elww Fremdem, a k r  Eigcnst~ndigem kommt. Die un- 
b e h g ~ e  Sefbs~vers~Ã¤nc lichkeit der eigenen D ~ u -  
iungsniuster verhinden mit Sicherheil jede fmchtbxe 
Irritation und Befremdung. 

"Sehr oft konnten wir kshlellen, daÃ sie ES nicht 

geschafft hatten, ihre 'europÃ¤ische Denkweise abmle- 
gen, daÃ sie von dem Welk und Menschenbild i h r  
Partner nichts d e r  kaum etwas wuÃŸwn Soerpiken sich 
~ihenwei-se Mi~verstÃ¤ndniss auf heiden Seiten, Vor- 
urteile, die die h k i t  behindenen, ofl uninijgl ich mch-  
tefi, Konflikte, die auf cincr Sachcbcnc nichl lfisbar 
w ~ I > ' " ' .  "Die Bescheidenheil des HinhÃ¶ren und L a -  
nens ist filr hoch spialisierie Expenen'' - aber nicht nur 
kd iese  - "schwerzu erlangen und durchzuhdten"". 

Gemeinsamkeit ist weder da, noch stellt sie sich 
automa~jsch ein - sie mdlgeschaffen werden. Die Fach- 
kraft, die von auBen Eindringende, muB sich darum 
bemÃ¼hen Benhrungs$ngs~e. kofoniale und kuhurelle 
Bameren abzubauen. Dann kann der Versuch gelingen, 
im zusammen gelebten Alltag und im Dtalog eine Ge- 
meinrwei i  zu konstituieren, d ~ e  dann als Vmrauefls- 
hs is  fungiert. Das sich dabei gelegentlich ehs~ellende 
euphorische GefÃ¼h d a z u r w e h 6 ~ n  darf aber nicht zur 
s e ~ b s , ~ ~ ~ s ~ l ~ ~ g  fiihrm: Diese Geminsdmkeil ist 

GI&&hel~. '"Ah Ungleiche gleich zu b],-ib[ 
IH"s~o~"'~. 

' h m n ~  Giiw. Wuslcng~n. F r d h ~ .  d. 
M- Wc~cker. h l ~ s c h c  Anmtrkungtn xur pcr.wncllcn Entwick- 

lungshilfe. in: Vehement Nr 51i~Hl). S. 1 
'Hanb Haubflcr. Pefione~lc Entw~c~u~~gshill'e - ÃŸq!tgnun zw$chcn 
Kuitwen. in: Eumpdwhe Gemeinscjldt und Enlwickltm~~liindw - 
Ncuc Formen dcr-hwmmcnarhii Nr. 611 979 
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stischcn F ~ X I S  NY. 27119JU. S.lH 
Heinrich D~ubcr, 'Wichi ds Abcntheurec b ~ n  ~ c h  h~c~hcrgeknm- 

men ...'Y Verlag fit Interhul~urclle Komniunikxmn+ Frdnkfurl 199 1. 

Ko~~t in~t i r t  . se~m eit1- 
:dn h~hu~rdclt nwdr t~ ,  
whei  nwtI h r s o ~ ~ d t r . ~  
i ib~r  die jcuvi i tpt~ 
E i p ~ h e i r e ~ ~  gcspro- 
c - t l m  I l Ã ¤ f f ~  

Aber dann. itt dru 
7t.k Juhriw. wÃ¼r t l w i  

~ I I W ~  131 den S r l ~ t ~ l b i ~ i ~ l ~ c r ~ ~  I ~ O I I  e i t w  Di-ci~d~itzg der 
Welf mqeguttgerz. Murr itube 11 IW t io i -h  Froxtw nach 
O C I - A ~ I I I I I ~ ,  &I Gt-Ã¼t~dc)~fti die U t t r ~ r i ~ ~ ~ ~ ~ i c k l u n ~  iind 
t d t  der E~ih~,i~-ki~t~~g.spolirik ~es ie lh .  Datni~ buhe das 
T h e m  tridich dic B c u c h t ~ i t ~ ~  pfmde~r+ die e5 ver- 
ditwte Heitre uI1~rdi11g.v in1ercssfct-p n1ut1 sirh mehr 
jTir ultg~mci#fc h h h l ~ .  Ursarhet~ wiirden dmr~ 
schuia n d ~ m  e+wm K o t ~ t i t z ~ ~ t t ~ ~ ~ c i ) ~ ~ t t  u~tder f t~  
iibcwrqyn. 

Bei E i d i  in Erdkut~de. .vagrc du wirr Geg~tliiher, 
g e h  esja w r h  r i n i ~ t r n ~ o J m  difleren:i~ri W. Aber iv 
s t i ~ ~ c m  Fudi Relf,qim ko1111ij mj?ir d t i ~  B mdeslmd 
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ZEPpelin ZEPpelin ZEPpdin Ktsel RÃ¤tse RÃ¤tse mtsel 

Hessensagen, Fremdheit wÃ¼rd fast gar nicht wahr- \ Haben Sie unser letztes RÃ¤tse (ZEP 1/93) richtig 
genommen. Wenn schon fremde Religionen oder Reli- 
giiise vorkÃ¼men dann meist in besonderen Untemichi- 
seinheiien, ohne B r u g  zum Christentum und ohne an 
dieLebenswirklichkert der SchHferamknÅ¸pfen rein 
informativ. Aber meistens ginge es sowieso hin und her 
mischen dem Proiestantismus unddem Katholizismus. 

r,-.:--:--n -...- :..>.-r, ..-- J . , - -  0 * 

etwas sagen wollen. Sie fand, die Musikiehrer 
am schlimmsten dran. Mehr als ein Drittel 
wurde sich auffÅ¸nfStandardiiede aus Israel, M 
undKuba beschrhken. ErklÃ¤r wÅ¸rdefas nichts. Di 
Biider seien o f t  klischeehaft. BeisÃ¼dostasiatisc 
Musik entstiinde der Eindruck der Professional) 
Ernsthaftigkeit, dhrendafrikanische Musik, zu 
getanzt wiirde, negative Urteile Å¸he Unterhatnw 
musikaktivierten. Wervom Blauspiele, w;rke d is  
niert undintellektuell. Wer improvisiere, wirke wi 
und emotional. Einige rassistische Liederalkrdhgs 
habe man gestrichen. 

Das fand ich am interessantesten. Leises Jahr ver- 
anstaltete die Schute meines Sohnes Prcjehtage unter 
dem Motto "Fremde Kulturen" mif einer Pmjekwrup- 
pe "China". Die Kinder bastelten chinesische Lampen. 
studierten ein Schattenspiel ein und koehm chine- 
sisch. AuÃŸerde analysier?en sie "Verdeckten Rassis- 
mus um Beispiel des Kinderliedes 'Drei Chinesen mit 
dem Kontrabfl'.  Ais ich am darauffo !senden Eltern- 
abendden Lehrer fragte, warum man uns nicht ange- 
sprochen hÃ¤fre wir hatten gerne mitgemacht, murmel- 

r etwas von '~elunsener Integraiion '' und "nicht 
ndersarfiskeit aufmerksam machen, um dem Kind 
zu schaden." Das n&dwte Mal, wenn er bei uns 

mit den StÃ¤bche herumfuchself, sielle ich ihm die 
Tsschdeckenreinigung in Rechnmg. Ganz unime- 
grierl. 

Zum SchluÃŸ nach seinem siebten Bier, hielt noch 
der Vierte im Bunde einen Vortrag. Ãœhe die ~ e u t -  
sehen, diese Funktionalisten, Rationalisien., Konsu- 
men ten . Sie wÃ¤re zielgerichtet, aggressiv, sprengend 
und mÃ¤nnlich Schaffen, planen, verÃ¼nder f i rmen 
sie, aber nicht zuhÃ¶ren gelten lassen, abwarten. Die 
Fremden aber, die stellten den Menschen Å ¸ b e  die 
Arbeit, die Gruppenzuge~rigkeif Å¸be das Individu- 
um, sie teilten undlieÃŸe teilhaben. 

"Geh' raus, Du edler Mensch", spotteie meine Frau 
"undkassier' ab, ehedie mch auf dieldee kommn,Du 
wurdestsie an unserem Gewinn beteiligen. Und wenn 
du mal wieder von uns willst,daÃ wir dasganze Wo- 
chenende fsir dich schuftert,dann erinnere ich dich 
daran, daÂ Du kein Deutscher bist.'" 

r Â 

gelÃ¶st ~ieriehtige~ntwonlautet: Weist  Es war~leist, 
der aus dem regelmaigen Scheitern guter Absichten in 
der Erziehung die radikale Konsequenz zog und eine 
Schule der schlechten Absichten vorschlug. Der Vor- 
schlag war derart seiner Zeit voraus, daÂ er bis heute 
noch nicht verwirklich! wurde. Oder doch? . . 
anderen Umgang mit dem anderen, insbesondere m 
Wahrhei#sfanai ikern. Wer ist der Autor? Einer der fo 
genden Herren ist es: 
a )  Hans Dietrich Genscher 
b) Hans Albert 

99 "Die beste Antwort auf Fanatiker: Libera- 
lismus". 

3. Versuche niemals, jemanden 

durch AutoritÃ¼ isi unrealistisch und d lu~i  

Ansicht sind, 

zentrisch. 
8. Freue dich mehr Ãœbe intelligenten Wi 
ÃœberpassiveZusiimmun ; dem wenn die 

Widerspruch eine tiefere Zust in~nt~i ;~~.  
9. Hatte dich an die Wahrheit auch dann. 
ins Konzept paÃŸ* dmt~ es pu& noch v i  

10, Neide denen nicht das GlÃ¼ck die in einem 
~arrenparadit~ leben : denn nur ein Narr kann 
das fir ein GlÅ¸c halten," 
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Srebrenica9 Mogadischu 
oder Hamburg 

Oder die Eine Welt ist schon i.iberal19 
nur nicht in unseren K6pfen 

Stdlcn wir uns einmal folgendes Szenario vor Wir 
haben das Jahr 2004. Genauer, den 12. April 2W. Die 
auslÃ¤nderfeindliche Unruhen in hutschland nehmen 
eine, neue Qualitiit an. Hamburg hat inzwischen einen 
Auslfinderanteil von 5770, in einzelnen Stadtteilen, wie 
St. Georg, Altona und Kirchwerder, liegt er bei i i k r  
98%. Nicht viei anders ist die Skuation in Mimchenrnit 
einem AuslÃ¤ndwantei von fast 60% und in Berlin mit 
gar 75%. In Reaktion auf die Ausrufung von Harnburg 
als erste autonome interkukurelle Stadt Deutschlands 
beschiekn HeckenschÃ¼tze der7'Rechten FronC', einer 
in den letzten Jdmn zunehmend erstarkten militmten 
ausliindedeindlichen Gruppe, eine islamische Reedi-  
gungsgesellscha~t. 6 TOR und 14 Vewundetc Einen 
Tag spWr zersttkt eine Rohrbombe die Moschee in 
Berlin-K~euzherg wahrend eines Gottesdienstes: 37 
Tote und 75 Verwundete. 

