
S T U D I E N G E S E L L S C H A F T F � R F R I E D E N S F O R S C H U N G E . V . 
M � N C H E N

DENKANST�SSE ZUM T H E M A : NR. 53

ZIVILCOURAGE A L S C H A N C E Z U R
V E R � N D E R U N G U N S E R E R B E D R O H T E N W E L T

Die unabh�ngige Studiengesellschaft f�r Friedensforschung m�chte durch Kurzinformationen interessierte Menschen anregen,
sich mit Fragen der aktuellen Friedens- und Sicherheitspolitik kritisch auseinanderzusetzen.

Der M�nchner Psychologe und Psychotherapeut Prof. Dr. Kurt Singer zeigt in seinen �ber-
legungen zum Problem der Zivilcourage, wie der einzelne Staatsb�rger durch sein Verhalten 
an der Entwicklung einer friedlichen Welt mitarbeiten und damit die Auslieferung an die so 
genannten Systemzw�nge der Machtstrukturen der organisierten Gesellschaft verhindern 
helfen kann. Ungerechtigkeit und Unfriedlichkeit beginnen jedoch in kleinen zwischen-
menschlichen Formen des Alltags und in kleinen Strukturen der Gesellschaft, in Familien, 
Schulen, am Arbeitsplatz, auf der Stra�e im Wohnumfeld, in der �ffentlichkeit. Hier ist der 
„soziale Mut der B�rger“ in Form von Zivilcourage nicht minder wichtig und ist Voraus-
setzung f�r ein soziales, gerechtes, demokratisches und friedliches Gemeinwesen. 
Die folgenden Ausf�hrungen basieren im Wesentlichen auf den Darlegungen zur Thematik, 
die Prof. Dr. Kurt Singer in vielen Aufs�tzen, Vortr�gen und Buchver�ffentlichungen �ber 
Zivilcourage sehr eindringlich und �berzeugend formuliert hat. Wir danken ihm f�r die 
freundliche �berlassung seiner Texte als Hauptquelle dieses Denkansto�es.

1. Die wachsende Bedrohung der Lebensgrundlagen – die Zivilgesellschaft, B�rge-
rinnen und B�rger sind herausgefordert, sich verst�rkt politisch einzumischen

Wir k�nnen und d�rfen nicht mehr darauf warten, bis sich "von oben" etwas ver�ndert.

 Solange wir am Prinzip der kriegerischen Ge-
walt und insbesondere an der atomaren Gewalt 
festhalten, ist kein wirklicher Friede m�glich. 
Aus Abschreckung entsteht nur Schrecken –
auf allen Ebenen des menschlichen Lebens. 
Nicht „Erschrecken" (lat. Terror) vermindert 
letztendlich die Bedrohung, sondern Angst-
nehmen. 

 Das unaufh�rliche Reden und Verhandeln �ber 
Abr�stung wird erst dann glaubhaft, wenn 
gleichzeitig damit aufgeh�rt wird, immer noch 
schrecklichere atomare, chemische und biolo-
gische Menschenvernichtungsmittel zu bauen, 
zu erproben und mit ihrem Einsatz zu drohen.

 Mit dem gr��enwahnsinnigen Entwickeln men-
schensch�digender Technologien kann das 
menschliche F�hlen und Denken nicht mehr 
Schritt halten. Der technische „Fortschritt" 
muss auf den Menschen als Ma�stab bezogen 

werden. Wir brauchen eine industrielle Abr�s-
tung auf eine Technik, die dem Menschen dient 
und f�r die Biosph�re vertr�glich ist.

 Die Zerst�rungsprozesse, die unsere Umwelt 
und die ganze Biosph�re vergiften und ausbeu-
ten, m�ssen durch eine radikale Umkehr auf-
gehalten werden. Das damit verbundene r�ck-
sichtsvollere Leben der Menschen muss nicht 
Lebenseinschr�nkung bedeuten, sondern kann 
Ansto� zu sinnvoller und nachhaltiger Lebens-
gestaltung sein.

 Millionenfacher Hungertod und Elend, verbun-
den mit extremer sozialer Ungerechtigkeit, ge-
h�ren in vielen L�ndern zum Alltag. Das kann 
sich nur �ndern, wenn wir unser am Profit und 
nicht am Menschen orientiertes Denken ver�n-
dern und sich weltweit eine andere Bev�lke-
rungspolitik sowie eine �kosoziale Wirtschaft 
durchsetzt.

Nachruf f�r
Monika Mirus-K�pper
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 Die organisierte Verantwortungslosigkeit geh�rt 
heute zum Alltag. Sie dr�ckt sich z. B. aus in 
Atomm�llskandalen und Schmiergeldaff�ren, 
im Bau von Atomreaktoren und Wiederaufar-
beitungsanlagen, in politischen Skandalen und 
Wirtschaftskriminalit�t, in Waffenhandel und 
Nahrungsmittelskandalen und vielem Anderen. 
Ihr muss die verantwortliche demokratische 
B�rgereinmischung entgegentreten.

 Unsere globalisierte Welt mit ihren vorherr-

schenden Formen von Produktion und Konsum 
verursacht Verw�stungen der Umwelt, Raub-
bau an den nat�rlichen Ressourcen und mas-
sives Artensterben, die Kluft zwischen Arm und 
Reich vertieft sich, Ungerechtigkeit, Armut, 
mangelhafte Bildung und gewaltt�tige Konflikte 
nehmen zu und verursachen gro�e Leiden. 
Aber es gibt auch M�glichkeiten der Vernet-
zung, das Entstehen einer weltweiten Zivilge-
sellschaft er�ffnet neue Chancen, eine demo-
kratische, humane Weltordnung aufzubauen.

M�gliche �berlegungen, die sich f�r den Einzelnen ergeben k�nnen: Nehme ich die Bedrohungen wahr, 
obwohl sie mich zum Teil noch gar nicht unmittelbar ber�hren? Welche Gefahren �ngstigen mich am meis-
ten? Wo neige ich dazu, die Bedrohung zu verleugnen oder zu verdr�ngen? Lasse ich mich l�hmen oder bin 
ich bereit, Gefahren entschlossen entgegenzutreten? Will ich Mitverantwortung in menschlicher Solidarit�t 
�bernehmen und dies auch durch einen entsprechenden Lebensstil praktizieren?

