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R
eform oder Rewoluzjon. Das 
ist zunachst eine Fragean die 
Leser dieser Zeitschrift. 1m 
Jahre 1990 stehen diese bei
den Substantive zu Beginn 

einer Erarterung (siehe ZEIT Nr. 39 vom 
21. September, Teil MODERNES LE BEN), 
die sich ausschlieBlich mit der Recht
schreibung beschaftigt. So harm los sind 
diese beiden Warter aber nicht. In noch 
nicht zwei Jahren seitdem haben diese 
Begriffe jedoch einen Geruch von Blut 
und Leichen angenommen, den mittler
weile Millionen Menschen auf unserem 
Planeten wenn schon noch nicht kennen 
aberdunkelahnen. 

Das vorliegende Heft ist ein DoppeI
heft mit nur acht Seiten. Es istdie 18. Aus
gabe der am 8. 10. 1977 begonnenen 
Jugendzeitschrift "dj.l.ll-brief", mit dem 
Buchstaben -A-. 

Der Leser wird also selbst entdecken 
kannen, daB der Buchstabe -R- der acht
zehnte Buchstabe des in Deutschland 
gebrauchlichen Alphabets ist. Wir woll
ten ganz einfach keine Nummern als 
Ordnung verwenden, auch keine "Num-

mem" im i.ibertragenen Sinne fabrizie
ren, weder als Folge von Drucksachen 
oder zur Bezeichnung von Menschen. 

Die ersten Ausgaben waren einfache 
Vervielfaltigungen auf einem -Gestet
ner-Apparat. Das Heft -N- war schon ein 
kleines Buch im DIN A4-Format. Dann 
folgten einige Exemplare, jeweils nur ein 
einziges Sti.ick, auf dickem Fotokarton. 
Das Heft -0- wurde dann fotokopiert. Oas 
war nicht teuer und die -Fabrikanten
waren befriedigt. Die Hefte -P- und -Q
wurden schon im Offset-Druck herge
steilt. Der letzte Schliff blieb der Handar
beit vorbehalten. So soll es auch in 
Zukunft blei ben. Gegen bezahlte Wer
bung und Reklame ist eine instinktive 
Abneigung entstanden. 

Zwalfmal das R als Wortanfang im 
Titell Seit Jahren geht das Wort Revolu
tion rund um unseren Planeten. Da gab 
es eine friedliche Revolution, in einer 
Zeitspanne von noch nicht drei Jahren 
haben sich die Umstande so schnell ver
andert wie nie zuvor. Auch die Verhiilt
nisse der Menschen untereinander 
haben sich verandert. Da gab es Be-

• 
bricf 

zeichnungen wie eine samtene Revolu
tion, blutige Revolutionen, sogar eine 
Revolution ohne finales Ende; das war in 
Rumanien. Sogar eine permanente 
Revolution, diese soll fidel sein; aberwo? 

Bis heute habe ich eine Zettel-Samm
lung von sage und sch rei be 137 verschie
denen Revolutionen erreicht. Da gibt es 
Sachen zum Laehen, zum Weinen und 
Entsetzen, zum Staunen und Raunen. Da 
wollte ich zum SchluB kom men, etwas 
Ordnung in die Geschichte bringen. Hilfe 
erhielt ich unerwartet mit einem Artikel in 
Teil-Wirtschaft - der F.A.Z. von Hans D. 
Barbier mit der Oberschrift "Ramisches 
Recht auf dem Roten Platz". Barbier fUgt 
das geschichtliche Moment hinzu: Das 
wird ein fast schlafwandlicheres Hantie
ren mit einigen Revolutionen die den 
Staat und das Recht betreffen: Die gre
gorianische Revolution, der Trennung 
von Kirche und weltlicher Macht, der pro
testantischen Revolution in Deutsch
land, der glorreichen Revolution in Eng
land und der demokrati sch en Revolution 
in Frankreich. Eine Kultur-Revolution war SNO
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Die beiden sich uberlappenden Fotos, 
ebenfalls zum Thema "Revolution" pas
send, stammen aus dem Jahre 1951. Sie 
wurden von einem Mitarbeiter der stadt. 
Bildstelle geschossen. Der AniaB war 
eine "action" zu einer Hilfsunterneh
mung fUr "arme und alte Burger unserer 
Stadt", die unverschuldet in eine echte 
Notlage geraten sind und die den Weg 
zum Wohlfahrtsamt scheuen oder sich 
nicht trauen, aus vielerlei Grunden, ihre 
Notlage zu offenbaren. Es gibt ja wie 
bekannt eine Vielzahl private Wohltatig
keitsvereine, die in dieser Richtung tatig 
sind. Diese Aufgabe entsprach nicht dem 
Tun einer bundischen Jugendgruppe, 
erst recht im Rahmen von Karnevalsver
anstaltungen. 