Von jetzt an geht es Schlag auf Schlag. GrÃ¶kr ver- 
binde derU'Rechen Fmntl'fonnieren sich um H m b u q ,  
kurze Zeit spÃ¤te auch um MÃ¼nche und in einzelnen 
Teilen RerIins. Die mit R0.000 Menschen iiberfijllte 
containerstadt auf dem Heiligengeistfeid in Hamhu~ 

wird zuerst eingekesselt. Die "Rechte Front", aus 
schlecht gesichemen Munitionsdepot der Bundeswehr 
und aus anderen Que4len gut v e m q t ,  schie8t mit Ma- 
schhengewehn und schwerer ArtiIle~e indas h t a i -  
nerdorf. Gleichzeitig wird St. Georg md AItona bom- 
bmdjerl. S t d e n k h p k  brechenaus. Die Eingewhlos- 
senen wehren sich venwifelt mit d e n  Mittdn. Aber 
m i ~  i h n  KniippeLn, Messern und Meinen Flin~en sind 
sie der gut bewaffneten "Rechten Fmnt" hilflos a u s p  
liefefl, 

Die K3mpfe weiten sich ausund werden mit grÃ¶ÃŸt 
BmtalirÃ¤ undunvonteUbmr Gmumkeit gefÃ¼hrt An 
der Elk  bei Fmkenwerder werden tiiglich Lichen von 
Miinnem,Frauenund Kindern - teilweise mit schweren 
Fo!terspuren - angeschwemmt. Viele Frauen werden 
vergewakig, Kinder von Bmd-  und Splitterhmkn 
zerfetzt. Die Not der Eingeschlmwxm in Hambq, 
Bedin w d  MÃ¼nche nimmt ~ Ã ¤ g k h z u  ImVerlaufe des 
Sommers kommen, so schtam man aber 30.W Men- 
schen ums h k n ,  i h r  8O.W we&n verlerzt, FiÃ¼cht 
IingssMme ergieen sich in di i  Lunebqer Heideund 
ins AllgÃ¤u DieFM~gmngsfinge um die Stacheile mit 
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Zur Diskussion Zur Diskussion Zur Diskussion Zur Diskussion Zur Diskussion 



Zur Diskus&m Zur Diskussion Zur Diskussion Zur Xbiskussion Zur Diskussion 



Minen imZweiten Weltkrieg wurde Oxfam gegrÃ¼n 
det. Der h l a Ã  war die Hungersnot ~n Griechenland. 
Schvn seit dem Herbst 194 1 gab es Berkh~e, tiigiich 
Hunderw von Menschen, darunter vor allem Kinder, 
starben. Von Nazi-Deutsch!and okkupiert, VOII den 
Alliierten klagefl, waren die StÃ¤dt Athen und Saloniki 
besonders hm ~ o n  der hn~ersno t  be~ofkn. 

Sove~ammelierisich m 5 .  OkioberdesJahres 1942 
iÃ¼nfchrwkdig MÃ¤nneri der Universitatskmhe unter 
der Leitung des Kirchenmames Rev. T.R. Milford und 
grÃ¼ndete ein Komitee zur BekÃ¤mpfun der IHungefi- 
not. Unterden Gindungsmitgliedem war e h  emigrier- 

ter D e u t s c h e r  

&&" 
*o* 

namens Dr. Leo 
Liepmann. B i s  
zum Sommer dcq 

hat mÃ¼hsa niichste~~ das Komitee 3.MM Jahres - 

vornehrrtlich von 
den Angehfirigen 
der UniversitÃ¤ - 
an Spenden ge- 
sammel!. Nach 
der Eroffnung 
eines Ladens mit 
Cksch~nkartikcln 
erhielt das Ko- 

mitee noch einmal die gkiche Summe innerhalb von elf 
Tagen. Dmit ww der Grundstein einer NGO {nicht 
s~mt~icheOrgmisa~ion)ge~~gi,die m~~derBekarnpfung 
des Hungers in Europa begann, sich aber sehr bald zu 
einer nicht staatlichen Entwicklungso~misa~ion eta- 
blierk. Bei der Hilfe in Griechenland mheitete Cixfam 
eng mit demdoriipm UOIC~ Krew~ zusammen. 

Unmittelbar wdch dem Zwcitcn Weltkrieg war ubri - 
gens Oxfam die Organisation, die schnel! Hilfe filr 
D e u k ~ h h d  rnobilisiwtc. Dies war nicht leich!, da da- 
mals ofizidl noch ein Nahmrigsmirtel-Embargo nach 
h ~ t ~ c h l m d  gWg war. Vihor GoIlancz, ein Oxfml-- 
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ukl~~ngÃ¼kr&~sAbh~ngigkeitsvcrh~l~isEn~wick 
ng - Untercn~wickhng, Wohfstmd - Uungerzu beirei- 
nund SchÃ¼le undSchiilerinnenzu gewinnen.diesich 
eine "gerccl~tcrc Weh" engqienen, Nach und mch 
[eten sich die Arbei~skreiche und ini'olgedesen 

ekle in Bcreichcn wie Land- 
i r t ~ h a f i ,  Energie, Wdswr, Umwelt, Frauen aus, h i e r -  

chen~sp~chend~uchdieOrgmis~tion~s~~kiuren. 
mnd in den Wer Jahren und 7Ã¼e Jahren d ~ e  auh- 
ischtn Uxhn-Orgmidonen -in Kanada. Austrd- 

n, Bdgicr~. Hongkongz.B. -ihre Entscheidungen mit 
z n t r a k  in Oxford abstimmen muÃŸten a rk i~en  sie 
1!erweileselbs13ndig. Auch heider Rekrutiemng von 
ddirekmren, -arbektem und -helfem i s ~  Oxrm dazu 

ergegangen, mehr und mehrcinheimische Fachkrdte 

Seit 1982 unterkili OxFm eine eigene h b h k a ~ i m s -  
teikung. E i n ~ ~ e  der ersten BÃ¼che wie "Biuer Pills" 
9R2) oder "Cultiva~ing Hunger'' ( 19841 h a k n  inkr- 
lowd Furore geniachl Imwschen verÃ¶ffen~lich 
F m  BÃ¼che ~n vwschiedcnen Bereichen wie L i -  

erhcfic fdrSchultn ÃŸangladcs ( l989), Indien( 19911, 
ilien { IW I), (ur Univerxii&m oder fÃ¼ aligen~ein 

The~~inlercssi~rtc Lcscrwic "TheTradeTrap"von 
inda Coote ( I  992) oder W o  Kme 10 Wastea+ von 

mr~ Dwjdson UA. (1992) und fiir Fachkrafte ifi den 
ntwicklu~gsorg~n~saiionen wie "Eviiluahg Socia1 
evelopment Projec~s" vun David Marsden / Pcter 
akky ( k990), "Social Suwey Methods. A Fieldguide 

Revelqmmt Wurkers" von P a d  Nichols d e r  
Fond Srircity and Fdminc. Assessniem andResponse" 

T.R. M~lfnrd witrnich~ ni~rcier ini~ialorund Mit- 
r, sondern er Iwt als ein Vursirzender in den eni- 

cheidenden Phasen ( 1942-47 und 1960-65)die Organ- 
iion nachhidtig gcpriigt. Seil der Grhdung verfolg\ 
xfam daspolilische Pri~~ipdcrhumani~~cnNeutrali~ 

keinen poii~ischen EinfluU nchmen mbchte. In 
Jahren w i h ~ n d  der Konml vene im P d a m e n ~  

s schwieriger. Miitleweilt i s l  die Arkit  des Ko- 
mitees SOWCI~ lm L i d  anekmni, dal3 der lerne Direk- 
tor Sir  Frank Judd jetzt als cin ''Lord'' in1 hr~f~schen 
Chrhaussiizt. In1 IcV~IenJiihr ~eieneOxf'ani~in5Oj&h- 
riges Jubiliiun~ 1990-9 1 k~ttedkUrganisfi~ion cin Jah- 
resAnkomtnen von 69 Mi0 Pfund ( u k r  DM 2W Miu), 

an1 umersIiit~1 jeIz1 neben 12 RegionalbUros in GB 
Irland 34FeldbLiros ind~nEntwicklungsl~dem( I ?  
icn, I6 in Alrika-4 in heinamerik~.2 inhhost),  
iif~ig! I .7(M Personen und wird von 30.lW Hel- 

fern unLersmtz1, finmzien 2,900 Projek~e in drei Kon- 
tinenten. 

Oxhm wird zwar auch von den offiziellen Stellen 
unterstbtzl, achtet a k r .  um poli~ische EinflÃ¼ss zu ver- 
rneiden,st~ngdmuf.d&diese Unterst~tmngnicht die 
10 %-Markedcs I&seikomn>ens~knteigi. Nw4% 
desEinkommensverwendet OxfmfurdieVerwaliurq, 
5 % fur Bildung im Inland und fast 80 % E r  AusIitnds- 
projekte. 

Oxfm ist bei weitem die grÃ¶ÃŸ NGO In GB und 
vtelleich~eine der kkann~es~en und erfolgreichs~ender 
Weh. 

Fur weitere Infomaiionen Ã¼k die Orynisation: Mag- 
~ i e  Black: A Caux for our Times: 0dm1 thc h s t  50 - 
y e m ,  O x f d  1992 Kontak~adresse: Oxfm.274 Ran- 
bury Road, GI3 - Oxford 0x2 7DZ 

Asii DatKl 
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Neue Unterrichtsmaterialien fÃ¼ die Bildungsarbeit 

Fluchtursachen, Wandzeitung mit Begleitmateriat. itug: Aktion Brot fur die Welt, Karlsruhcrstr. 11, 
Herausgegeben vom Deutschen Caritasverband, 7022 Leinfelden-Echterdingen, Tel. 0711/79#095/6; 
Freiburg, 1993. 8 DIN A I  Plakate mit Begicitheft, Fax0711/723557. 
18.- Bezog: Deutscher Caritasverband, of'fentlich- Die gemeinsame Jugendaktion der Aktion "Brot fÃ¼ 
keitsarbcit - Auslandshilfe, Postfach 420,7800 Frei- die Welt", der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
b v $  Jugend in der BRD und dem Evangelischen Missinns- 

Das Referat FlÃ¼chtlings und Aussiedlerhilfe des werk Spurensuche - "Drille Well bei uns" sucht nach 
Deutschencaritasverband hat seine Palette an Materia- Spuren in unserem Alltag, die Beiehu?gen mr Drillen 
Iicn fur die Bildungs- und offentlichkeitsarbeit zum Weh in den Bereichen "Menschen". "Produkte" und 
Thema FlÃ¼chtling umeine Wandzeitung mit 8 Plakaten "Kultur" sichtbar werden lassen. Auf drei DIN A l  -Pla- 
im Format DIN AI erweitert. Die Plakate zeigen ein- katen werdenJugendlicheaufMenscIien ausder Dritten 
d~cksvolle Schwarz-WdÂ§-Photo und kurac, prfignante Wel~die in der Bundesrepubli k Sehen, aufdie iniernatio- 