2. Die „Ohne-mich-Gesellschaft“ – oder: Ist Zivilcourage eine selbstverst�nd-
liche Tugend?

Da ist die Rede von der Spa�gesellschaft, vom verbreiteten Hedonismus, von Selbstverwirklichungstypen 
und „Ich-AG“, von zunehmender Singularisierung und Individualisierung in einer „Ohne-mich-Gesellschaft“. 
Undifferenzierte Schlagworte k�nnen sicher unsere Gesellschaft nicht zutreffend beschreiben. Aber werden 
mit solchen Charakterisierungen nicht Tendenzen deutlich, die zeigen, dass wir vom Leitbild des demokrati-
schen B�rgers, der m�ndig und emanzipiert seine Rechte wahrnimmt und dabei verantwortlich und solida-
risch f�r die Rechte seiner Mitmenschen eintritt, noch weit entfernt sind? Indizien daf�r gibt es leider genug:

 Die allt�gliche Gewalt in Schulen und auf der 
Stra�e nimmt zu und trifft sowohl Fremde als 
auch Schw�chere (Sch�ler, Frauen, Obdachlo-
se, Ausl�nder), den Opfern wird dabei zu we-
nig, zu sp�t oder gar nicht geholfen.

 Diskriminierung in Schulen, am Arbeitsplatz, in 
der Kaserne oder beim zwischenmenschlichen 
Umgang von B�rgern mit Beh�rden und Ver-
waltungen. „Mobbing“ funktioniert in einer „El-
lenbogengesellschaft“ besonders gut, wenn die 
„anderen“ wegschauen oder gar mitmachen.

 Der Schriftsteller Gert Heidenreich kommt in 
einem Essay �ber den Neid in unserer Gesell-
schaft zu folgender Feststellung: „Die Anf�nge 
sind nicht spektakul�r. Eine Emulsion aus Ent-
t�uschung, Verbitterung und Resigniertheit 
gie�t sich �ber das Land aus. Erlahmende 
Wahlbeteiligung, Ansehensverlust der Demo-
kratie und ihrer Institutionen, fehlende Vorbild-
lichkeit nicht nur in der Politik, gesellschaftliche 
Abstinenz der jungen Generationen, Ellenbo-
genmentalit�t und Verachtung von Solidarit�t, 
propagierter Egoismus, wachsende Korruption 
und Schlamperei, stetige Verschlechterung �f-
fentlicher Dienstleistungen bei steigenden Ge-
b�hren – und nicht zuletzt die Marginalisierung 
der Bildung. Eine Besch�digung folgt aus der 
anderen und wird zugleich Ursache oder Be-

dingung weiterer Risse im Gesellschaftskon-
zept des sozialen Friedens.“ Und an anderer 
Stelle weiter: „M�helos k�nnte der Katalog er-
weitert und spezifiziert werden. Jeder von uns 
kann Belege beitragen. Untereinander erz�hlen 
wir uns emp�rende Erfahrungen. Doch der pri-
vate Diskurs der Beschwerde zerrinnt am Ende 
zur Gleichg�ltigkeit. Man kann ja nichts ma-
chen. Es ist jetzt nun einmal so.1

1 Gert Heidenreich: „N�hrstoff des Neides“ aus Denkansto� Nr. 52, 
Studiengesellschaft f�r Friedensforschung e.V., M�nchen
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 Zahlreiche B�rgerinitiativen f�r „Toleranz und 
Zivilcourage“ wurden ins Leben gerufen, um zu 
versuchen den B�rgermut gegen Gewalt, Dis-
kriminierung und Rechtsextremismus zu akti-
vieren. Auch von staatlichen Stellen werden 
Projektprogramme (Xenos, Entimon usw.) initi-
iert und Preisverleihungen f�r mutige B�rger 
ausgeschrieben; selbst die Regierung ruft zum 
„Aufstand der Anst�ndigen“ auf, um Handeln 
gegen „Rechts“, gegen Gewalt und Ausl�nder-
feindlichkeit zu f�rdern. In vielen Schulen ent-
stehen Aktionen, Projekte, Arbeitsgruppen, 
Lernwerkst�tten, Partnerschaften und Sch�ler-
initiativen mit dem Ziel, Menschenrechtsver-
letzungen nicht tatenlos zuzusehen und eine 
zunehmende Sensibilit�t f�r Konflikte und sozi-
al verantwortliches Handeln zu lernen.

 Eine Untersuchung in Deutschland ergab: 
„Zwei Drittel aller Deutschen unter 30 Jahren 
erkl�ren, dass ihnen eine hedonistische 
Lebensweise am wichtigsten sei und nicht, 
politisch aktiv zu werden.“2

2 Zitiert nach Helene Wilkinson: „Kinder der Freiheit. Entsteht eine 
neue Ethik individueller und sozialer Verantwortung?“ in Kinder der 
Freiheit, hrsg. v. Ulrich Beck, 1997

Was geschieht

Es ist geschehen
und es geschieht nach wie vor
und wird weiter geschehen 
wenn nichts dagegen geschieht

Die Unschuldigen wissen von nichts 
weil sie zu unschuldig sind
und die Schuldigen wissen von nichts
weil sie zu schuldig sind

Die Armen merken es nicht
weil sie zu arm sind
und die Reichen merken es nicht
weil sie zu reich sind

Die Dummen zucken die Achseln
weil sie zu dumm sind
und die Klugen zucken die Achseln 
weil sie zu klug sind

Die Jungen k�mmert es nicht
weil sie zu jung sind
und die Alten k�mmert es nicht
weil sie zu alt sind

Darum geschieht nichts dagegen
und darum ist es geschehen
und geschieht nach wie vor
und wird weiter geschehen

Erich Fried
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 Der gro�en Mehrheit der jungen Menschen in 
diesem Alter des Entwerfens, der Pl�ne, Sehn-
s�chte und Ideen ist jede M�glichkeit verwehrt, 
sich zu erproben und eigene Lebensentw�rfe 
zu versuchen. In dieser unertr�glichen Situati-
on bleibt ihnen nur die blanke Konkurrenz des 
„Jeder gegen Jeden“. Und so erw�chst ein 
blindw�tig am Eigennutz orientierter Kampf um 
die Zugeh�rigkeit zu einer Gesellschaft, die sie 
in ihrer hemmungslosen Verg�tzung �konomi-
schen Profitdenkens als l�stigen Kostenfaktor 
zur�ckweist und als l�stige Mitesser an den 
immer k�mmerlicher best�ckten staatlichen 
Fresstr�gen gelten l�sst. Die Jungen freilich, 
wenn sie zwitschern wie die Alten singen, schilt

man „angepasst“ und „unsozial“.3

 Bezogen auf die beiden epochalen Prozesse 
Individualisierung und Globalisierung, die die 
Grundlagen des Zusammenlebens in allen ge-
sellschaftlichen Handlungsfeldern elementar 
ver�ndern, meint Ulrich Beck: „Sie sind nur vor-
dergr�ndig Bedrohung; sie erzwingen, aber er-
lauben auch, die Gesellschaft auf eine zweite 
Moderne vorzubereiten und umzugestalten. Die 
Lage ist nicht nur aussichtslos, sie ist auch of-
fen wie nie.“4

3 Lucia Maria Lichner, „Jungsein ist nicht cool“ in „Jugend, Politik, 
Kultur – Eine gro�e Weigerung?“, Frankfurt 1998
4 Ulrich Beck, „Kinder der Freiheit. Wider das Lamento �ber den 
Werteverfall“ in Kinder der Freiheit , hrsg. v. Ulrich Beck 1997

Wenn also die Situation wirklich offen wie nie ist und wir die Chance haben, eine zweite Moderne zu gestal-
ten, die zu einer humaneren Gesellschaft wird, dann sicher nicht in der Rolle von „Wegguckern“ und „Feig-
lingen“. Als „eine Gesellschaft von Gaffern“, wie sie Renate Kingma in der Zeitschrift Psychologie heute er-
lebt, „die tatenlos einem Verbrechen zugucken, als w�re es ein Fernsehfilm“, werden die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts kaum zu bew�ltigen sein. Politik, Gerechtigkeit, sozialer Ausgleich, Friede und �kolo-
gie lassen sich nur durch ein entsprechendes Denken und Handeln der B�rgerinnen und B�rger erreichen. 
Zivilcourage ist n�tiger denn je!