Dem Drangen und den Bitten einiger 
namhafter Burger konnten wir uns dann 
doch nicht entziehen, zumal der Aache
ner Horten-Fuhrung zum SchluB vollig 
freie Wahl gelassen wurde beim Wann, 
beim Wie und Wo und Wer uber das 
Ergebnis der Sammlung entscheiden 
sollte. 

1. Der Ertrag sollte der fUr Sozialfalle 
jeglicher Art zustandigen Dienststelle 
zugefuhrt werden. 

2. Dem dafUr letztlich zustandigen 
stadtischen Beamten sollten keine Auf
lagen gemacht werden. 

3. Die freiwilligen Sammler sollten als 
Anerkennung das Recht erhalten, sich 
ein Buchgeschenk nach eigener Wahl 
mit Hilfe der Eltern und mit Beratung in 
der Horte, Sippe, Gruppe oder Fahnlein 
auszusuchen. - Mit einer Widmung der 
Spitzen von Rat und Administration ver
sehen, sollte das Buchgeschenk in einer 
angemessenen Form im Rathaus der 
Stadt uberreicht werden. 

So ist es von allen Beteiligten seitdem 
gehalten word en. Oas zweite groBe Foto 
auf Seite 3 zeigt, wie das im "WeiBen 
Saal" unseres Aachener Rathauses im 
Jahre 1953 vor sich ging.lm Laufe von 40 
Jahren hat sich die "Schusterjungen
Sammlung" der Aachener "dj.1.11" und 
des DPB daraus entwickelt. 

Nun noch einmal ein Blick zuruck auf 
die Vorderseite auf die beiden Fotos: 
Nach Jahren erst entdeckten die jung
sten und alteren Diskussionsteilnehmer, 
daB dieser sich jahrlich wiederholende 
Vorgang vor der eigentlichen Sammlung 
eine echte Revolution ist, eine "friedli
che" dazu. Langsam und stetig wurde 
der Administration der Zwang klar, daB 
die Vermenschlichung des staatlichen 
BewuBtseins bei jungen Staatburgern 
begonnen wurde. 

Llmltierte und numerierte Ausyabe fur TI'llnerlffler an Semindren und 

WorksllOps dr"s ProJekls "Kulturelle Ansltf 

Copynglll: 

ROSWI Uld ElI sauelll RI tze-Sel ffert 

Joharmes Ernst Sel ffert 

lIerausyelJer: PruJekt "Kulturelle AnstlfLunqen", FaclllJer'Plcrl 1, 

Gesamlhochschule Kassel 

Kassel 1988 
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Seile 6 / Mittwoch. Il. Dezember 1991. Nr: 287 

"Wir suchen Råume frir junge Menschen" 
Niichtemer Pragmatismus und Zuversicht unter den ostdeutschen Jugendlichen I Tagung in Leipzig 