Teste. Neben einem Blatt d e n  Verflechtungen des Blumenmarkies und der Mu- 
m i t T e x t  d e r G e n f e r  sikszenehingewiesen. 
FlÃ¼ htl ingkonven t ion Zu dieser Flakatserie legt GottfriedUrth nun Baustei- 
werden folgendeFluchtur- ne fÅ¸ 10 Unterrichtseinheiten vor, die zwar eine Se- 
sachen aufje ehernPlakat quenz bilden, aber auch fÃ¼ sich verwirklich! werden 
dargestelh: "FestungEuro- kÃ¶nnen Jeder Baustein beslehi aus vier Teilen: "ASSO- 
pa", "Krieg", "Menschen- ziat innen und Gedanken zurThemii~ikdes Arhcitsmate- 
rechtsverleizungen", "Ar- rials", "Didaktische uberlegungen", "Ideen fÃ¼ den 
mut" "Kolonialismus" und Unterricht" sowie verschiedenen Arbeitsbliiltem. Aukr- 
"UrnweltzerstÃ¶mng" Das dem wird au rweiteres didaktisches Material verwiesen. 
letzte Plakat ruft dazu auf. Ausgehend von der Spurensuche nach der Dritten Welt 
F1 uchtu rsac hen durch bei uns. sollen die SchÃ¼le zu einem kritischeren Kon- 

wirkungsvolle EntwicklungspoEitikzu bekÃ¤mpfen Eine sum und einem toleranten Umgang mil auslÃ¤ndische 
Perspektive kiinne es nurgeben, wenn wir auf i h x f l u Ã  MitbÃ¼rgerinne und MitbÃ¼rger gefiihrt werden. Dabei 
verzichten lernen. Das Begteiimaterial bietet sehr kurze geht esdem Amor darum. "Spuren zu suchen. Å¸ngleich 
Texte, die diePlakattexte allerdingsnur wenig vertiefen. heilen, Ungerechtigkeiten und BeschÃ¤digunge auf die 
Ein uberblick arn Ende des Heftes weist auf weiteres Spur zu kommen, also Spuren zu bewerten und neue 
Material der Caritas hin. Spuren zu legen" (S. 3). Die Bausteine sind folgenden 

Die Plakateeignen sich dazu, Unierrichiseinheiten zu Themen gewidmet: "Spurensuche - Dritte Weit bei uni> 
diesem Thema zu illustrieren oder - an geeigneter Stelle Menschen"; "FlÅ¸chtling bei uns - Beispiele aus Mosam- 
aufgehhgt - mitzuhelfen, dieses Thema auch nach den bik und Eritrea"; "Politische Verfolgte genieÃŸe Asyl- 
Lichterketten nicht aus den Augen zu verlieren. recht - Rechtsgrundlagen"; "Er soll bei Euch wohnen wie 

A.Scheunpfiug ein Einheimischer unter Euch und du sollst ihn lieben 
wiedich selbst": "Begegnung mit Fremden - Ak~ionsvor- 

Gottfried Orth: Spurensuche - "Dritte-Welt bei schlage"; "Dritte Welt an unserem Oil - Pizzeria"; "Mo- 
uns". Rausteinezur Jugendaktionfurden Unterricht de ist fÃ¼ alle da!"; "Lallt Blumen sprechen": "Blumen- 
in Sekundarstufe I und II, (35 Seiten). Plakatserie produktion in der Dritten Welt und bei uns"; "Echt 
' Jugendaktion - Dritte Welt bei uns" (DM 5.'). Be- deutsch?! -Echt fremd'!!". A.Scheunpdug 
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griff wird 

tt erziehen. Wolfratshau- 
992, 264 Seiten, ISBN 

der Titel des Bandes auf den ersten 

o finden wh denn auch unter den Autoren Verureter, 
sei1 den 7Oer Jahren zu den Mentoren der Kinder- 
1s- und Antipidagogikbewegung zÃ¤hlen Ekkehard 

rnl eine neue Generation von Publizisten. 
lern und Aktivisten aus der Kindeirechts- 

t den KÅ ȩ Jahren politisch, publizi- 

arbeiiei haben: Bernd Sensenschmidi. Hans-- 
Treu. Mikc Weimann. Martin SchrÃ¶der Ger- 

nrelcrvei^chieden~rFache!iszipIinen wiederRechts- 
ssenschat"l(Cti~ldiaPr6~y ),derKinder-undJugend- 

psychiii~rie (Stefan Heneka). der Neurologie undPsych- 
iairie (Handoachim Maaz) sowie der Literatur (Elke 
Erb). 
(2) Neben diesem B [ick auf die Aucoren der Anthologie, 
darsie bereits uul'Anhiebhieressant macht.sindesauch 
die Kapiteleinlciiungen und Themenstellungen, die 
Neugierde wecken und auf einen Band mit aktueller 
Brisan! schl iekn lassen. m ~ s  erste Kapitel m i ~  dem 
Thema"Mi1ein;tnder w;u:hsi;n siatterziehen" analysiert 

Phiirwmcn Erxichung aus unterschiedlichen Per- 
iiven und zeigt Alienia~iven auf - z.B. unter dem 
In "Beziehung ohne Erziehung" (E. V. 

raunmÃ¼ht/M SchrÃ¶der) Das Thema Kindheit wird 
on Kiiiharina Rutschky und Bertrand Stern imzweiten 
apitel betrachtet, wobei B.  Stern die gleichsamprovo- 

7,iewnde wie auch alte Frage sieilt, ob denn unsere Ge- 
cilschaft Kinder Ã¼berhaup als vollwertige Menschen 

chtei und wenn ja, mit welchen ethischen Konse- 
n t'u~dic Gesellschaft diesverbunden wÃ¤re 
folgende Kapitel widmet sich Rechtsfragen, 

bei Gcrhard Kru.sdi auf das rechtiich verankefie 
chiigu~~gsrecht als, ein "Rdikt aus Faustrecht und 
ibcigcnschtiri"eingeh1 und die Wiener Juristin Clau- 

dia Pdnay das Modell eines dffenilichen Kinderanwal~s 
vorsiel1l. 

Irn letzten Teil steht das Thema "Schule" im Vorder- 
grund und wirdmit zwei BeitrÃ¤ge von dem PÃ¤dagoge 
Bernd Sensenschmidt und der Schriftstellerin Elke Erb 
bearbeitet, 
Interessant ist hier vorallemder Beitragvon B. Sensen- 
schmidt, der Schule als eine widerdie Naturdes Indivi- 
duums gerichteie Inslitulion beschreibt und sich dabei 
u.a. auf Frederic Vesier und lernbiologische Erkennt- 
nisse siutzt. 

Der umfangreiche Anhang zu diesem Band enthiilt 
vier Dokumente zur kinderrechllichen Diskussion der 
leisten Jahre: Denn'Kinder-DoppelbeschluÃŸ von 1983, 
einen Appell an den Bundestag und die Volkskammer 
der DDR zur Verankemng von 
Kinderrectuen { 1990), die "Petition 
fur Freiheit und Selbstbestimmung 
im Bildungswesen", die Johannes 
Heimrath 1991 und 1992 an die 
Petitionsausschiisse der Landtage 
und den des Bundestages schickte 
und die zu einem "Netzwerk fÅ̧ 
Kinder" aufruft und schlieÃŸlic als 
jÃ¼ngste Dokument einen "Offenen 
Brief  der "Initiative gegen die 
Verletzung Ã¶koiogische Kinder- 
rechte" vom November 1992. 

(3) Der Band prkemien sich 
jedochnicht "auseinernGittY. Erisi 
vielmehr sehr heterogen in Form 
und Inhalt seiner Artikel und lÃ¤Ã 
nur schwer eine aufbauende Sy- 
siernalik erkennen. 

Das Verbindende, die Klammer. 

Kindheit - 
ein Begriff 
wird mundig 
MitehendCr wachsen 
statt erzicfton 

ist die Bestandsaufnahme und die Analyse zumThema 
Kindheit, Erziehung und Schule. Der Herausgeber 
Manin SehrÃ¶de beschreibt dies progranitiiaiisch im 
Vorwort: "Es gibt neue Wege. Kinder wahrzunehmen 
und mit ihnen zu leben. Kinder sind Individuen, ehe sie 
zu "Kindern" werden. Der Beschreibung neuer Wege 
dient dieses Buch" (S.9). 

Der Sammelband. der wesentlich aus der Berliner 
Tagung "Kindmechiliche Aktion" (1 99 1 ) hervorgeht, 
bieiet in diesem Sinne eine Momentaufnahme und Weg 



beschreibung einer neuen Kindheitsdiskussion, die seit 
einigen Jahren eher marginal und jenseits der akademi- 
schen Piidagogikdiskussion gefÅ ḩr wird. 

Diese Kritik an dem als gesellschaftliches und histo- 
risches Konstrukt beschriebenen und Herrschaft aus- 
Ã¼bende Kindheitsbegriff soll mit dem Band an eine 
breitere Diskussion anschlufifahig gemacht werden. Er 
versucht Positionen zu bÃ¼ndel und transparent zu ma- 
chen,verI!ensich jedochstellenweise in unklarePliidoy- 
ers und leidet an mangelnder Pragnanz. 

DerBand bietetjedochzweifellos wichtigekiregun- 
gen und hilft Neuland zu betreten. Es sind Facetten und 
Fragmente einer Auseinandersetzung, gleichwohl eine 
Einleitung und Ideensammlung, die dem Leser priisen- 
t im wird und die ihn mit einer Sichtweise korkroniiert, 

die das Pridikat radikal-demokratisch und "besonders 
wenvoll" verdient. 

Zu unterschiedlich sind aber die verschiedenen Bei- 
trÃ¤ge als das sie als Einheit verstanden werden khnten. 
Wir werden mil Schlaglichterneiner dringend angesag- 
ten Diskussion vertraut gemacht, die in der BRD in den 
IetztenJahrenganzoffensichtIichausder Diskussionum 
Kindheit und Erziehung ausgeklammert wurden. 

Vom Charakter her ist das Buch ein PlÃ¤doye f Å ¸  die 
These vom notwendigen "Ende der Erziehungskuttur" 
undsteht mahnendvorderDiskussionum "mehrMut zur 
Erziehung". Hier erhalt der Bandeinenausgesprochenen 
Signalcharaktcr und verdient sowohl Aufmerksamkeit 
als auch eine kritische Diskussion, 

Ulrich Klemm 

Frank Bliss /Eckehart Ehrenberg /Ernst A. Schmied 

Entwicklung und AbhÃ¤ngigkeit 

Eine EinfÃ¼hrun zur entwicklungspolitischen Bil- 
dung. Politischer Arbeitskreis Schulen (PAS) e.V., 
Bonn 1993(20), (Horlemann-Verlagt. 

Das Buch vermiiteli einen widersprÃ¼chliche Ein- 
druck: Einerseits ist es ein verlegerisch 
sorgfaltig phnt ier tes  Produkt, ande- 
rerseiis ist die ihm zugrundeliegende 
didaktische Struktur vcraftc~. Mit Aus- 
nahme einiger weniger eingefÃ¼gte 
BegriffsklÃ¤runge undeiniger hinzuge- 
f%ter Adresseten (ausschlieÂ§lic auf 
dem Bereich der Entwicklungspolitik - 
nicht der EntwicklungspÃ¤dagogik 
handelt es sich hier um eine bloÃŸ Mo- 
nographie in 19 Kapiteln von 3 Autoren. 
Das istflirdiepraktische Bildungsarbei~ 
z.B. in Schulen nicht gerade anregend, 
zumal das kleine Formal, die kleine 
Schrift und die Ã¼be weite Strecken 
fehlende grafische Auflockerung auch 
zum Kopieren nicht einlidt. Diese di- 
daktische Form ist, wenn man sich die 
methodisch-didaktische Vielfali der 

einschlÃ¤gige Unien-ichismaierial ien vor Augen holt, 
geradezu antiquiert. 