3. Was ist Zivilcourage – Begriffskl�rung

 Zivilcourage ist der soziale Mut, die pers�nliche 
Meinung frei zu �u�ern und – wenn n�tig –
entsprechend zu handeln, auch gegen�ber der 
Obrigkeit und Mehrheit. Die Einmischung bzw. 
das Eingreifen wird auch dann gewagt, wenn 
sie den Vorgesetzten, Regierenden oder der 
Umgebung missf�llt.

 B�rgermut beginnt damit, genau hinzusehen 
und wahrzunehmen, was wirklich ist: statt weg-
zuschauen und das Unrecht in Schweigen zu 
h�llen.

 Menschen mit zivilem Mut stehen zu ihrer 
�berzeugung, auch wenn ihnen ihr Einspruch 
Nachteile bringen mag.

 Sich zivilcouragiert einmischen geschieht nicht 

privat, sondern �ffentlich. Es macht die Mit-
menschen auf ein gesellschaftliches Problem 
aufmerksam.

 Inhalte des sozialen Mutes sind Themen, die 
alle B�rger angehen; sie betreffen das Zusam-
menleben, deshalb sind sie politisch.

 Zivilcourage ist gewaltfrei. Menschen mit sozia-
lem Mut setzen sich "zivil" mit anderen ausein-
ander, gewaltlos und ohne Macht auszu�ben.

 Sozialer Mut zeigt sich im Eintreten f�r Huma-
nit�t: dem Unrecht mit moralischem Einspruch 
begegnen, Mensch und Natur sch�tzen, 
„Fremde“ und „Andere“ gelten lassen, die W�r-
de des Menschen achten, Schwachen helfen
oder Demokratie wagen.

Gemeinschaft
mehrerer
Menschen

innerhalb der 
Gesellschaft

Zivilcourage = sozialer Mut
Zivilcourage zeigen = mutiges Handeln der B�rgerInnen nach demokratischen und sozialen Prinzipien 

B�rger mit
Zivilcourage Handeln

Einzelne oder
kleine Gruppe

Risiko

Wertorientierte
Motive

Gewaltfrei

In der  
�ffentlichkeit

Unrechtssituation
Konflikt

Gefahr durch
Macht, Mehrheit,
Anpassungsdruck
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Zivilcouragiertes Handeln – ein Prozess in mehreren Stadien

Vor dem eigentlichen Handeln aus Zivilcourage 
laufen Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Ent-
scheidungsprozesse ab, die je nach Fall und Situa-
tion schwierig und langwierig sein k�nnen. Hierzu 
m�ssen eine Reihe von Bedingungen und Voraus-
setzungen erf�llt sein (siehe Punkt 4), vor allem bei 
den handelnden Menschen, damit sie den Mut und 
die Kraft f�r ihr Tun aufbringen. Auch wenn nicht 
immer unerschrockener Heldenmut gefordert ist 
und wir nicht unser Leben aufs Spiel setzen, in den 
seltensten F�llen m�ssen bei uns kriminelle Ma-
chenschaften aufgedeckt oder gegen diktatorische 
Unterdr�ckung Widerstand geleistet werden, so 

braucht auch der „kleine Mut“ im Alltag eine Reihe 
von F�higkeiten, die leider nicht selbstverst�ndlich 
sind.

Deshalb ist es richtiger vom „gro�en Mut zum klei-
nen Widerstand“ zu sprechen. Unsere Gesellschaft 
w�re sehr viel demokratischer, wenn der B�rger-
mut f�r die „einfachen“ Formen des Handelns aus-
reichen w�rde. Das bedeutet konkret: die eigene 
Meinung offen und frei zu �u�ern, bei Unrecht ein-
zugreifen und sich gegen Ungerechtigkeit und die 
Verletzung von Menschenrechten zur Wehr zu 
setzen.

Wahrnehmung
- Konfliktsituation
- Beteiligte
- Betroffenheit
- Wichtigkeit

Bewertung
- Widerspruch zu eigenen und 

demokratischen Werten?
- Pers�nliche Verantwortung?
- Risiko?
- Handlungsalternativen?
- Verb�ndete?

Entscheidung
- Kann ich eingreifen?
- Will ich eingreifen?
- Bin ich bereit, die Risiken zu

tragen?
- Allein?
- Mit anderen zusammen?

Zivilcouragiertes Handeln
- Deutliche Meinungs�u�erung
- Eingreifen
- Sich einsetzen
- Sich wehren (gewaltfrei)
- Widerstand (gewaltfrei)
- Ziviler Ungehorsam

Widerstand

Widerstand f�ngt nicht mit gro�en Worten an
sondern mit kleinen Taten
wie der Sturm mit leisem Rascheln im Garten
wie breite Fl�sse
mit einer kleinen Quelle
versteckt im Wald
wie Liebe mit einem Blick
einer Ber�hrung
etwas das auff�llt in der Stimme
sich selber eine Frage stellen
damit f�ngt Widerstand an
und dann einem andern die Frage stellen

Remco Campert
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Die weitergehenden Formen des gewaltfreien Wi-
derstandes oder gar des zivilen Ungehorsams sind 
nur in besonderen Situationen erforderlich. Sie sind 
hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Bedingun-
gen, ihrer demokratischen Legitimit�t und ihrer 
juristischen Bewertung und des damit verbundenen 
pers�nlichen Risikos sehr viel schwieriger zu be-
werten und zu praktizieren. Auf sie wird in diesem 
Denkansto� deshalb nicht weiter eingegangen.