Reu. LEIPZIG. 10. De=nber. Die jun. 
gen Men5Chen in den ntuen Bundeslandem 
edeben die radikaJen Veninderungen nach 
elnem Won deS ·Sozialwissenschaftlers 
Wolfgang KUhneI von der Humboldl·Uni· 
vemtiit 10 (Ost-)8er-lin .. Mc: einen Sturzflug 
in die Moderne". Wie Ic.arui man vermn
dem. daB danus Clne Bruchlandung wird? 
Um Antwonen auf dicse Frage ru linden, 
hatte da, Deuuche Jugendinstilul in Mun· 
chen. du SJCh du friihere Zenlra1institut 
rur Jugendfor>ehung in' leipZIg al, ".Au. 
Oenstcllc" angeglieden hat.., WissenSChaft· 
~. Pohtlker und PenOntichkclten aus Ein
ndttUJlgen der Jugcndhilfe ru einer Tagung 
nach LeIpzig eingeladen. Auf den "",ten 
BIKk prlJCT1t1et't 11Ch die Jugend optimisti
!Cher. ah es un Femsehen und in den lei
tungen lUr Geltung komme, analysierten 
dje WwenJChaftJer,·,Kate PoUmer von der 
LeipZIger Au6en,~11e des Deutschen Ju· 
send1nultuts berichtete fiber eine Umfrage 
uoter 14 Jahre alten Schiilem in Leipzig 
und a .. dem liindlichen Umfeld der Gro6-
!tad! Fu, zwei Drittel der Schiller gaben 
ID dJe5em Friihjahr an. ihr pe",onliches Le· 
ben hlbe ,ich nach der Wende verbe55ert. 
und nur ilcht Prozent sprachen von Ver~ 
lChl«hterung. Aber 85 Prolent zweifeln 
dann. ob es Gerechtigkeit in der Welt 
gebc. Sle ventiinden die Welt nicht mehr, 
'kimte Kate Pollmer, weil sie die Wertori· 
ennerung verloren hatten. 

Was 1St es dann aber, das die Schiiler als 
V~bascrun8 ~gistrieren? An erster Stelle 
werde dM breIte Warenangebot genannt, 
danach dIe Reiæfreiheit. teilt das Jugendin· 
,tllut mil Alle anderen Grunde wiirden 
mcht I::IOMal nut uhn Prozent notiert. Die 
.. Jun~en Jugendlichen" lieBen slch noch 
slark vom aulleren Schein leiten. erlautert 
Kate PoHmer. Kiihnel dagegen traut vor al
kom den aJteren Schiilern mehr ru: Die Ju~ 
gendbchen. dl< in den achtziger Jahren in 
drei Welten httangewach5ell seien, nåmlich 
In der otr.mllen Weit der Propaganda, der 
informeUen Welt der veruaulichen Kritik. 
tm enpten Familien- und Bdcanntenkreis 
1OW'lt 10 der f1immerwelt des Westfernse· 
hem. selen .. mJt diescr Schranke im Kopr' 
•.• ICU gut fertil geworden. Oas Ergebnis sei 
tm nuchterner Pragmatismus. elnl!' Kosten 
un<! ~utz:en abwigende Handlungsorientie
rung der Jungen Generauon. Aligemem 
wurdt dl( Iwcmptens in Worten bekunde· 
te) BemtK'haft gelobt. anzupacken. bcim 
Aufbau rruttuhtlft"n. Aber ebenso allge
mem war dJe Bcfiirchtung, daO die hohen, 
ru t:Ohm Erwartungen 10 ResIgnation um
~hlaJm ~6nnten. Der sachslsche Wissen· 
tchJflmllOl11eT Meyer warnte vor einem 
• Wechtelbad von Hoffnungen und Enttau
"'htmgen" 

Der Wandel bnngl ChIUl<%ll und Risiken 
aut sa:h. Um c:be Cbancen..ugretfen ru kon-