Dazu komml, daÂ diese monographische Form auch 
eine inhaltliche Gleichfbrmigkeit erzeugi.die h i e r  die 
Einsicht derunvcrmeidlichen Po1ykontcxtu~iliiÃ¤tdiese 
komplexen Problemfeldes zurÃ¼ckt~llt Am meisten hat 
mich deshalb an diesem Buch auch das uiigekrankte 
ScibsthewuBtsemder Autoren geslhrl. sowohl dieSchul- 
digen zu kennen ("wir" durch die Kulonial~eil, deren 
personellen und ~~~~ktureilenRelikte) und den richtigen 
Weg iius der Misere /.u wissen ("begrenzte basis- und 
bedÃ¼rftnisorieniient; iikologische. iwiÅ¸nonie kooperiti- 
ve, integrative und soziale AbkoppelungUi. Den Stand 
einerch fferenzienen und selbstkritischen Entwicklungs- 
theorieenreichl das Buch 1n.E. in der ersten H3lfte iiber- 
haupt nicht. in der zweiten Hiilfte immerhin partiell. Vor 
altem dort, wo weniger normativ und mehr anaiyhch 
argumentiert wird, wie &.B. in den Kapiteln 10-17 gc- 
lingi esdochnoch. kompetent und differcnzieri zu hfor- 
mimen und didaktisch sorgfciltig zu priiseniieren. In 
diesen Teilen sehe ich ein sehr hilfreiches und empfeh- 
lenswenes. wenngleich auch ergÃ¤~rrungshediirftige 
Unterrichisrnaterial, (dkl) 
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Thomas Beier / Susanne Schrnidt 

Das Fremde als Projektion?! 

Solidaritalsbewegungam Beispiel EI Salvador. E d -  
agogik: Dritte Weft, Werkstatt-Berichte 14, Verlag 
fÃ¼ Interkulturelle Kommunikation, 1992,84. S. 

Thomas Beier und Susanne Schrnidt mochien in die- 
sem Buchden GrÃ¼nde fijrdas Engagement bundesdeut- 
scher Solidarititsgruppen in der "Fremde" nachgehen. 
Die beiden Autoren bearbeiten das Thema auf unter- 
schiedliche Weise. Susanne Schmidt interviewte drei 
Mitarbeiter von medico international zur Motivation 
ihres Engagements in EI Salvador, den Reaktionen auf 
politische Ereignisse imGastlandundihrc Einschatzung 
&r FMLN. Die Autorin gibt die Antworten der drei 
Personen in wfirtlichen Zitaten wieder und ordnet sie in 
die Perspektiven Motivation des eigenen Handelns, 
strukturelle Bedingungen fÅ¸ SolidaritÃ¤tsb<iwegungen 
Hundlungskonzepte sowie Ziele und Uiopien. Damit 
zeichne! sie das perstin l iche Erleben einiger Protagoni- 
siender SolidaritÃ¤tsbewegun nach und  steil^ einen Wi- 
derspruch zwischen den "innen- und auknorientierten 
GrÃ¼nden (S. 39) in der SolidaritÃ¤tsarbei fes~. Die 
Projeklarbei1 wÅ¸rd zu einer tendenziellen Empoliti- 
sierungderArbeit fÅ¸hre unddieSolidari~Ã¤!sarbei~lief 
Gefahr, Opfer ihrer eigenen Projektionen zu werden. 
Tho~~iasBeiern~erisichdemselbstge~telltenThema 

'Das Fremde unddas Selbst" Å¸berdi Beschreibung der 
eigenen Lernerfahrung durch eine Reise nach El Salva- 
dvr in Form eines Essays. Reizvoll wirddieser Reiseh- 
richt, da der Autor seinen Erfahrungen Ausschnitte aus 
den Reisebeschreibungen Columbu'i und Forsitirs ge 

genilberstellt. Sein Anspruch wirdes, anhandderTage- 
bucher Å¸be seine eigenen Reiseerfahrungen nachzu- 
denken.Zuriickgekelm slelher fest: "Der!etzteTeil der 
Reise fÃ¼hr unweigerlich wieder 
zum Selbst" (S. 76), m Prozegder 
Selbsterkenntnis. Datnii komme es 
vor allem weniger darauf an, "das 
Interesse Fur die Probleme ferner Das Fremde als 

Prolektion?! 
LÃ¤nde zu wecken, sondern die f i o u ~ ~ ~ ~ * ~ ~ w ~ f t x ~  

eigene gesellschafliche Lage {in- ~ 1 t ~ l a I  â‚ StIvBdor 

klusive sich selbst) zu verZndem " 
(3.77). 

Beide Beitrage tragen zu einer 
differenzierten und moralisch di- 
stmzieneii Betrach~ungder Solida- 
riliitsdrbeit hei. Sie machen durch 
zwei sehr unterschiedliche Her- 
angehensweisen auf Probleme und 

PAOAGOGIK OBITIEWELI 

Chancen der SolidaritÃ¤tsarbei auf- ~ I ~ H H E I A ~  BF~OTF 14 HCCISIC~IUI~~PEB~ 

merksam und zeigen beiiipielhafi vifuo'Â¥fwiM .̂r-~-.J 

Moglichkeiien und Grenzen inler- 
kultureller Begegnung und Kom- 
munikalion, Wer sich aber in seinenErwartungenandas 
Buch vonTitelundKlappentext ("SicverfolgenBiogra- 
phien, spuren Projektionsmechanisnien nach. So enl- 
steht nicht nur die Innenansicht einer sozialen Bewe- 
gung") zu sehr leiten lSÂ§t der wird vielleicht enttÃ¤usch 
werden. Hierwirdvieln~ehrengagien an einem BeLpiel 
entw icklungsbezogene Bildungsarbeit nachgezeichnet. 

AScheunpflug 

Dietcr Noblen und Franz Nuscheler (Hrsg.): Hand- Jahren ein umentbehrlicher Begleiter. Ob man Kurz- 
buch der Dritten Welt. Bd. 1: Grundprobleme - infonnalionen Å¸be das Land suchte, oder etwas spezi- 
Theorien - Strategien, 508 5.: Bd. 2: Sik)amcrika,54? fisch fÃ¼ Schul- oder SeminaraTbeiten mit einem aus- 
s.; Rd. 3: Mittelameika und Karibik, 662 S.; alle CÃ¼hrliche Literaturhinweis oder KurzFassungen der 
JOietz Verlag, I h n  1992,je DM 48,- Tlieoriediskussionenmit Hinweisen aufweiterfÃ¼hrend 

FÅ¸ alle, die mit dea Problemen der Dritten Welt a) Literatur- alksi fand man. kurz, bÅ¸ndig gut und syste- 
tun hallen, war das achihzindige Handbuch in den Bkr  matisch geordnet in dem Handbuch. 
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Wie es aber immer im allgemeinen mit Lexika, und 
un besonderen mit HandbÃ¼cher zum Thema Dri t ie Wei t 
der Fall isl -sie nutzen sich mit der Zeit ab, die Tnfrtnna- 
timen werden korrekturbediirftig. Vor dieser Nviwen- 
digkeit sind nicht einmal auf langeZeit angelegte Enzy- 
klopadien wieBrockhaus.MeyeroderBritmnicagefeit. 
Umso dringlicher war es nach dem Zerfall des Ost- 
blocks. der Entstehung einer neuen Welt(un)ordnung 
und Verschiebung der MachtkonsieHationen, eine Neu- 
beweriung der bisherigen Theorieansiitze, der sozio- 
politischen und Ã¶konomische Lage der einzelnen LÃ¤n 
der sowie eine Aktualisierung des Datenmaterials vor- 
zunehmen. 

Dankenswerterweise habendie Herausgeber undder 
neue Verlag diese Herausfordening schon angenommen. 
Bis 1994 werden alle B h d e  erschienen sein. Es ist 711 
wÃ¼nschen daÂ diese neu Å¸berarbeiteten systematisch 
geordneten, neu bewerteten BÃ¤nd noch mehr Anklang 
als bisher bei den Leserinnen finden werden. 

Asit Datta 

Holmberg, Johan 1 Koy Thomson ILloyd Timberla- 
ke: Facing the Future. Beyond the Earth Summit. 
Photographs by Mark Edwards, International In- 
stitute for Environment and Development (IIED), 
Earthscan, Landon 1993,48 S., Â 4,95 

Obgleich das Buch von drei Wissenschaftlern des 
renommierten Insiitu~s zusammengestellt ist, Kies nicht 
nurgut fesbar.auch flirtaien verstkdlich, sondern auch 
didaktisch hervorragend gestaltet (har, har - ein Wissen- 
sdiafiler!). Dazu gehÃ¶re nicht niirdas D I N A 4 F o m a t  
und vieleebenso groÂ§ wunderbare FOIOS. sondern auch 
die kurzweilige Behandlungdereinzefnen Themen. Das 
Buch enthiilt insgesamt neun Abschnitte: 1. WarRiuein 
Erfolg?, 2. 12 Lektionen des Erdgipfels, 3. Vertrag Å¸be 
Bio-Vielfalt, 4. Konvention Å b̧e Klirnaandemng, 5, 
Wald-Prinzipien, 6. Rio-Deklaration Å¸be Umwelt und 
Entwicklung.?. EinFuhrer zu Agenda 2 1,8. UN-institu- 
tionen: neue Partnerschaften fÅ¸  eine dauerhafte Enl- 
wicklung? 9, Erfolg in Rio?: Ein Dialog. Im Anhang 
findet man neben Texten Ã¼be die Rio-Deklara~ion und 
Agenda2 i auchlnterpretationenwie"woriiberwurde in 
Rio Einigungerzielt:ZieIeundZeit,diesezuerreichen". 
Fir alle diejenigen, die sich mit dem verabschiedeten 
TextdcrUNCED in Rioschwer tun. ist dieses Bucheine 
sehr gute Hilfe. Die Autoren begntigensich aber keines- 
wegs damit, den Text sozusagen volksverstiindiich um- 
zuschreiben, sondern ziehen Resumie, interpretieren 
und operationalisiercn die Verpflichtung, die der Ver- 
iragstext beinhal tet und zeigen Wege, wiediese zu errei- 
chen sind. All dies in einer didaktisch uberzeugenden 
Form. Beispielhaft sei hier das Y. Kapitel (Liinge: eine 

Seite) erwÃ¤hnt Darin unterhalten sich zwei Personen 
(ein Optimist und ein Pessimist) Å¸be die Erfolge des 
Rio-Gipfels. EinGesprich,das inKunie die Ambivalenz 
des Erfolgs Ã¼berau deutlich macht. 

Asit Datta 

Zwischen Weitblick und Weltmarkt. Nord-SÃ¼d 
Handbuch. Herausgegeben von VEN - Verein zur 
FÃ¶rderun entwickl ungspolitischer Initiativen und 
Entwickt~ i t~~w~ammcnarbei t  in Nicdcrsachsen e.V, 
ÃŸarnstor 1993,206 S. Bezug: VEN, Itahnhofstr. 16, 
W-2847 (neu 49406) Barnstorf, Tel. 05442124 14 Fax 
05442/2241. 