Wenn von Zivilcourage als dem „Widerstand der 
kleinen M�nze“ oder der „Tapferkeit des Herzens“ 
gesprochen wird (Arthur Kaufmann), soll der allt�g-
lich notwendige B�rgermut nicht kleingeredet wer-

den, sondern vielmehr auf die Wichtigkeit des be-
st�ndigen, unerm�dlichen Bem�hens, auch gegen 
die Anf�nge des Unrechts im Kleinen anzugehen,
hingewiesen werden. Die scheinbar so plausiblen 
Gr�nde, wie sie Erich Fried benennt, werden ja 
immer neu gerade vom eigenen Kleinmut, von der 
eigenen Tr�gheit des Denkens gen�hrt.

Wenn der B�rgermut aber nicht bereit ist, im Klei-
nen Widerstand zu leisten auch gegen subtile For-
men des Unrechts, dann besteht die Gefahr, dass 
vielleicht in nicht all zu ferner Zukunft ein viel gr�-
�erer Widerstand mit gr��eren Opfern notwendig 
ist.

Bertold Brecht sieht diese Gefahr in seinem Theaterst�ck „Der gute Mensch von Sezuan“:

„Die Welt ist viel zu gef�hrlich, um darin zu leben – nicht wegen der Menschen, die B�ses tun,
sondern wegen der Menschen, die daneben stehen und sie gew�hren lassen.“

Albert Einstein

Oh, ihr Ungl�cklichen!
Euerm Bruder wird Gewalt angetan, und ihr kneift die Augen zu!
Der Getroffene schreit laut auf, und ihr schweigt?
Der Gewaltt�tige geht herum und w�hlt seine Opfer.
Und ihr sagt: Uns verschont er, denn wir zeigen kein Missfallen.
Was ist das f�r eine Stadt, was seid ihr f�r Menschen!
Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein.
Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, dass die Stadt untergeht.
Durch ein Feuer, bevor es Nacht wird!

Bertolt Brecht
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4. Voraussetzungen und Bedingungen f�r Zivilcourage

Ziviler Mut braucht humane �berzeugungen – Welche Menschen wagen B�rgermut?

Man kann nicht festlegen, was eine zivilcouragierte 
Pers�nlichkeit kennzeichnet. Folgende Eigen-
schaften finden sich bei sozial mutigen Menschen 
h�ufig:

 �berzeugt sein von moralischen Werten und 
humanen, demokratischen Tugenden

 Einf�hlung, Mitgef�hl, Mitleid, Freude, Hoff-
nung

 Hilfsbereitschaft, Sorge um andere und sich 
selbst, N�chstenliebe

 Soziales Pflichtgef�hl, Glaube an die Kraft des 
Guten, Toleranz, Widerspruchsmut

 Ehrfurcht vor der W�rde des Menschen, der 
Natur, Sinn f�r Gerechtigkeit, Freiheitsstreben

 Bindung an humane Vorbilder, �bereinstim-
mung von Moralvorstellung und Handeln

 Selbstkritik, F�higkeit, sich zu sch�men
 Eigenst�ndigkeit, Ich-St�rke, Vertrauen in die 

eigene Wirkungskraft
 Sachverst�ndnis, Argumentationsf�higkeit, 

Verantwortungsgef�hl

Kindheitserfahrungen, die Zivilcourage f�rdern – F�rsorge, Eigen-Sinn, Toleranz

Folgende Kindheitserfahrungen ziehen sich als Leitmotiv durch das Leben sozial mutiger Menschen. Aber 
jede Entwicklung verl�uft anders und manche Person konnte erst im Erwachsenenalter auf speziellen We-
gen B�rgermut wagen.

 F�rsorgliche Haltung in der Familie, sichere 
F�hrung, Interesse f�reinander.

 In der Familie werden humane Wertvorstellun-
gen erfahren und Tugenden gelernt.

 Eltern, Lehrer und Erzieher fordern nicht blin-
den, sondern einsichtigen Gehorsam. Gehor-
chen wird zur wertgerichteten Entscheidung.

 Widerspruch, Eigen-Sinn und Ungehorsam 
werden ernst genommen.

 Eltern und Lehrer argumentieren; sie erkl�ren 
die Regeln, die sie aufstellen und setzen sich 
mit den Kindern �ber wertvolles Handeln aus-
einander.

 Unabh�ngiges Denken und Selbst�ndigkeit 
werden unterst�tzt, Kinder machen gute Erfah-
rungen mit dem Nein-Sagen und lernen, f�r 
sich selbst zu sorgen.

 Familie und Schule unterst�tzen die F�higkeit, 
sich in andere einzuf�hlen.

 Eltern, Lehrer, Erwachsene leben partner-
schaftliches Verhalten vor und halten dazu an, 
anderen zu helfen. Kinder k�nnen sich mit 
zivilcouragierten Bezugspersonen identifizie-
ren.

 Menschen, die „anders" sind, wird mit Toleranz 
begegnet. Jugendliche werden ermutigt, nach 
moralischen Ma�st�ben zu entscheiden, ohne 
nur zu h�ren, was andere vorschreiben.

 In Familie und Schule werden gesellschaftliche 
und politische Fragen diskutiert.

 Entdeckendes Lernen in der Schule, Partner-
und Gruppenarbeit, Kreisgespr�ch und Diskus-
sion, Projektunterricht, freier Aufsatz und freie 
Rede machen eigenst�ndig.

 Mitbestimmung und Mitverantwortung der 
Sch�lerinnen und Sch�ler in Unterricht und 
Schulleben ist eine Vorbereitung auf demokra-
tisches Handeln und politisches Mitgestalten.

Gr�nde

Weil alles nicht hilft
Sie tun ja doch, was sie wollen

Weil ich mir nicht nochmals
die Finger verbrennen will

Weil man nur lachen wird:
Auf dich haben sie gewartet

Und warum immer ich?
Keiner wird es mir danken

Weil jedes Schlechte
vielleicht auch sein Gutes hat

Weil ich das lieber
Berufeneren �berlasse

Weil man nie wei�
wie einem das schaden kann

Weil sich die M�he nicht lohnt
weil sie alle das gar nicht wert sind

Erich Fried
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Sozialer Mut braucht �bung - Schritte zur Zivilcourage: gro�er Mut zu kleinen Taten

 Die Angst annehmen – Angst ist eine Kraft
Mutig handeln bedeutet nicht, furchtlos zu sein. 
Nur wer seine �ngste zul�sst, kann Mut ent-
wickeln, sich mit der Angst einmischen und f�r 
gesellschaftliche Ver�nderungen eintreten. 
Angst verweist uns auf die Gefahr, der wir be-
gegnen und vor der wir uns sch�tzen m�ssen. 
Deshalb ist es wichtig, angstf�hig zu sein.