nen, brauche man Alltagsstrategien; aber die 
. aJten Strategien seien nutzJos und neue be
herrschten die Jungen wie die Alten noch 
nicht, heillt es. Die Nischen. die sie friiher 
beschiitzt hatten, 16sten sich auf, ncue For
men der Einbindung und sozialen KontroL1e 
wirkten noch nicht oder noch nicht kriiftig 
gen.ug. Die Folge davon seien Unsicherheit 
und Konllikte. die sich hin und wieder auch 
in Gewalt entliiden. Doch wiederum wam· 
ten die Sozialforscher vor eilfertigen Erlda· 
nmgen. Eine Neigung, sich riick.sichtslos auf 
Kosten anderer durchzusetzen, beobachten 
sie iiberall. AufschluBreich ist eine verglei
chende Untersuchung bei Schiilem in SaCh. 
sen und Nordrhein-Westfalen, iiber die Kate 
Polhner berichtc:te. Dazu.. in den letzten 
zwolf Monalen fremdes Eigentum zerstort 
oder schwer be5chiidigtzu haben. bekannten 
sich in Sachsen neun Prozen.t der Schiller 
aus der ""hten und 14 Prozent aus der neun· 
ten Jahrgangsstufe und in Nordrhein·West· 
falen 13 Prozcnt der befragten Schiller .us 
neunten Klassen. Jemanden absichtlich ge
sc"'agen oder gepriigelt zu haben, gaben in 
Sachsen 18 Prozent (achte Jahrgangsstufe) 
be:zienungsweise 22 Prozent (neunte) an, in 
Nordrhein·WestfaJen 29 Prozent (neunte). 
.. .Jemartdem eine Sache mit Gewalt wegge· 

Ausgaben flir Jugendhilfe 
um 9,3 Prozent gestiegen 

W1ESBADEN. 10. Dezember (AP). 
Linder, Kreise und Gemeinden im aJten 
Bundesgebiet haben fm vergangenen Jahr 
10.8 Milliarden Mark fUr die Jugendhilfe 
ausgegeben, 9,3 Prozent mehr als im Jahr 
davor. Wie das Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden am Dienstag mitteilte, erreich
ten die Ausgaben d.amit ihren bisher hOch
sten Stand. Die Einnahmen der Jugendhilfe 
betrugen 1990 'den Angaben zufolge 853 
MiJlionen Mark. Sie stiegen nur um 1,9 
Prozent. Untenn Strich blieben damit Aus
gaben von 9.9 Milliarden Mark. Die Half te 
der Ausgaben kam Kindertagesstatten aller 
Art zugute, ein Viertel erziehenschen Hilfen 
in Heimen, 8.6 Prozcnt der F6rderung der 
Jugendarbcit soMe der Erholungspflege 
und Freizeithilfen. 4,8 Prozent entfielen auf 
die Unterbringung junger Menschen in an· 
deren Familien und drei Prozent auf Bera· 
lung 10 Jugend-. Ehe- und Familienfragen. 
Der Rest verteiltr: sich auf die ubrige" Auf
gaben der Jugendhilfe. 6,7 Milliarden Mark 
oder 61,8 Prozent der Surrunc entfielen auf 
die von Jugendbeh6rden und Gemeinden in 
eigener Regie betriebenen Einrichtungen 
"nd durchgerUhrten MaBn·ahmen. Die 
iibngen 4,1 Mil.lia.rden seien den freien Tra
gem der Jugendhilfc als Zuschiisse zuge· 
flossen, berichtete cias Statistische Bundes· 
amt. 

Zuletzt: aus "Scheidewege" 92/93, S. 13 
von Erwin Chargaff: 

nommen" haben in Sachsen 15 beziehungs· 
weise 13 Prozent der Schiller. in Nordrhein· 
Westfalen (imener Dach eigenen Angaben) 
16 Prozent. 

Noch nachdenklicher soUte die Aufschliis· 
sclung dieser Zahlen riach dem monatlichen 
Nettoeinkommen dju:, E1tern der Siinder 

. stinunen. Es sind in Sachsen wie in Nord
rhein·Westfaien nicht etwa die Kinder iinne
rer Eltem. die am hiiufigsten andere verprii, 
gein oder ihnen mit GewaJt etwas wegneh· 
men oder Sachen zerstoren, sondern die 
ZOglinge der Besscrverdienenden' Kåte Poll· 
mer halt daher die These. in Ostdeutschland 
seien diejenigen beson~ anf"allig ond auf
raDig. die sozial am stiirksten benachteiligt 
und enlliiu'iCht seien, flir wenig plausibeL 
Eher laHt sie die ErkJårung von der Luxus
verwahrlosung geiten. MalerieUer Wohl· 
stand schiitze nicht~ wenn eine Familie nicht 
intakt sei. 