Dieses Buch der niedersiichischen "Drille Weh1'- 
Gruppen isi ein Handbuch zurcns wicklungshexogcnen 
Eildungsarbeil in Niedersachsen. Viele verschiedene 
eiitwicklungsbe~ogene Akiionsgruppen im Land Nie- 
dersachsen stellen sich mi! einem Kurzbericht Ã¼be ihre 
Arbeit in diesem Band. vor - das Spektrum ist breit gefa- 
chen und reich von der "Gesellschaft der Freunde des 
Sahmuischen Volkes" Å b̧e die UNESCO-Schulen zum 
Dritte Welt-Laden Lingen u.a. Die Aktionsgruppensind 
thematischgeordnet undjedemThemenabscI~nitti~leine 
EinfÃ¼hrun vorangestelli. So kÃ¶nnt dieses Handbuch 
auch als ein Idecnbuch zur enlwicklungsbezogenen 
Bildung verstanden werden, denn EinfÅ¸hnnigsartikel 
wie "Frauen und Entwicklung" oder"Gesundheit in der 
Dritten Well" oder "UNCED und Entwicklung" werden 
verschiedenePraxisbeispiele realexistierender Aktions- 
gnippen angefug~ Ein Dokumcntationsteil faul die 
wichtigsten Verlautbarungen zur niedersilchsischen 
Nord-SÃ¼d-Arbei zusammen. Ein umfangreiches Adres- 
senverzeichnis rundet den Band ab. AScheunpflug 

Ulrich Brameier, Jos Schnurer: Unterricht Geogra- 
phie, Band 9: Politische Raume. Autis Verlag, Kiiln 
1992,103 Seiten. DM 42,-- 

Als einen praxisorientierten Beitrag zur polilischen 
Geographie versieben die beiden Autoren ihre didakli- 
sche Arheiishilfe, die neben einer didaktischen Hinfiih- 
rung zum Gegensiandsbbereich neun mit nÃ¼tzliche 
Maierialien versehene Unterrichtsmodelle enthÃ¤lt Die 
Unterrichtsmodeile sind vorzugsweise fÃ¼ die Sekund- 
arslu fe I gedacht. Das iibergeordnetc Lernziel, "daÅ die 
Weh nicht mehrcingeteilt werden kann in 'da drauÃŸen 
und 'hier',alsudieDisian~gegenÃ¼berpolitischc Sttua- 
~ionen inanderenLhdcrnund Kontinenten kein Kriteri- 
um mehr fÅ¸ politisches Verhallen sein kann" wird u.a. 
an den Beispielen Biafra-Konflikt, Krisenregion Golf, 
Namibia. Nord-SÃ¼d-Konl%k und Vereinte Nationen 
exemplarisch entfaltet. Aufschlulireich ist dabei vor 



allem die in dmer  F~nnscl~cndargclcg~e A u f u k ~ t u n g  
der inierna~ionalen Dimension des BiaFrd-Krieges, U- 

himd derer deutlich wird. d& Bargerkriege in der Drit- 
len Weh zumeist nicht nur d g r u f i d  einer i n n e r ~ t a ~ l i -  
chen Problemsitwdtion enlstehen. sondern ihre Ursathcn 
ofmals ifi  von a u k n  III die Region getragenm h e r -  
essen und Wichiansprilchen haben. 

Khus S e h  

Edwards, Michael I Dwid Hulmt (hg.): Making a 
Differcncc. NGQs and Dcvelopment in a ckdnging 
World, in Zu~~mmcnarbeit mit "Yhc Saw lhe C M -  
dren Fund",Earthscan,bndnn 1992,24)!4.,$13,95 

E i n w ~ i t s  w w n  die R h  J i i h  ein verlorenes Jahr- 
zehn! fGr dic Entwkklungsl~nder n111 der Verschul- 
dut~g~krise,  Vers~hlwhlerung der Terms d Tradc, den 
K r q m  und ÃŸikgcrkriegen Ruinen der Grouprojek~e, 
dem RÃ¼ckgan der f i ~ ~ m ~ i d l e n  Hilfe aus dem Wcstcr~ 
usw., andewr.sei~s oder gerade deshalb gewannen die 
NGOs an Einflussei~. 111 den1 M d k ,  in dem die NGOs 
wuchsen und an pdi\ischer Bcdeuhmg gewannen, weil 
sie auch VOII o f f i ~ i e k n  Gebemr~animionen Unlerstijt- 
~ u n g  erhiel~en, wuchsen auch die Frohlerne der NGOs. 
Die I ICUC~ Fragen sind anders: wie kann mm mit einer 
verinderknStruk~ur umgehen, wie kann manneue Kon- 
zepte. new Methoden der Durchiiihi-urig entwickeln. 

idan muÃŸ zunehmend mehr mit nffiziellcn Stcllm 
koo~r ieren ,  ohne die EigenstSndi&eit zu  verliere^^. 
Man n~iii.ite umgekehri den Regierungsstelien eigene 
Erfahrungen mittt5lcn, mit dem Ziel, Strukturen der 
Mikmbene auf die Makroebene zu Ã¼bemagen 

Auf 311 diese Fragen gibt dieses Buch konkrete Ant- 
worten mit FaIIbeispielen. Dbs Buch hat sechs Teile, 
Ahg~~ehen von dem erslen Teil (Theoretische Emlei- 
~ung) und dem letzten Teil {Scl~luMo@-ungen) behan- 
deln die anderen Teile (2. Arbeit mit den Regierungen, 
3. Bedeutungs~.unahme durch @fiere Organisationen, 
4. Gras~wr~eIbewegungen m i ~  den Lobbyvereimn und 
5. PolitischeEinfluÃŸn~m im Nordenlmit unterschied- 
lichen FaIlkispielen. Das Buch ist eine AnIeiwng zur 
Pmxis. 

Asii Daw 

Deutsche Welthungerhilk (hg.): H~nger - ein Re- 
Port, Rcdaktim: Chriqtlan Gran, Angeh Tamke, 
Detz Verlag, Bonn lW3,254 Seiten, DM 16,NI 

,4nlaL\iich des 3Ojfihrige1-1 J u b i h m s  hat die DWH 
dieseh Buch herausgeyben. 1960 swbet der damdige 
FAO-Genera\sek~e\Ã¤r Qr. 3.R. Sen, eine Kampagne 
"Freiheit vom I-Iungcr". in dieseln Zusa~nmenhang enb 
simd die DWH. die rnittlerwile zu einer der gr0flt~II 
NG~inderRundesrepublikh~rmgewachsen isi.Vur20 
Jahren verkiindete die Weliem&mngskonferenz, daÃ 
"innerhalb eines Jahnchnts kein Kind mehr hungrig zu 
Bett gehen wird", So zieh1 die DWH eine B i h z  ihrer 
30jahrige1-1 ur~errniid~ichen Arkit  und der Zielvorstei- 
Iung der FAO. 

Das Ergebnis sieht emÃ¼chmn aus. Espbzwar das 
groÃŸ Schcitem irn K m p f  gegen A m u I  und Hunger, es 
gab aber auch kleine Lichtblicke. Diese werden in Fall- 
beispielen dokumentjea. 

Das Buch isi in vier Teile gegliedert: 1. Was ist Hun- 
ger, 2. Hunger und Uherflufl~nderlhen Weh, 3. Sui~k- 
g~en gegen den Hunger und 4. Perspekiiven. 

Die Au~nrinneu stammen aus dem ln- und Ausland 
(Schwiz, Norwegen, GroBhitmnim, lndicn) und aus 
unierschiedlichen Berufssparten - Wi~senschaf~ler, 
Journalisten, Filmemacher. Ve~rc~crdcroffiziel lenund 
nicht slaatlichm Hi tfsorgmisatio~m, Die Bandbreite 
geht WI Helmut Schmidt, Erhmd Eppler i ikr Volkmar 
Kahler (der ehcmdige S ~ z d l s s e k r e ~  des BMZ) Helga 
Henselder-ÃŸme (!70rsitzende der DWH) bis Peter 
Krieg (Fi11nemacher)und SiegfriedFater (Filmemacher 
und Publizist), 
D= Buch - versehen mit vielen Grafiken, Fotos, 

Karikaturen - i h t  irdormaiiv und auchfÃ¼ den Unterric111 
empfchlenswcm 

A ~ i l  DdtM 
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Entwickhgspolitische Bildung in der DDR Forsc hungspmjektes Grundlagen, Anregung und FÃ¶rde 
Eine im Au~gdesFranzis~nixhenBildung~~er- mng entwic~ungspliuscher Bildung und Akhnen in 

kes c.V. angdertig~e Bibhoyaphie dokumentiert und den neuen Eundesliindern" kann fÃ¼ DM 20,- In Typ-  
malysierl hab1 ikdlionen und Mdk-  

ridien Ã¼be die ' T M I ~  Wehp', die 
zwischen 1980 und 19W in der 
DDR ver~ffendicht wurden. Diese 
Studie ermkiglicht damit mtmds 
einen umfassenden kritischen 
Einblickindieindcrf~hcrcn DDR 
gele~stete I~temationalisrnus-Ar- 
b e k  Untersucht werden dabei 
Lehrplhc und Schdbiicherebenm 
wie die Publi!donen der FDJ, der 
Universihten, der Kirchen und der 
( w e n ~ g e n ) e n t w i ~ ~ u n g s k ~ o g ~ ~ ~ n  
Gruppen. Die Bestandsaufnahe 
stellt zusammenfassend fest: "Es 
gab (in der DDR) keine eniwick- 
lun~spolitische~Bildung.~rki~'in 
dem in Wes!deutddmd bekannten 
Sinn eines umfangreichen h g e -  
bots von Seminaren. FortbiIdungs- 
vewis~altungen und VortrÃ¤gen 
sondern nur eine von der SED 
kontrn~11e~'Massen~ki t  ' , d e r e ~ ~  
inhaltlicher Rahmen durch Grund- 
aussagen d a  Marx~smus-kninis- 
mus, lhernatish Schweq~urk~- 
setzungm durch Partcitagsbe- 
s c h l Ã ¼ s  und SolidariMskampa- 
gnen festgelegt war (...). Bei n%e- 
rer Betrachtung stellt sich heraus, 
daÃ zwar 'Solidait21' einen hohen 
S~ellenwen in der ofi%ielltn M i -  
tik einnahm, gieichzei~ig a k r  die 
konkreten Kenntnisse der Prnble- 
me der Dritten Weh sehr genug 
waren. (...I Irn Unterxhied zu 
dieser smallichen Linie bahn sei1 
Anfang der 7 k r  Jahre die Kirchen 
cinezunehmmd wichtige Rolle bei 
der Vemiitlung von konkreten 
Informatinnen i h r  die Dritte Weh 
gespiek". Die vun Hub-Joachim 
M r h g  und Wolfgang Heuer ver- 
fake Studie unter dem Tilel "Er- 
gebnisse der Bes~~ndsasfnahrne 
'Erstellen emer Bibliographie zu 
entwick~ungspli~ixher Bildungs- 
a r k i ~  und entsprechendm Unter- 
richtmateriaiien h R a h e n  des 