 Sich Sachverst�ndnis aneignen und den 
argumentativen Widerspruch �ben
Sachkenntnis macht mitsprachef�hig. Wer 
sachkundig ist, kann argumentieren und st�rkt 
sein Selbstbewusstsein. Fachliche Kompetenz 
ist eine Gegenkraft zur Angst und eine Voraus-
setzung daf�r, soziale Anliegen durchzusetzen. 
Wir brauchen Sachkenntnis dort, wo wir von 
gesellschaftlichen Zust�nden betroffen sind, an 
denen wir etwas ver�ndern m�chten. Nat�rlich 
kann bei der Komplexit�t mancher Probleme 
(Technik, Gesellschaft, Wirtschaft) nicht jeder 
absolute fachliche Kompetenz besitzen, was 
nicht hei�t, unseren kritischen „B�rgerverstand“ 
auszuschalten. Wir m�ssen uns in vielen F�llen 
jedoch auf „Experten“ verlassen. Deren Seriosi-
t�t und Vertrauensw�rdigkeit zu pr�fen, bleibt 
jedoch in einer Demokratie unerl�sslich.

 R�ckhalt in der Gruppe suchen - Zusam-
menarbeit vermindert die Furcht
Wer �ffentlich widerspricht, kann von der 
Mehrheit isoliert werden. Deshalb ist es hilf-
reich, sich mit Gleichgesinnten zu solidarisie-
ren. Die Zugeh�rigkeit erleichtert es, f�r demo-
kratische Grundwerte einzutreten. Der Zusam-
menhalt in der Gruppe richtet sich nicht gegen 
„Feinde", sondern dient menschlichen Grund-
werten, tritt f�r Gerechtigkeit und menschliches 
Ma� ein. Durch Kooperation w�chst das Sach-
verst�ndnis.

 Sich mit Wertvorstellungen kenntlich ma-
chen - der ethisch begr�ndete Einspruch
Erkennen lassen, wie wir denken, f�r welche 
Werte wir uns einsetzen, statt anderen unsere 
Meinung aufzwingen zu wollen. Wir vertreten 
glaubw�rdig die eigene �berzeugung und ver-
suchen gleichzeitig, Andersdenkende zu ver-
stehen. Dadurch gelingt es, �berzeugungs-
machtk�mpfe zu vermeiden und sich zu ver-
st�ndigen.

 Pers�nliche Gef�hle einbeziehen – Mitf�hl-
f�higkeit und Mitleid
F�rsorge und Verantwortungsgef�hl f�r die 
N�chsten und f�r sich selbst, motivieren zu so-
zialem Mut. Aus dem Widerwillen, Mitmen-
schen leiden zu sehen, erw�chst die Kraft, f�r 
humane Werte einzutreten. Es ist hilfreich, 
nicht nur sachlich zu argumentieren, sondern 

sich auch mit dem pers�nlichen emotionalen 
Engagement begreifen zu lassen.

 Halt gebende Ideen und �berzeugungen 
festigen – moralische Gegenkr�fte
Zum Schwierigsten in Zivilcourage-Situationen 
geh�rt die Gefahr, allein zu stehen. Um die 
Angst auszuhalten, m�ssen wir erf�llt sein vom 
Sinn unseres Engagements. Wir brauchen 
ethische oder religi�se Wertvorstellungen, Vor-
bilder, denen wir folgen, Hoffnung und Zuver-
sicht. Wie kann ich so handeln, dass ich mir 
selbst treu bleibe?

 Sich gewaltlos auseinandersetzen – B�r-
germut ist zivil
Gewaltfreies Eingreifen vermindert die Gefahr, 
dass sich Konflikte durch Gegenaggression 
versch�rfen. Der Widerspruch geschieht zu-
n�chst argumentativ, nicht aggressiv. Gegner 
werden nicht zu Feinden gemacht. Gewaltfrei-
heit bezieht sich auch auf Gewalt durch verlet-
zende Worte. Aber auch weitergehendes cou-
ragiertes Handeln bis zum Widerstand kann 
nur dann glaubw�rdig wirken und Unrecht ver-
hindern, wenn es nicht neues Unrecht durch 
Gewalt erzeugt. Die Gewaltspirale kann nur 
durch gewaltfreies Eingreifen unterbrochen 
werden.

 Kleine Schritte wagen - sozialen Mut ein-
�ben
Wie jede Tugend erfordert B�rgermut fortge-
setztes �ben: in der Familie, im Freundeskreis, 
der Schule, am Arbeitsplatz, der �ffentlichkeit. 
Mit kleinen Mutproben beginnen: sich mit der 
eigenen Meinung erkennen lassen, f�r die per-
s�nliche �berzeugung stehen, Einspruch erhe-
ben, wenn Unrecht geschieht. Kleine Schritte 
verhindern, dass wir uns �berfordern. Wir soll-
ten unser pers�nliches Ma� an B�rgermut he-
rausfinden und die Gegenkr�fte zur Angst st�r-
ken.
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Zivilcourage in der Schule – Eine demokratische Tugend lernen

Schule: Im Klima der Anpassung w�chst keine Zivilcourage

F�r demokratisches Handeln ist Zivilcourage eine grundlegende Tugend. In der Schule k�nnen Kinder und 
Jugendliche besonders gut darauf vorbereitet werden. Hier verbringen sie einen gro�en Teil ihrer Lebenszeit 
und finden Bedingungen, unter denen sozialer Mut nicht nur gelernt, sondern praktisch angewandt werden 
kann. Leider f�hren die Erfahrungen zu folgenden Erkenntnissen: Bei allen an der Schule Beteiligten ist 
sehr wenig sozialer Mut zu beobachten. Die menschlich unzureichende Qualit�t der Schule wird in 
Schweigen geh�llt, abh�ngig machende Lehrmethoden werden beharrlich beibehalten. Die Tabus bei Macht 
missbrauchendem Lehrerhandeln halten den p�dagogischen und psychologischen Erkenntnisstand niedrig, 
wie die praktizierte Schulp�dagogik zeigt.

 Sch�lerinnen und Sch�ler trauen sich nicht 
aufzumucken,
wenn sie mit Lehrern und Schule nicht einver-
standen sind. Sie kennen das Macht-
ungleichgewicht zwischen Lehrern und Sch�-
lern und bef�rchten, ihr Widerspruch k�nnte 
ihnen Nachteile bringen. Sch�ler sind abh�n-
gig, weil sie zensiert werden und weil Lehrer 
eine F�lle von Strafma�nahmen besitzen: vom 
Verweis bis zum Schulausschluss, weil sie 
durch �ngstigendes Abfragen Sch�ler in 
Schach halten, sie mit Extemporalien erschre-
cken k�nnen, ihr Vorr�cken gef�hrden, die „No-
tenschraube anziehen“ k�nnen – ein Folterin-
strument?