Stilrker bewu13t machen miissen s.ich Er
zieher und Politiker auch, da6 Jungen er
heblich aggressiver sind als Madchen. Oas 
trim nicht nur aufs Priigeln. sondem auch 
auf das Zerstoren oder. Beschådigen von Sa· 
chen zu. Die iiblichen ErldiinmgsmU5ter rei· 
chen vieUeicht aus., um die stårkere Beteili· 
gong von lungen an den Umtrieben von 
Banden zu erlauteTn. Aber sic geben keine 
iiberzeugende Antwort auf die Frage, war
um mehr junge Månner in Berlin und Bre
men rechtsradikale Parteien gewRhlt haben 
als junge Frauen und warum auch in den 
neuen Bundeslåndern junge Manner offen
bar leichter den Eintliisterungen von Rechts· 
radikalen erliegen. Damr, daa der Rechtsra· 
dikalismus unter Jugendlichen in Ost
deutschland weiter verbre1tet wire als in 
WestdeutschJand, gab es auf der Tagung in 
Leipzig aUerdings . keine AnhaItspunkte. 
Eher trim es zu, da6 er dort stiirlcer auffiillt. 

In der abschliellenden Podiwrudiskus· 
sion wurde bedauert. daG es in den neuen 
Bundeslandem erst so wenige freie Tråger 
der Jugendhilfe gibt. die in den Kommunen 
gefiihrdete Jugendliche ansprechen k6nnen. 
Dagegen werden in den westlichen Låndem 
zwei Drittel der Jugendhilfe von freien Trii
gem geleistet. "Wir k6nnen freie Trager 
nichl backen", klagte Gesine von Uslar 
vom Deutschen Paritatischen Wohlfahrts· 
verband in Frankfurt am Main; man g1au
be gar nicht, wie schwer es sei, sieben Men· 
schen ru finden, die bereit seien. dnen Ver~ 
ein 7ur Jugendhilfc ru griindcn. Wissen
schaftsmml!lter Meyer ennahnte die Teil
nehmer der Tagung: "Aber wir k.ommen 
um diese Aufgabe nicht herum. es !lei denn. 
wir belie3en es dabei, daB die jungen Leute 
weitcr von oben herab betreut werden." 
Meyer setzte sich fUr Hilfen zur Selbsthilfe 
ein: "Wir brauchen R.iwne fiir·dic.jungen 
Menschen - im w6rtlichen wie im· iibertra· 
genen Smn." . 

Karl Kraus schrieb eme Prosa von ungewohnlicher 

Durchschlagskraft, jedes der kleinen roten Hefte war eine Taschenbombe. 

Wenn man zum Beispiel das Fackelheft Nr. 577-582 vom November 1921 

durchsieht, findet man, beginnend auf 5, 96, den kurzen Aufsatz nReklame

fahrten zur Holle", der mit den folgenden Satzen beginnt: 

In meiner Hand ist ein Dokument, das, alle Schande dieses Zeitalters 

iiberfliigelnd und besiegelnd, allein hinreichen wiirde, dem Valutenbrei, 

der sich Menschheit nennt, einen Ehrenplatz auf einem kosmischen 

Schindanger anzuweisen, 

Es handelt sich um eine Ankiindigung der Basler Nachrichten, in der fur 

Rundfahrten im Auto zu den franzosischen Schlachtfeldem geworben wird 

(mit bequemem Aufenthalt und voller, reichlicher Verpflegung)*. Wurde ich 

aufgefordert, einen in unserer Zeit geschriebenen Te~t zu nennen, der dem 

"Modest Proposal" von Swift gleichkommt, so ware es dieser kurze Aufsatz 

iiber die Schlachtfelder Frankreichs. DaB aus dem nValutenbrei, der sich 

Menschheit nennt" in weniger als funfzig Jahren eine geradezu revolutionare 

Konsummenschheit entstehen werde, konnte Kraus noch nicht ahnen. Die 

FreBgier als Sprengkraft ist das Zeichen unserer Zeit geworden. 
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im K6nigreich Norwegen von solch revolutionaren Autonomie endet mit dem sten" Liebe und 
heute prazise und korrekt jugendlichen Erfahrungsstand, der altersmaBig zu Hause. Oas ist z.B. bei der 
darzustellen, das ubersteigt bei Jungen und Madehen unterschiedl.iche tuschten drei Zeilen des Artikels von S,,,fI'lttllWl. 