Berliner 
ffLeben und Lernen in der Einen 

Abschlnfi- 

Der hu~~desnviw K d m r  Bild~ir~~skongrc$ "Der Nord-SiidKuntiikr 
- Biidwrgsuuftrq fiir d i ~  Zik~~trf f '  vorn 2!?.0~,-0!. 10. I990 ~ U I  Ford~run- 
gen tind Zicle f i r  &P B~handhit~g des " N ~ r r l - S i i ~ ~ - T ~ ~ ~ n ~ ~ . ~ "  01s fachÃ¼iwr 
p j fendc  Aufgubr der s~AuIisd~et~ Bildutlg f o r~ i~d ie r~ .  Als ersten Srh~itt 
ZM- l.lmsctzitng dimer Altfgdw u ~ f l  f ind~rcbmr hober? dir Lnt~derslellc 
jiir E ~ t ~ i r k l ~ i t ~ g s : ~ ~ s a t t ~ m e t ~ ~ r h i ~  mil das E n t n ~ i c L l ~ t ~ ~ ~ . ~ ~ ~ o l i ~ i ~ c ~ h c  Eil- 
dltngs- umi ~ t ~ u r n w ~ i u t i s ~ ~ ~ t ~ r ~ t v ~  (EP1.Z) d ~ t i  Bild~tngsko~~grcÃ "Lehm 
(11ttd) Iertlm i t ~  der Eine11 W d f '  ~~cru t~ . r (d t~ / .  ÃŸi d ~ v  V O ~ / ) P ~ ~ I I I I ~ I ~  uttd 
Didrchfuhui~~g wit-dm sie imkmt ik t  rot1 der S c t i ~ r s ~ ~ e r ~ ~ d f u n g  fir 
Srhttle, UeruJ~hiIdung und Spor;, von B ~ r l ~ t w  Lei~rcrt~ UIKI  Lriii'eri~~ttc~z 
sowie V O ~ I  V ~ r f r e t e r i t ~ w t ~  eitrijyr e t ~ ~ ~ i ~ ~ k l i ~ t i ~ . ~ p o l i ~ i . ~ c ~ ~ c r  Ber1;nei' B d  
dungsorga~zi.~utio~~etr und wxr der K ~ ~ ~ r ~ / i t ~ u t i o t t ~ s t ~ l l ~  Nord-SÃ¼ itn 
Bildwtgsbcreich (Wteshdr t~) .  

iXe i,chrer;ntw~ und Ldirer widmtre~~ sicff i t ~  Arbcii~~gruppe~z 
und Diskus~ion.rforc~ ~ d w n  sfk~oriihcrgreifetldctz 7~ i~n1c t1  d w  E t ~ f u k k -  
h n g s p u l i ~ i k  ~t~sh~.somiere dem A ~ I S ~ U N S C ~  iihw ~witc AnsÃ¼r:~  pÃ¤dugogi 
schc M~thodc/i ut~d Mufcridi~ti  :ur B e h ~ n d h ~  rotr "Nor(1-Siid-Themen" 
in1 Untel~ichf. Ted des Kwgremes u w  (lus Ke~rtie~dcrnm und der 
Diulog mir Gnippcn und l t ~ s t i t ~ h n c t ~ ,  dit sirh I I I  Berlit~ ttiif effhvirk- 
l u n g . ~ h ~ ~ ~ g ~ n ~ r  ÃŸi/dungscvbei hefa.~xr~~. 

Der KongreJ h u ~  uh Er,ychuis w i t w  D j ~ k m ~ i o ~ i m  fi)lgewic 
Erkl~i-urig beschlosstw : * Lebet1 k r t m  ;tr dcr Ei tm  W ~ I  ~ P ~ . C ~ I W ~  ciit pud~go~isrhe  Unj- 
s~rmttg dreier Gr~mkiele: Friedetz, G p r d ~ t i ~ k r i t  I M ~  i3ewihu1ng der 
Unnwh. DKU ,qdrÃ¼r twbet~ Urttndf- 1 1 d  F r i t j d ~ ~ ~ ~ . ~ i ~ ~ - : i r l ~ ~ d ~ i g  mch 
die Beiiut1d1iut.q W J I  

Nord-Sid-Thenitw CIIX verbindliches Utite~-r~riit~~~rirl:ip iti ~ 1 1 ~ ~  Sri~dm- 
w n  11t1d S c h l s t t & ~ ~  sowie itmrk~drkwdk.% Lcrt~m. Ries gilt i t ~  g i ~ i d w  
Weise fiir die heruflirh Bildwig . 

Dir Se~~ais\~etn~u/rl~n.q Jiir Schule, Ber~&?hilh~g W I ~  Sport wird 
a~{gefwdcri. die e n ~ ~ c k l u t r g s ~ ~ o l i ~ i . s ~ h e  ÃŸilcl14ng.w1rhci sowu~d (11 dett 
Lehrphnen ais (I uch wi der Utmwichtspt-UA ;,T uls Q u t ~ r s ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ . v ~ t u f ~ u b ~  : t ~  

wrunkwt~ ~mi sich in diesem Sitlnc m d i  irn hizmrtr der Kul~i~snri t~~s~cr-  
k ( ~ t f e r ~ t ~ :  e i n ~ u s e ~ ~ c n .  
4 Ze~~!ioIes h ~ d ~ i ~ ~ ~ g s ~ i c i  rnt# in1 Ruhntrn dirsrs L ~ r n ~ m J i r  die 
Eitre weh die Fahigkci~ zum Zusu t r~mmleh~~~  t ~ t i l  F r e n i d ~ ~ ~  u h  g l~ id i -  
geachiete~~ Me~ischn sew.  Die Er:irhing x r  Achf~dt~g der Mc11~~r1tt~~~- 
rechw heiielttet iti der d l tÃ¼gi i c~ i~ t  iJmrrirhi.~- luid Ldwnsprct.~is, n l i~  
Utzrerscirieden x t  kben und CIIA Memchrt~ mit ~ ~ ~ t ~ ~ r . ~ ~ ~ t i ~ ~ / ~ i ~ I ~ ~ r n  Aus- 
d w n  utrd b"rhdret~. uti~~rschicd1icheti Ansiditcri wid E t f d m t ~ ~ e t ~  11t1.d 
n1i1 ~in~cr.dticdlic/~er Sprache w w i ~ m c i e r  114 1crw11. 
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skriptfassung bezogen werden hber das Franziskanische Giobaks Lernen 
ÃŸi1dungswerke.V. 53. Horst Goldstein, Wol~anks~aÃŸ Vierzehn Linder hmen 20 Vertretennnen und Ver- 
18,O-1 IOOBeriin. (ks) mtmvon staatldm Ste11en.diemit Umwelt- und Ent- 

Bildungskongrefi 
Welt'' 2 3 ~ 2 5 .  September 1992 

+ Srh111- und Kiusse~~kot~tak~e, Sch~lcra~~stausch sowie S r k t d p +  
~wr,~chafien mir Schulen irr h-t~dcrn d c . ~  SÃ¼den si11d ciu w i c l r ~ i ~ e ~  Lern- 
feld zur Y m n i f ~ l u ~ ~  von Nord-SÃ¼d-Theme ijl der schuli.when Bilii~mgs- 
&d. Sif erfordern eitw grÃ¼tidkh UHL! sy.~remafisrhe Altwerfung. Die 
~ena t swtwa i~ i~ t~g  jur Schult, R~i-t#shi/dw~g m d  Spor! wird uufgeforderz, 
Nord-SÃ¼ SchIko~?takff und ~pur~nerschuftc~~ gc:iclt :U ffirdern. 
+ 111 d k  schdischc Bildungsm-hcit xind die E ~ f a h r u t ~ ~ e t ~  utiÃŸcr 
~chrilisch~r O r g i ~ ~ i w h n e n  u m i i ~ ~ s t i ~ u t i o ~ ~ m ,  die im Nord-SÃ¼d-VerJ~Gltt~t 
ut-hden. sowie \*OE Nord-SÃ¼d-Purit~erschaf!e mf der #e : t rksehw 
~ t i t e inzuhe5eh~n .  Wichtig ist. daÃ gerade uuch M e n s c h  anderer K u h -  
ren in die Bildl~t~gsurbrit eit~bczogcti werdetr. Die Rechfssiel1ut;g 11t1d d k  
,ymiiIe Ab.Wwrun# ausiÃ¼ndisrh~ Lehrkru$e sind :U verh~sscrn. 
+ Um das Fotentiul der politixhcn Lernorte ~ I I  Bertiii fiir die 
.~~hulischt U I I ~  auÃŸewhulisrh c ~ ~ t c k l ~ ~ n g s p o / i ~ i s r h e  Bild~~i~gsarhcit 
optimal z i ~  t i~ i t z e~~ ,  isr dic K~~rd;t~u~i~~~sfut~krion des E~t~icklungspoh~i-  
s&ert b'itd~it~gs- und informutio~~s:e~~i~~~nts (EPiZ)  stÃ¤rke ~ i i  u~i .m- 
bauen. Duzu gehiiren A U ~ S ~ U C ~ L W ~  des R u m -  Pcrsonui- und Fi11un:- 
mitte1beslunde.t fÃ¼ Verun.~raitungen, Bepgn~mgct;. ~ # o H o ~ u J + ~ T Ã œ ~ ~  und 
Doku~t~nfutiuncn. AuJerdm xind zwei S ~ e l l ~ n  uuf minciesretis vier Jahre 
jur entn~icklr~n~spol~~is~~he Biiiiw~prefci-cn11 n n m  hcim  deutsche^^ Ent- 
n ~ i c k h q d i w t ~ t  (DEQI duuerhuff Z M   etatisiere/^. 
+ D i p  Qt~~rsrl?nitfsoi#knbe dtr Nord-SÃ¼d-Themuri nr$I i11 St~idien- 
umi P ri@tpordnungen fijr die Letirbwufr ausreic/w~rd 1-emnketv MTI-- 

den. Die Fot+!- m d  W~i~erbi ldut~g von .Lehrerinnen und Lehrern :um 
Bereich Nord-Sid ist svwohl q w n i i ~ u f i ~ ,  VOII der At~:a/zl det At~gcbo~e, 
ah auch quditufiv unter E i t ~ b c i d m g  diduk~ircir-inn~\~oriver M d e l k ,  
uus~ubuue~~. 
+ Dic i.ch+plÃ¼n ~ t r d  Ut~terric/tt~matc~-ia/iet~ miissen so iiberarhcite~ 
~~erdet l ,  duÃ die Ql~er .~r /~ni~~~uufgohc dti- Nord+Siid-Tlwmaiik in der 
Un~crrichtsp~axis d e r  .~dwhiqfm und Schl~iwte~~ 1mgesei:r werden 
kmn. Z w  Sii+her.strh~,q eitler kunrh~dierlichc~ F O ~ - I ~ I I U ~ C ~ / I I ~ ~ ~  der 
khrp lune ,  Jir den A I W U U S C ~  d w  Kdkginnm und Kuilegen u~jtprfjn- 
u~zdtr uud JN die W~irerm!n~;cklu~t~ m d  Komrn~nrierld/tg w n  Unter- 
ririrfsei~~/~ci~et~ is! cin twtwickl ungspoli~ixrher k h r e r l ~ ~ n ~ t ~ - A r h ~ i r s k r p i s  
der Bcrlitwr Srhufm, mit der M#~!irltkeit von S~~indetihejr~i~irrgcn, eiti- 
zuriristet~. 
+ Dcr ~~~~~~~~i~c Inforntafi~ti.s~~~st~u.~ch und d i ~  Komn~un jh~ io~ t~+ 
tn i i~ l id~k~i ten  mirtcls lat~derÃ¼ber~rei~et~de Einrichrunpn ZIW s c h ~ t ~ i . ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Nord-SCd-Arkil ist von B e r h  zu fÃ¶rdern 

sultation on Global Educatioti" 
nach Wien entsandt. Zur Km- 
suItationimJmuar 1993hattendie 
Ã¶sterreichi~ch Bundesregierung 
und das Nord-Siid-Zefl~mm des 
Europmtes eingeladen. lrn Mit- 
wlpunkt der Tagung standen Fra- 
g e n d e r Z u s m m m a ~ i ~ z w i ~ h e n  
Mmisterien und Nichtregierungs- 
orgmisationen im Bereich der 
Umwelt. En~wicUungs- und Men- 
schenrech~senkhung Anschrift 
der Vermstdte~ Nord-Sud-Zen- 
lrum, Awnida da Liberdade 
229-4, P- !2OQ Lishoa. tks) 