 Eltern halten ihre Kritik zur�ck
Sie sehen ihre Kinder als „Geiseln“ in der Hand 
der Lehrer: die Sch�ler m�ssten „b��en“, wenn 
sich Eltern kritisch �u�erten. In Wirklichkeit ist 
es Autorit�tsangst, die ihnen den Mund ver-
schlie�t. Zivilcourage ist in der Schule selten, 
weil Schule der Ort ist, an dem durch autorit�-
res Lehrerverhalten ein Grund gelegt wurde f�r 
Autorit�tsh�rigkeit. Die tief eingewurzelte Angst 
vor den als „m�chtig“ erlebten Lehrern wird in 
den Eltern wieder belebt, wenn sie sich mit den 
Lehrern ihrer Kinder auseinandersetzen sollen. 
Manche Eltern nehmen die sch�tzende Hand 
von den Kindern zur�ck, wenn sie diese als 
„Sch�ler“ an die Schule „abgeben“.

 Lehrerinnen und Lehrer tun, was ihnen vor-
geschrieben wird,
auch wenn es unp�dagogisch ist. Widerspruch 
kommt selten auf, er wird von den Beh�rden 
b�rokratisch zur�ckgewiesen. Gehorsam ge-
gen�ber den „Dienstherren“ spielt in der Schule 
eine pr�gende Rolle. Lehrerinnen und Lehrer 
sind wenig offen f�r Kritik und Selbstkritik. Be-
reits vorsichtige Kritik wird als „Lehrerschelte“ 
zur�ckgewiesen – ohne dass deren Inhalt be-
dacht wird.

 Politiker zeigen wenig Mut, sich f�r Sch�ler 
einzusetzen
Sie sind bereit, bei Jugendlichen Reden �ber 
Zivilcourage zu halten, aber engagieren sich 
nicht f�r junge Menschen. Sch�ler sind keine 
W�hler, Lehrer schon; das ist einer der Gr�n-
de, weshalb es nur wenige Politiker wagen, 
p�dagogisch sachkundige Kritik an Lehrern zu 
�u�ern. Auch in Politikern beobachtet man die 
tief sitzende Autorit�tsangst und die fehlende 
Mitf�hlf�higkeit mit Sch�lern, wenn es darum 
ginge, sich sch�tzend vor die Kinder zu stellen.

„F�r mich waren die Schuljahre die schlimmsten meines Lebens,
wegen des st�ndigen Gef�hls der Ohnmacht.“

Susanna Tamaro
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Schulerfahrungen, die den B�rgermut der Jugendlichen f�rdern

 Sch�ler in ihrem Selbstwertgef�hl st�rken
Kinder sollten in ihrem Selbstwert best�rkt 
werden. Denn das Selbstwertgef�hl ist eine 
wichtige Grundlage des B�rgermuts. 
Alle klein-machenden Ma�nahmen vermeiden, 
damit das Selbstwertgef�hl nicht verletzt wird: 
auslachen, dem�tigen, blo�stellen, schlechte 
Noten �ffentlich bekannt geben, Kinder mit iro-
nischen Bemerkungen kr�nken... 
Sch�ler sollen ermutigt werden, das oft als 
„selbstverst�ndlich“ geltende Unrecht des Leh-
rerhandelns als Unrecht wahrzunehmen.

 Soziale Tugenden nicht nur lernen, sondern 
erfahren
In der Schule werden humane Wertvorstellun-
gen erfahren und Tugenden gelernt: achtsam 
miteinander umgehen, R�cksicht nehmen, die 
Meinung des anderen ernst nehmen, einander 
unterst�tzen. Kinder und Jugendliche werden 
ermutigt, nach moralischen Ma�st�ben zu ent-
scheiden, ohne ausschlie�lich darauf zu 
schauen, was andere vorschreiben. Normen 
m�ssen nicht nur gelernt, sondern erfahren 
werden.
Im Unterricht wird die F�higkeit unterst�tzt, sich 
in andere einzuf�hlen. Das geschieht zum ei-
nen durch Unterweisung, zum Beispiel im Lite-
raturunterricht, Ethikunterricht, Religionsunter-
richt, Sozialkundeunterricht und in anderen F�-
chern. Zum Unterricht in Ethik muss die ange-
wandte Ethik kommen, durch die die Sch�ler 
praktisch handelnd erleben, wie man anderen 
zuh�rt, auf sie eingeht, ihnen hilft...
Jugendliche sollten in der Schule erfahren: 
Menschen, die „anders" sind, begegnen wir mit 
Toleranz. Die „Schwachen“ in der Klasse, Aus-
l�nder, Kinder mit Besonderheiten. Es w�re 
sch�n, wenn Lehrerinnen und Lehrer partner-
schaftliches und zivilcouragiertes Verhalten 
vorlebten und Kinder die M�glichkeit h�tten, 
sich mit ihnen zu identifizieren.
Der p�dagogische Takt des Lehrers schafft ein 
Klima der R�cksichtnahme und Hilfsbereit-
schaft.

 Einsichtigen Gehorsam und sozialen Un-
gehorsam lernen
Lehrerinnen und Lehrer fordern nicht blinden, 
sondern einsichtigen Gehorsam. Gehorchen 
wird zur wertgerichteten Entscheidung. Erken-
nender Gehorsam schlie�t ein, den Befehl zu 
verweigern, wenn er gegen Grundwerte ver-
st��t. 
Lehrer argumentieren; sie erkl�ren die Regeln, 
die sie aufstellen, und setzen sich mit den Kin-
dern �ber wertvolles Handeln auseinander. 
Dabei lassen sie die Sch�ler erleben, wie sie 
selbst argumentieren k�nnen und wie daraus 

vern�nftige Regelungen eines Arbeitsb�ndnis-
ses erwachsen.
Sch�ler sollten gute Erfahrungen mit dem Nein-
Sagen machen, damit sie lernen, ein sich 
selbst bewahrendes Nein auszusprechen. Sie 
erfahren, wie Einspruch und Widerspruch vom 
Lehrer akzeptiert, nicht von vorn herein zur�ck 
gewiesen werden, sondern zu konstruktiver 
Auseinandersetzung f�hren.

 Politik geh�rt in die Schule – als Fach und 
als Handlungsprinzip
In der Schule sollten gesellschaftliche und poli-
tische Fragen diskutiert werden. Politik geh�rt 
in den Unterricht – nicht nur als Fach, sondern 
als Prinzip in allen F�chern. 
Zivilcourage und sozialer Ungehorsam sollten 
Unterrichtsthema sein: an geschichtlichen und 
aktuellen Ereignissen, in der Schulklasse und 
engeren Umgebung, durch Literatur- und 
Ethikunterricht, am Beispiel gro�er Vorbilder.
Die Sch�ler sollen lernen, wie man sozialen 
Mut lernt, im Rollenspiel ein�ben, die eigene 
Meinung kund zu tun, gewaltfreies Verhalten 
ausprobieren, also nicht nur �ber Zivilcourage 
reden, sondern sie praktisch erfahren und �ber 
die Erfahrung gemeinsam nachdenken. 