die Krafte und das Potential Grenzen des Erwachsenseins kennt. Dalur 1st Thielbeer nachvollzogen. Wir werden ri"rii""". 
einer Zeitschrilt wie den .. ~d~ie:;:..:.n;,;;:.:.=~:.;;,:.:.;;..:.P.:.;re;;,;s:.:s:;;e:.b:;:.e;.k;;;a;;:n~n.:;t:.. ,;;ln.:.::,,,A:..:.;,;II.;;;e.;,;n:p.::,o_-.L.n:.o;;.c:.;h....:.sc.:..h_r...;e_ib_e_n ________ ....... I11111~ 
"dj.l.ll-briel". Diese ist ja lur 
die Alteren und Freunde ei nes 
Jungenbundes auch i~ 
1993 gedacht, die sich bei der 
Formung einer m6glichen 
neuen politischen Klasse von 
einer und jedweglichen ideo
Iogischen oder missionari
schen Einstellung frei fUhlen. 
MaBstab fUr das praktische 
Handeln muB das Vertrauen 
der Multer und Vater gleieher 
Qualitat bleiben, die ihre Kin
der einem verantwortungsbe
wuBten JugendfUhrer anver
trauen, "ohne jedes Wenn 
und Aber". Oas Ende einer 

EF -1972 OG I DAG 

- Norge best på egne ben 
Hva mente vt om EF I folkeavstemnlngså.ret 1972, 
og hva mener vi I dag? Hvordan begrnnner vt 
vå.re holdnlnger, og hvordan er begrunneloen til 
dem hlant oss som har endret syn' Aftenposten 
har retlet spørsmMet til personer med ulik bak· 
grunn I norsk samfunnsliv. l tiden Iremover vII vi 
presentere svarene. 

- Norge vil stå 
best også i fremti
den på egne ben, 
og bør ikke gå inn 
i EF, mener skue
spillerinnen Liv 
Ullmann. - Det 
japanemeikke 
oppnådde i Pearl 
Harbor, har de si
den klart i han
delssamkvemmet 
med USA. Slik 
må ikke Norge 
innrette seg, me
ner hun. 
EINAR SOLVOLL 

har halt hele verden som 
arena siden hun debuter· 
te som skuesplJlerinne for 
snart 36 år siden. 

- Jeg synes vi har så 
mye godt I Norge som vi 
ber ta vare på. Hvis vi 
skal inn l en 4(stor grytell 
som EF vii bli, vII det 
vtrke veldig fJernt for 
nordmenn. Fei es euro
peiske aviser, teUes mynt, 
felles lrulturpolltlkk, Nei, 
takk. Da vil vi Ikke bli 
hørt her hjemme, mener 
hun. 

Liv Ullmann trekker en 
parallell til hva hun ten· 
ker: -- Japan kjøper seg 
mer og mer Inn I USA. 
Det de Ikke oppnådde ved 
Pearl Harbor, det klarer 
de nå. 

...... 

Liv U1l
mann: 
-Nqrgen-e. 
(ler' ikke 4 bil 
«okk1Ipert« 
igjfJnau 
2'y8k1afld el
ler 7I06Il att
dreEF-na-
8joner! 

- Det samme kan sies 
om Tyskland under siste 
verdenskrig. Det man 
Ikke klarte da, har de 
oppnådd senere. Og Nor· 
ge bør Ikke bli "okkupert" 
av hverken Tyskland el· 
ler noen andre land I Eu· 
ropa, sier Liv Ullmann, 
som lor tiden oppholder 
seg I EF·byen Køben· 
havn, hvor hun arbeider 
tor Nordisk Film. 