Bilanz der personellen Ent- 
wickl~ng~~usammenar~it  

Welchen Sinn macht es heute, 
FacbkrÃ¤f~evo Deutschland aus in 
die W i t e  Weh zu schicken? Viel- 
Ciitige Materialien zu einer kriti- 
schen Bilanz von dreiflig Jahren 
pmoneller Entwicklungszusam- 
rnenarkit biete1 die Zeitschrif- 
lenausgabe "Standpunkte 2/92" 
( B z e m k r  I W?) der Vereinigung 
ehemaliger En~wicklungshdfe~ 
rinnen und Entwicklungshelfer 
(vehement). Die 95-seitige Puhli- 
kation unter dem Eie1 "Ãœbe 30 
Jahre personek En~wicklungszu- 
sarnrrtenarkit - und was nun?" 
versammek BeitrÃ¤g ua.  von 
Dieter Harn@, M a n k d  Kukssa 
~d Josef Freise. Die M e h h l d e r  
EeilrSge Mont dabei, daB eine 
neue Ã„r der jxrsonellen Er~twick- 
Iungsmsamrnen~i t einer ver- 
siÃ¤rkie A u f i l ~ n g s -  und Bil- 
dmgsarkit f i k r  die Entwick- 
lungsproblematik in unserer Ge- 
sellschdt selbst bedarf. Das Heft 
ist ~rkI! l ich i h r :  VEHEMENT, 
2kklmkweg 5 , S W  K~1n 5 1. 

W 



Nachrichten 

Arbeitshilfe zu Kinderpatemhafhn 
Eine kbeitshilfe fÃ¼ Gemeinden, Gruppen, Schulen 

und Eimlpxsonen zum Thema "Pro und Contra Kin- 
derpa!enschaftedU haben FddaS~elckund UkichBecker 
verfaBt. Auf 63 Seiten werden Argumente zur Ausein- 
andersetzung i i k r  dieses wmsnittene Instrument kon- 
kreter Hilfe J% Kinder in der Dritten Weh aus der Sicht 
sowohl der Patenschaborgmis&ionen, ds auch deren 
Kritiker undder ÃŸebmffene se[bst dmgekgt. Zum Ein- 
zelpreis von DM 3,-- kam diese Arkitshilk kxogen 
werden ki: BreHumer Druckerei, Postfach 1220.2257 
Bmklurn. 0 4  

Leitfaden fiir dic entwicklungpSdag~ische Praxis 
E in ' 'Qrg~sa~o~hmdbuch  derentwickhgspo~iti- 

schen Bildungsarbeit" hat der Deu~whe Volkshwh- 
schuhetband ( D W )  vorgelegt. Neben einer (ergiin- 
zungskdO~tigen)Date$!ung verschiedener Iristitutio- 
Mn, die in Entwick lungszusmcn~r~ i t  und Entwick- 
hngspÃ¤dagagi t&ig sind, en~hÃ„l der Bmci praktische 
Hilfestel!imgen zu orpnisatorischen und rechtlichen 
Fragen der Bildungs- und &fentlichkeitsarkit. Die 
BroschÃ¼r kann kostenlos heim Deufschen Vdk41och- 
schuherbmd, Rkinallm 1, 53UU Bann 2 ks!ellt wer- 
den. (ks) 

Neuer Bericht der Ku~tusminiskrkonferenz in 
A r k i t  

Yachdem die Kultusmi~s~erkonfemnz zulekt im 
Jahr 1988 einen Bericht +'Zur Si~ualiun des Untemclm 
uberdie Dritte Welt"vorgeIegtha~~e, solldcrmittlerwei- 
k erreichte S m d  der Verankerung des Lerntereich 
"Drit~c Welt" in Schule und khrertÃ–rtbildun der ein- 
zelnen Bundeslihder dernnkhsl in einer neuen Be- 
standsaufnahme dokumeriticn werden. Mit den Vor- 
bereitmge11 fiurdieNeufassung wurde begomen. MIT- 
gungcn ftir eine Verbesserung der seinerzeit von den 
Fachleu~en (auch in der ZEP) scliarf kritisierten Be- 
standsaufnahme sind zwar nicht ausdrÃ¼cklic erbeten. 
kÃ¶nnle gleichwohl y m  nÃ¼tzlic sein: Sehetariat der 
StÃ¤ndigenKonferenzderKul~u~minist~r.N~~s~ 8 #  
53Ã¼ Ronn I .  W 

FÃ¶rder und K~pralionsm~glichkeiten in Meder- 
sachwn 

Verein niedersÃ¤chsische Bildungsini~iativen, 
der Verein .tu1 FÃ¤rderun en1wick1ungsplitiscber in- 
itiativen und die Stiftung Leben & Umwelt h a k n  eine 
73-sei~ige Bmschure kmusgegekn mit dem Titel: 
"mehrm6gIich machen. Fardemngs- und Kooperdti0t1~- 

rnt5gbchkeite.n fk ''Eie-Welt4'-Arkit und interkukurel- 
le h k i t  in Niedersachsen. Die Ãœbersich mÃ¶gliche 
Geldgekr ist nichf nur fdr Niedenachsen wenvoll und 
hilfreich, weilviele Adressen auch bundeswei! tidigsM 
Die F3rmchÃ¼r ist erhÃ¤ltlic ki: VNR-Fachbereich 
"Internahmle und mterkuliurelke Arbeit", Bahnhofstr. 
16,2R47 ÃŸmsmrf Te]. 05442/1596, Fax: 0544212241. 

[W 

Entwickhmgspadagogisches Seminar des AM, 
Bildungswerkfi 

Der~ki~~~isentwic~ungs~litis~h~sBild~ngs- 
werk e,V, (AKE-BW), eine s k d l k h  merkmnle %n- 
richtung der pdiiischen Weilerbikdung in V l o h  bittet 
regeldÃŸi inleressan~e en~wicklungspAdagogische 
Semina= an Eine klcine Auswahl der Themen: "Von 
Fremdcn lernen, sich selbst verstehen. InterkultureHes 
Lernen aus den En~wicklungsl~dern'', "W~rkshop zu 
Ak~ionsfonnen m ~ r e n ~ w i c k ~ u n g s ~ z o g m e n  Bijdungs- 
arkit". "Von SÃ¼dasie lernen - Eine EinlÃ¼hrun in ent- 
wickl~gs~litischeZusan~me~~nge","T~~mer-Innen- 
Schulung f~rentwicklungskzogcne und intemaiionale 
plitkche Hiidungsarkit", '~En~wick~ungspolitische 
Bildungsarbeit gegenF~mdenLeindIichkeit". Das aktu- 
elle Sem~narpropmm i s l  crhal~lich beim Am-Bil- 
dungswerk. Horslweg 1 I. 32602 Vlo~ho~  731. 
05733/6800. ( a k )  

Handbuch zur interkdturekn Arbeil 
Gerneinsam nut der GEW hat der World Universi~y 

Service (WUS) ein ~mfidngreiches Handbuch zur inler- 
kul~urellen Arbeit vorges~ell~. Das Werk wird l~erausge- 
geben von M. J A  Gorzini und H. Mulker und ~hema~is im 
i~23A~~kelndengege11w~igenDiskuss1onsstmd~~1n 
Thema i n~~rku l~u re l~e  Arbeit. Die Dokumenvdtion von 
mehr als I Ã¼ Selb~t~~rstellungen von ln~tdvgruppen 
soll neben Informa~ionen und reliexionen der Arbeit 
auch Anregungen vor Ort geben. Die einzehn Bereiche 
werden durch einen umfangreichen Serviceieil ergÃ¤nzt 
Bes~ellungen heim WUS. Goebenstraik 35,620U Wies- 
baden. (&) 

Forum der UNESCO-Projeki- Schulen 
Seit 1953. also sei1 genw 40 Jahren gib1 es die UN- 

WCQ-Projekt-Schulen. Sie haben vun Beginn an und 
bis hellte das Leben in der Einen Weh .schulisch erprob! 
und vieli%ltige en1wicklungspS&dgogische Erfahrunger~ 
gesammelt. Wer sich Fur sie meressiert, solhe die Vier- 
teijahresschrif~ Turum derUNESC0-Pwjekl-Schulent' 
ahnniercn. Die ~~-sei l igcn BroschÃ¼re sind k u ~ w e l h g ,  
infnmdliv u d  p r i ~ i s ~ w l i  ~ I I I ~ C ~ I .  Dic behandelten 
Thcmcn greifen aktuelle Trends auf. Bekpick aus den 
klzten Nu[~mcni:  "St~ategic~i und ldee~i iiir Klassen- 
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en", "UNESCO-Spmchcamps in Polen", "Plakaie 
Frcmdenfeindlichkeit", ''Eh Indio darf den Tag 
emchlden - Em Projck~kricht", ' R o , i e k ~ k r i c l ~ ~  

beri in der Einen Welt", "~n~rkulturelles Leinen ist 
~entrde  Aufpbt''. ''Sch~er~nnenaustauscl~", "Mi- 
tion irn Un~errich~ schweizer UNESCO-Schulen". 

le Vervielfiihigu~~g fiur schulische Zwecke i s ~  er- 
wunschl! Bezug: UNESCO-Projekl-Schulen, c/o Nie- 
der~.  hndcsvcrtrctting, Kurt-Schumacher-Sir. 19, 53 
Bann I .Td. 0228-2283-430, Fax: 022E-2283237, 

Ãœberregional Informationsstel1e 
Die B i b ~ i o ~ h e k d ~ I n f o m ~ i o n s - u n d  Biidungsstiitte 

dercombmi-Missionare in Ellwangen umfai3t mittler+ 
weileeinenBestandvon Ã¼k ~2.OQOBiichem undzek- 
schrif~en. SchwerpunktmÃ¤8i wird Litera~urgesdmrnell 
zu folgenden Themen: Auheutungsstrukturen. weh- 
weile Gerechtigkeit, Menschen auf d a  flucht. Frieden, 
dkologie, Menschenrech~e, Weltwhs~haftsordnung~ 
Kvnsmtverhal~en, P r d u k t a u ~ ~ n g ,  Missions- und 
Ki~henven13ndn1s.Kultu. U.a. werdenauchentwick- 
Iungsp~dagogische Materiakn Kr den Unterricht aus- 

Al5 "neuen Mitarbeiter" konnen wir ihn inzwischen schon gar nicht mehr bezeichnen, weil er schon seit 
mehreren Jahren das jeweils Neueste aus der Schweiz mitteilt: Chi-khn Graf-Zumstcg. Christian ist kein 
Adeliger, wie sein Nachname vielleicht 
Lauterbrumm (Bemer Oberland}. Er 
wohnt in Jom, wo er seit Januar 1989 - auf einer 60%-Stelle Sekretiir des Forums 
"Schule fÃ¼ eine Welt" ist. Christian ist Sekundarschullehrer und damit schon be- 
ruflich mitten in der PÃ¤dagogi zu Hause. 