 Die Sch�ler Mitbestimmung und Mitver-
antwortung erleben lassen
Die Mitbestimmung der Sch�lerinnen und 
Sch�ler in Unterricht und Schulleben ist Vorbe-
reitung auf demokratisches Handeln und politi-
sches Mitgestalten. 
�berall dort, wo Sch�ler Betroffene sind, sollen 
sie zu Beteiligten werden, die die Ereignisse 
mitbestimmen k�nnen.
Kinder sollten Kritik am Lehrer �ben d�rfen und 
dabei lernen, wie man Kritik taktvoll vorbringt. 
Kritik sollte nicht so ausschlie�lich nur vom 
Lehrer zu den Sch�lern f�hren wie bisher. Da-
bei erfahren die Sch�ler, wie Kritik oft Selbstkri-
tik einschlie�t.
Viele Sch�ler bef�rchten, bei Widerspruch von 
Lehrern bestraft zu werden. Diese Angst muss 
ernst genommen werden und immer wieder 
gemeinsames Thema sein. F�r demokratische 
Opposition darf es keine Benachteiligung ge-
ben. 

 Unterricht muss die Sch�lerinnen und 
Sch�ler herausfordern, selbst�ndig zu han-
deln
Unabh�ngiges Denken und Selbst�ndigkeit 
werden in freien Unterrichtsformen unterst�tzt. 
In Partner- und Gruppenarbeit erfahren die Ju-
gendlichen, dass Kooperation nicht nur das 
humanere Prinzip ist, sondern auch das lern-
wirksamere.
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5. Beispiele und Vorbilder von Zivilcourage im Alltag – M�glichkeiten und Grenzen 
des Handelns sind individuell

Wer Zivilcourage lernen will, kann sich durch 
Vorbilder best�rken lassen. Vorbilder gibt es 
genug. Leider auch f�r falschen Heldenmut. Denn 
in noch nicht weit zur�ck liegenden Zeiten galt als 
Held, wer sich auf dem Schlachtfeld des Krieges 
besonders erfolgreich hervor tat oder auf dem Feld 
der „Ehre“ sein Leben f�r das Vaterland „opferte“. 
Immerhin wird dem deutschen Reichskanzler Otto 
von Bismarck zugeschrieben, erstmalig den Begriff 
Zivilcourage verwendet zu haben, um darauf 
hinzuweisen, dass es neben dem milit�rischen Mut 
auch eine zivile Form des Mutes gibt, die aber nur 
selten anzutreffen ist: „Mut auf dem Schlachtfeld ist 
bei uns Gemeingut. Aber man wird es nicht selten 
finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivil-
courage fehlt.“

Der Held

bleibt den K�mpfen fern. 
Der Schwache ist in die Feuerzone ger�ckt.
Die Uniform des Tages ist die Geduld,
die Auszeichnung der armselige Stern
der Hoffnung �ber dem Herzen.

Er wird verliehen
f�r die Flucht von den Fahnen,
f�r die Tapferkeit vor dem Freund,
f�r den Verrat unw�rdiger Geheimnisse
und die Nichtbeachtung jeglichen Befehls.

Ingeborg Bachmann

Mut auf dem Schlachtfeld ist zerst�rerisch und lebensfeindlich und muss dem Leben zuliebe ersetzt werden 
durch den Mut, gegen alle destruktiven Kr�fte ein entschiedenes Nein zu sagen, damit es keine 
Schlachfelder mehr gibt. Das meinte Franca Magnani, die mutige ARD-Korrespondentin, als sie sagte: „Je 
mehr B�rger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen.“ Sofern �ber-
haupt Bild (Vor-Bild) und Begriff des „Helden“ noch sinnvoll sind, dann sollte die Metapher neu gedacht wer-
den im Sinne des „Anti-Helden“, des wahren Helden, der sich durch Tapferkeit vor dem Freund auszeichnet 
und Befehle missachtet, wie es Ingeborg Bachmann in ihrem Gedicht vision�r formuliert. Nicht der Krieg ist 
der Ernstfall des Lebens, sondern der Friede (im Sinne eines Ausspruchs des fr�heren Bundespr�sidenten 
Gustav Heinemann), der immer wieder neu den B�rgermut zu seiner Gestaltung braucht.

B�rgermut f�r den Frieden – Bedingung f�r das �berleben der Menschheit

Im atomaren Zeitalter ist Frieden eine Bedingung f�r das �berleben der Menschheit. Deshalb ist Friedlosig-
keit eine seelische Krankheit, die es zu heilen gilt. Auch daf�r brauchen wir „die Freiheit, den Mund aufzu-
machen“. Sie kann helfen, den Alltag menschlicher zu gestalten. Heute muss jedoch jede soziale �berle-
gung die Frage einschlie�en: Wie k�nnen wir Friedlosigkeit �berwinden und das Leben auf der Erde bewah-
ren? Die destruktiven Kr�fte der Gegenwart sind so gef�hrlich, dass der notwendige Wandel des Bewusst-
seins nichts Geringeres als eine Neu-Erziehung der Menschheit erfordert. „Politik“ muss vor allem „Frieden 
machen“ bedeuten. Denn die Welt bedarf des Friedens, wenn sie sich nicht selbst zerst�ren soll. An diesem 
Bewusstseinswandel k�nnen wir mitarbeiten: die Bewegung auf die Katastrophe hin wahrnehmen, den 
Schrecken nicht verdr�ngen und sich mit sozialem Mut einmischen.

Ohne Widerspruchsmut und Ungehorsam gibt es keinen Fortschritt – Standhaftigkeit

Durch Ungehorsam und Widerspruchsmut wach-
sen geistige F�higkeiten. Die Entwicklung der 
Menschheit setzte voraus, standhaft zu bleiben 
gegen�ber Autorit�ten, die andere Ansichten und 
neue Ideen bek�mpften. Geistiges Wachstum war 
nur m�glich, weil Einzelne ihrem Gewissen und 
Wissen folgten und zu den Machthabern „Nein" 
sagten. Philosophen, Religionsstifter, Naturwissen-
schaftler, Revolution�re gewannen Erkenntnisse
durch Akte des Ungehorsams. Sie folgten der Ver-
nunft und verweigerten den Befehl. Denken ist 
nicht nur eine Sache des Intellektes; es braucht 
auch den Mut, sich gegen Autorit�ten aufzulehnen. 
Um vom paradiesischen „Baum der Erkenntnis" zu 
essen, war es notwendig, ungehorsam zu sein.

Vorbild f�r B�rgermut?
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Auch wenn in Lehrb�chern immer noch die Feldherren vergangener Zeiten als Vorbilder gepriesen werden,
kennen wir gen�gend Namen von Frauen und M�nnern, die ihrem Gewissen folgten und durch Akte des 
Ungehorsams uns Mut machen k�nnen: Bertha von Suttner, Sophie Scholl, Alva Myrdal, Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King, Oscar Romero, Danilo Dolci...