- Det samme l lorhold 
til Europa. Det Tyskland 
Ikke oppnådde under kri· 
gen, det klarer de I dag. 
Og Sverige, som kanskje 
blir medlem av EF: VI 
har Ikke aUtid vært enig 
med hva svenskene har 
gjort. Det så vi under kri· 
gen, da Sverige erklærte 
seg nøytralt. Danmark 
varet okkupert land, 
mena Norge sa nei fra 
lørste dag. "Look at Nor· 
way", var det begrepet 
Bom omverdenen vil hus
ke 088 tor! 

skal styres og bestemmes 
av penger. 

kunstneriske utfold ..... 
Men hva skjedde her I 
siste uke? Mlloa Form ... 
som er en av vår tidl 
største kunstnere, ble 
praktisk talt satt ut av 
spill, tordl man Ikke likte 
måten han utførte lin 
filmkunst på. Nei, jeg er 
overbevist om at Norge 
står best på egne ben, Iler 
Llvmlmann. 

I 1972 var hun Ikke en· 
gasjert I EF·strlden, men 
hun har sterke meninger 
I dag om hva Norge bør 
gjøre. Liv Ullmann er 
lØdt I Tokyo I 

Liv mlmann mener at 
også. på det kunstneriske 
området vil Norge stA 
sterkest alene. Det har vi 
tradisjoner for helt fra 
sagaens og tolkeeventy' 
renes tid og frem til I dag. 
Hun synes Ikke om en 
fremtid for vårt land som 

- Igjen ser vi et ek8em~ 
pel på dette I forholdet 
mellom Japan og USA. 
Gjennom sitt eierskap 
I.eks. av Sony·selskapet 
har japanerne fått makt 
Innen amerikansk kultur· 
liv. Det het at de japanske 
elerlntere .. er Ikke skulle 
lå Innvirkning på den 

~ranr(ltrtrr ~II"r11ldnl' 
Seile 4 I Monlag, 9 November 1992, Nr 

Norwegens Sozia/demokraten Uegen Frau BJ'lIlldtland ZlI FiijJen 
Die Parteichefin tritt zuruck / Gral3e Mehrheit fur den EG-Antrag / Von Siegfricd Thielbeer 

OSLO, 8. November. Kaum jemand 
rragte noch nach dem Streit uber die EG
Polillk. In Norwegen geht dlc Ara Brundt
land threm Ende IU. Es war CIO bewe~en

der Abs.chlcd. als am spaten f-rcllag abc-nd 
dIe Panel"orsluende uberraschend ums 
Won bal und mit [ranener~tu .. ~tcr Somme 
mittcilte, daO sic nlcht langer als Vorsit
zende der Partei zur Verfugung slehe. Oil!' 
Doppelaufgabe als Mimsterprasidentin 
und Vorsitzem:le der S071aldemokraten 
lasse ihr nicht genug Zen. sich um Ihre Fa
milie ru kummem. Sle habe die Last lange 
getragen. jern musse sle sich mehr um ihre 
Familie kiJmmern. Alle im Saal wuOten 
und alle Norweger W1ssen~ obwohl nie In 
einer Zeitung daruber geschne~ wurde, 
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- Als Frau Brundtlå~d cias plium ver· 
lieB. erhlelt sic von den Deleglenen, viele 
wemten, stehende OvatiOnen. Einige Sp'!:e:
cher-t'anden dann WOTte "tter' Solidaritat 
und des Verstandnlsses fur ihre perspnli
che Lage. dann wurde der Parteitag unter
brochen. Bose W QI1e fielen vor 'allcm bei 
den Frauen, ubc.r Rune GerhåTirsen, der 
zuletzt mit zunehmender Linkstendenz die 
Minmcrprisidentin altadoert und ihr vor
geworfc:n hane. sie ftihre mit ihrer EG-Po
litik die Arbciterpanei 10 den Ruin Ger
hardsen konnte nun auch mit freundlichen 
Kommentaren vor den M liuophonen 
nicht wiedergutmachen. daG er die Partel' 
chefin am Vonag 50 scharf ange-gnITen 
hatte. ohne versohnJiche' Wart. 