Das wird vor allem deutlich, wenn man seine beruflichen T 
betrachtet:: 1979-83 Stehertretungen 
arschulen, 1934-85 bibliothekarischer M 
rent &T Gerigraphie und Geschichte, 1985 Ausstehng "Geog-aphie irn neuen 
Lehrplan", Berner Schdwarte, 1986437 Mitarbeit an der UntemichtshiKe "Schweiz - 
Dritke Welt" der hhrerfortbildung des Kantuns Bem, Geamwedaktion der Unt 

richtshilfe ''FÃ¼n Ringe in Korea" fiir Fastenopfer/Brot fur alle, 1987-89 Teilzeiile 
rer an der Sekundarschule 
und Realschule Eschenbach, Daneben arbeitet Christi- regelm&ig und einschlÃ¤gi entwicklung~phdagofis~h 
in der Kantonalen Lehrerfortbildmg Bern. 

Ehrenamtlich ist Christian - neben der ZEP-Mitarbeit - Mitglied der GeschaftsIeitung der Schweizer Sektion 
von amnesty international und dort verantwortlich fÃ¼ die Schulung der Nitglieder, der Menschenrecht- 
werziehung, des ai-lehrer3ervice und der Koordination der Schweizer Sektion, 

Aus dieser Arbeit sind eine Reihe von Ver~ffentlichungcn hervorgegangen, vor allem praxisbezogene 
UnkrrichtsmateIiaiien im R a h e n  der Entwicklungspadagogik und der Menschenrechtserziehung. 

geliehen. Die Bibliohek leiht auch i h r r e g i ~ n a l  aus. 
K o n ~ a h :  Comboni-Missionare lnfonna~ions- und bil- 
dungsshl~e, Rotenbackr Str. 8, PF l252,1#0El~wm- 
gen/$agsl, Tct- 07961-54U81. (akt) 

Medkniibersicht fiir entwicklungspÃ¤dagngisch 
Biidungsarheit 

Die Gcsellschaii fÃ¼ In~ematiomle Kommunikaiion 
und Ku1ture.V. hat dieen~wicklungspiitische~Medien 
fÃ¼ die sch~lkche und wl3erschuli~he bildungsarkii 
~ u s ~ ~ r n e n g e s ~ e l l ~ .  Ein umfassendes Angebot emwick 
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lungspoli~ischer Filme enthalt ein hIderkdtalog. In  den 
neuenBundeslihdern liegendie hierkom-Medienkoffer 
in Potsdam, Rostock, Schwerin, Halle, Magdeburg, 
ErFurt und Leipzig aus.Kontakt: INTERKOM, Evd y ne 
Hager.PF 1205 19.53 Bonn l,Tel.02241-76481. 

(wus) 

DVV Organisationshandbuch der entwicklunes" 
politischen Bildungsarbeit 

Viele konkrete Hinweise und Anregungen fÅ¸ die 
Planung und DurchfÃ¼hrun von Veranstaltungenenthdt 
des "Organisationshandbuch der entwicklungspoliti- 
sehen Bildungsarbeil" deh Deutschen Volksh~hschul-  
Verbandes (DVV). Es wurde zusammengestellt von H. 
Durste und M. Fenner. Neben Fragen lokaler Koopera- 
tions-und Finanzierungsmoglichkeiten und demBereich 
'~ffentlichkeitsarbeit" werden rechtliche und organisa- 
iorische Aspekte behandelt. Mehrere BeitrÃ¤g sind dem 
Themenbereich "Angebotsformen und Personal" gewid- 
met. Aulierdem werden weitere Informalicnisquelien 
genannt undErfahrungsberichte aus den neuen Bundes- 
Wdem vorgestellt. Das Buch kann kostenlos beim 
DVF/FachcteÅ¸ fÃ¼ Internationale Zusammenarbeit, 
Rheinallee 1,53 Bonn 2, bezogen werden. (wus) 

Praktische Anregungen fur die politische Bildungs- 
arbeit 

"Mi1 Phantasie und Spai3. praktische Anregungen fur 
eine motivierende politische Bildungsarbeil" heiÂ§ eine 
reich illustrierte und kurzweilige BroschÃ¼re dieder "AK 
PÃ¤dagogi Paulo Freire" in Kooperation mit "Regen bo- 
gen Bayern" herausgibt und die viele Anregungen fÃ¼ 
das gemeinsamen politische Arbeiten in Gruppen ent- 
halt. Es handelt sich dabei um die deutsche Ãœbersetzun 
einerspanischsprachigen BroschÅ¸r aus der Basisarbei t 
in Costa Rica (partizipative Techniken E r  die Volks- 
eraiehung). Das Buch kostet DM 10 plus DM2 Versand. 
DerAK gibtaucheinGesamtverzeichnisderim Bereich 
"Dritte-Weh-Pidagogik" erschienenen Materialien 
heraus. Koniaht: AK Freite, c/o AG SPAK. Adizrei- 
terstr. 23,S MÅ¸nche 2. W) 

"Atlas der Weltverwicklungen" 
100 Schaubilder zu denThemenbereichen "wehweile 

Armut", "globale okologie" und "lokales Engagement" 
enthiilt der vom Dritte Welt Haus bielefeld beim Feier 
Hammer verlag herausgegebene "Atlas der Welrver- 
wicklungen". Die zentralen entwicklungspoli~isdien und 
~kologische n Zusammenhinge sind auf der Basis neue- 
ster Statistikengraphischaufbereitet und erlÃ¤utert sowie 
fÃ¼ die Bilduogsarbeit mit didaktischen Anregungen 
versehen, die Schaubilder kfinnen fur Seminare und 

Unterricht kopiert oderaufovertiead-Folien iibertragen 
werden. Preis DM 19,RO, Bezug: Buchhandel. ( w u )  

Bildung irn Schatten der Postmoderne 
"BildungimSchattender Posimoderne.VonPromet- 

heuszuSisyphos" heiÃŸ derTiteSeineskleinenBÃ¼chiein 
von Horst Siebefi, in dem der Autor die klassische Bil- 
dungsidee der AufklÃ¤run im Schaden postmoderner 
Bedrohungen neu reflektiert. Das Buch ist der Reihe 
"Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung" 
erschienen, in der Kurzbeiiriige verijrfentlichi werden, 
die die gesellschaftliche Verantwortung der Wissen* 
schafi verdeutlichen sollten. Rwug Å¸be Buchhandel. 

(ak t) 

Schweiz: neu@ Evaluation von Unterrichtsmittetn 
Die8.FotgederEvaiuationslistedesForums"Schule 

fÃ¼ eine Welt" ist redaktionell neu bearbeiiei und er- 
scheint im Mai. Es werden rund 40 Neuerscheinungen 
en~wicklungspoli~scher Unlerrichlsmaterialien vorstellt 
und rezensiert. Schule fÃ¼ eine Weli, Sekretariat, Aub- 
rigstr. 23, CH-B645 Jona, Fax 055/284082. 

tcgzlakt) 

''Eine Welt Jugendnetzwerk" 
Das "Eine Welt Jugendneizwerk" ist ein Jahr alt und 

einwickelt sich immer mehr zu einer cnlwicklungspÃ¤d 
agogischen Informations- und Servicestelle fur die Ju- 
gendarbeit. Aktiveoder inieressiertc Jugendliche erhal- 
teil regelrniÃŸi einen Rundbrief, in dem Ã¼be eniwick- 
lungsplitische Aktionen und Neuerscheinungen in der 
Bildungsarbeit fur/mit Jugendlichen berichtet wird. 
Kontakt: Eine Weli Jugendneizwerk, Jugendumweltbii- 
ro, Herhgw.  4.2980 Norden, Tel. 0493 1 - 167077. 

Mt) 

Entwicklunpspolitischer Rundbrief fÃ¼ Jugend- 
liche 

Dic4. Ausgaheeinesen~wickli~ngspolit ischen Rund- 
briefs speziell fÃ¼ Jugendlicher ist gerade erschienen. 
Das neue Periodika soll ca. dlc 3 Monaie uber Ak~ionen 
berichten undTermine bekannt geben. Aukrdem soller 
litngcrfn SI ig den Gruppen als AustausciibÃ¼rs dienen. 
Kostenlos kann er zum Hineinschnuppern bestellt wer- 
den. Adresse: Eine Weit Jugendnetxwerk, Heringstr. 4. 
29BO Norden. bkt) 

Entwicklungsputitische Seminare fÃ¼ Jugendliche 
Wereine ubersicht iiber entwicklungspoiiii~he Se- 

minare speziell fÃ¼ Jugendliche (in und um Niedersach- 
sen herum) haben mochte, kitiin dies Å b̧e folgende 
Adresse bekommen: Eine Weh Jugendnetzwerk. He- 
ringstr. 4,2980 Norden. (aW 



e d i b ~  di&~saiz 
Bund 1: Treml. Alfrcd K.: Ãœbcrlebcnsethik Stichwom zur praktischen Vernunft im 
Schatten der likologischen Krise. 246s.. 38DM. . . -  

Band 2: ~chcunpfl&, Annette / Seitz, Klus (Hrsg.): Selbstorganisation und Chaos. Entwicklungsplitik und 
Entwicklungspidagogik in neuer Sicht, 180S., 34DM. 
Band 3: Scheunpflug, Annette / Trcnil. Alfred K. (Hrsg.): En~wicklungspolitische Bildung. 
Bilanz und Perspckt iven in Forschung und ichrc, im Erscheinen. 455s.. 66DM 

Bcstcllungcn an; Verlag SchOppe & Schwdrzenbart, Nmnengasse 1.7400 Tubhgen 



Die Reihe edition differen: beinhaltet derzeit folg~ndc Blinde: 
Alfred K. Treml- Gbertehensethik. Stichwurte /ur 

pr;iL,tjs,-hen Vofni inf i  im Unrifnni f i ~ r  ~ i k d n o i c ~ h  

W 3.. I 
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arosch.. DM M.-, bereits erschienen 
Annette Seheunpfing / Klau> Scitz (Hr^a. I :  
rpnisatiun und Chaos. Entwicklungspoliti 
twicklungs~~dagogik in neuer Sicht. lHO S 
DM M.-. hereil'- erwhicncn. 
ationspreis: DM 28.-  
Annette Scheimpflug 1 Alfred K Trend 
Entwicklungspolitische Bildung. 
ind Perspektiven in Forschung und 
2x455 S . brosch.. UM Mi.-. c r d i c i n l  
ibsknpttrtnspicis; UM 50.- 
Ulrich Klemm: Libertire 

gik. Studien zur 
eisciien Rezeption des 
ien Anarchismus. ra. 160 
:h.. DM 34:. erscheint 
. Suhskr : DM 2% 

auch: Diskussionsforu~n, nio- 
dernes: auch: Evolution der 

Gesellschaft: auch: Entwick- 
iungtikrisen: auch: Weltgesell- 

schaft; auch: philosvphisc he 
Analyse der Gegcn~iirt; weh: 

pÃ¤dagogisch Analyse dcr Ge- 
genwart: auch: geistige Scheu- 
klappen, Autoren ohne: auch: 
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