- Erida-

Berge. den Parteisekretar Thorbjbm Jag
land und den Gewerkschaftsvorsitzenden 
Ynpe Hagensen von ihrem _unabanderli
chen EntschluO" mforTntert. Sle habe seil 
elnlger z.ell uber Ihren Rucktrltl nach-ge
dacht, hatte Frau Brundtland gesagt. und 
trage eIDe _clOsame Verantwortung'" fur 
diesen BeschluO aus .. rem pc:rs.6nhchen 
Grunden" Jeder Zeitpunkt emer Bekannt
gabe eines Rucktnttsbeschluss.es SCI If

gend ...... 'e verkehet. Sle habe vorher nichts 
verlauten lassen. damit der Partellag mcht 
belastet und ..-on der wlchtlgen Debatle 
tiber Europa und die Bekampfung der Ar, 
be\ts.losigkeIL abgelenkt werde 

Frau Brundtland hal 18 Jahre lang die 
Partel gefUhn. zunachsl acht Jahre als 
stellvertretende Vorsitz.ende. HlOler ihrer 
mutterhchen Art wul3Le sie ihre stahleme 
EntschluOkraft und taktische Ramnesse 
stels zu verberlen. Auch JelzL konnte Ihrt 
z.eltllche Bestirnmung des RiJcklnlts kaum 
geschickter gewahlt sem. Der schockierte 
Parteilag lag ihr zu FtiOen. Daneben ver~ 
bla[!ten die noch am Donnerstag und Frei· 
tag gefUhrten Debatten iiber die EG und 
die wachsende Arbcitslosigkcit. Am Sonn
lag konnte sie denn auch rur ihren Vor
schlag. den Antrag auf eine Mitgliedschaft 
in der EG III stellen, die unerwartet hohc 
Mehrheit von 183 gegcn 106 Slimmen er
relchen 

Gro Harlem Brundtland blcibt Mini
sterprasidentm. 1m nachsten Hcrbst aber 
wHd gewahlt, und ihre Partei durfle. wenn 
biS dahm OIchl em Wunder geschicht. eine 
schwere Niederlage erleiden. Die stellg 

Arbeitslosigkelt und vor allem 

Knse getnebcn. Ll.g SI\!' friJher SleiS um el
mge Prozent uber oder unter 40 Prolenl, 
500 hat sle mil )et7t ~S Prozenl Wahlerzu
summung kaum noch elncn Vorsprunl 
vor der konservatlven tImre. Andertrsclu 
wunscht sich die Mchrhe'it der NONegu 
Frau Brundtland als. MIDI!i.terprasldenlln. 
Ihre Populantat uberslrahh bel wellemd\( 
der Partel Orren 1St ,edoch die Fra@:c:. ob 
Frau Brundtland nach emer )\ic:derlage 
der Arbelterpartel .\1lmslerprasldenlln 
bielben kann Frau Brundtland. 19398e· 
boren und v(ln Beruf Arzlin. slam ml aus 
emer Familie sOlJalJemokratlscher Politi. 
ker. Dreimal hat sle blsher s01:laldemoKu· 
lIsche Reglerungen 10 Norvr.egen ~erllhr1. 
Sle wurde dureh Ihr IOlemauonales lng!. 
gement fur den Um~ehschutl \O aliler 
Wdt bd.annt 

Als Nachfolger fur dJS Amt des Parte\· 
vOrS-lllenden hatte zundchst der lOV-olle, 

aber burokratls.che Stellvertr(:ter Bcrl~ge. 
galten. Der machle Jedoch am SaRlst~1 
ebenfalls personilchc: Grunde rur emc Ah
lehnung geItend: Er y"dllleber Erdoldlrek. 
lor lo Stavanger denn Ohc:rlangsfuhrn 
sem. Der Partcitag muOte deshalb lWI

scbcn dem 42 Jahre: alten Partcls.c:krtlir 
Ja[tJand, eineni en[schledencn EG·Anh.tn· 
ger und engen VerlrJuten Fr.iu Brundt
Lands. und dem Sohn de~ AuLXnmlOlstCfS 
Stoltenberg wahlen Fur ..lem Stoltenbc-rl 
sprach, daa er be-ssere Kontakte lur hr. 
teibasls hat al, Jagland, gt{lcn Ihn spu.
chrn sein Junf!cs Alter VOn nur 33 J~hfnl -
.. lU Jung als kommender MIOIntrpnhi· 
dcnl~ - und die kOllschc Dc~tle ubcr 
.. Dynasllepolitlk·'. Der entsch,C"d 
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