Dennoch besteht die Gefahr, dass uns die „gro�en“ Vorbilder mit ihrem „gro�en“ Mut auch klein und mutlos 
erscheinen lassen. Nicht jeder von uns hat ja die Courage, die Kraft und den langen Atem f�r so gro�e Ta-
ten, f�r den gro�en Widerstand, der ja auch oft das Leben kostete. Aber ist das �berhaupt notwendig?

Wichtig ist das pers�nliche Ma� an B�rgermut – kleine Schritte wagen!

B�rgermut ist nicht durch Vorschriften festzulegen. Jeder einzelne kann nur so viel Mut zu politischem Han-
deln entwickeln, wie es ihm m�glich ist. Dazu ist es notwendig, die eigene Angst nicht zu �berspringen, son-
dern zu sp�ren und anzunehmen. Erst aus dieser Selbstwahrnehmung heraus kann dann das pers�nliche 
Ma� an Mut riskiert werden. Auch kleine Schritte sind wichtig, denn die Kraft des Lebens entwickelt sich 
besonders durch eigenes Handeln. 

Auch gro�e Pers�nlichkeiten wu�ten um die Bedeutung der kleinen Schritte, des allt�glichen couragierten 
Handelns auch im scheinbar Unbedeutenden der kleinen Lebensbez�ge der B�rger. So erz�hlte Inge 
Aicher-Scholl �ber ihre Schwester Sophie Scholl: „F�r Sophie war wichtig, auch im Kleinen zu helfen: ‚Man 
darf nicht nur dagegen sein, sondern muss etwas tun und an der Zementmauer der Unm�glichkeit versu-
chen, kleine M�glichkeiten heraus zu schlagen.’ Eine Stelle aus dem Jakobus-Brief galt ihr als Maxime: ‚Seid 
T�ter des Wortes – nicht H�rer allein.’" 

Sophie war ein stilles, eher sch�chternes M�dchen. Wie kam sie zu dieser Tapferkeit? Sie wuchs in einem 
toleranten Elternhaus auf. Die Meinung der Kinder wurde respektiert, auch wenn sie der elterlichen wider-
sprach. Der Vater ermutigte dazu, nicht kritiklos hinzunehmen, was Erwachsene sagen. In der Familie wurde 
viel �ber Politik und B�cher gesprochen. „Die Gedanken sind frei!“ h�rte Sophie vom Vater. Der verteidigte 
aufrecht seine kritische Meinung �ber die Nazis. Deshalb verhaftete ihn die Polizei mehrmals. Als er vier 
Monate eingesperrt wurde, stellte sich Sophie an Sommerabenden in die N�he des Gef�ngnisses und spiel-
te ihrem Vater auf der Fl�te das Lied, das Symbol f�r beide war: „Die Gedanken sind frei.“ 

Mit zweiundzwanzig Jahren wurde Sophie hingerichtet. Sie hatte Flugbl�tter gegen den nationalsozialisti-
schen Terror verteilt. Nach ihrer Verhaftung meinte sie, eine Gef�ngnisstrafe zu bekommen, aber der Ge-
richtshof verk�ndete das Todesurteil. 

Heute setzen wir nicht unser Leben aufs Spiel, wenn wir politisch-moralischen Widerstand leisten, zum Bei-
spiel gegen den v�lkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf den Irak protestierten. Oder wenn wir gegen eine 
„Sicherheitspolitik“ demonstrieren, die durch milit�rische R�stung die Welt unsicher macht. Dass es auch gar 
nicht nur die „gro�e“ Politik sein muss, die Widerstand gegen Unrecht braucht, zeigen andere Beispiele:

Die Angst, allein zu stehen

Frau W. schildert den Konflikt zwischen der Furcht, sich einzumischen, und dem Wunsch, ihrer moralischen 
Empfindsamkeit zu folgen. Sie erz�hlt: „Ich stand vor der Kasse des Einkaufsmarkts, vor mir warteten zwei 
T�rkinnen. Eine Kundin begann laut �ber ‚die Ausl�nder’ zu schimpfen: ‚Die Kanaken sollte man nach Hause 
schicken, sie nehmen uns die Arbeit weg, belagern unsere Wohnungen, und �berhaupt, wie dreckig die 
sind...’ Ein Schwall entwertender Vorurteile brach sich Bahn. Andere Kunden nickten beif�llig oder schwie-
gen. Ich war innerlich emp�rt, mir taten die T�rkinnen leid. Aber die Angst, auch beschimpft zu werden, ver-
schloss mir den Mund. Ich f�rchtete, allein gegen alle dazustehen. Zudem erkannte ich unter den Frauen 
Nachbarn; das �ngstigte mich besonders. Ich wollte es nicht mit Leuten verderben, mit denen ich t�glich zu 
tun habe. Aufgeregt z�gerte ich, h�rte mein Herz klopfen und sp�rte meinen trockenen Mund. Da fasste ich 
doch Mut und redete zaghaft dazwischen: ’Ich hab gute Erfahrungen mit T�rken gemacht, das sind Men-
schen wie wir; ich finde es unrecht, sie zu beleidigen.’ – Erstauntes Schweigen; zwei stimmten mir durch 
Kopfnicken zu. Ich war froh, mich zu den Widerworten durchgerungen zu haben.“ 
Bedrohlich fand Frau W., dass sie sich von ihr n�her stehenden Menschen mit ihrer Haltung erkennen las-
sen musste; damit setzte sie ihre Zugeh�rigkeit aufs Spiel: „Verscherze ich mir wom�glich Sympathien?“ Die 
Angst, allein zu stehen, ist ein harter Pr�fstein auf dem Weg zu Zivilcourage. Sie kann durch haltgebende 
Gegenkr�fte �berwunden werden: durch das Erf�lltsein von Menschenrechten, einen starken Glauben, 
durch die Bindung an Vorbilder und das Vertrauen in die eigene Wirkungskraft.
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Ein Sch�ler verteidigt das Recht, vom Lehrer anst�ndig behandelt zu werden 

Meist k�nnen sich Kinder und Jugendliche nicht wehren, wenn ihre Pers�nlichkeitsrechte verletzt werden. 
Benno wagte zu widersprechen, als der Lehrer die Klasse beleidigte. Seine Eltern sahen Widerspruchsmut 
als Tugend an; sie unterst�tzten den Jungen, zum Unrecht Nein zu sagen. Mathematikstunde: Der Lehrer 
erkl�rt eine Aufgabe, den Sch�lern f�llt es schwer, den Rechenweg zu begreifen. Ungeduldig schreit Herr H. 
die Klasse an: „Das ist ja furchtbar, wie begriffsstutzig ihr seid; sitzen denn lauter Hornochsen vor mir?“ –
Stille in der Klasse. Dann nimmt sich Benno emp�rt das Wort: „Wir sind nicht begriffsstutzig und keine Horn-
ochsen; vielleicht erkl�ren Sie zu unverst�ndlich. Ich finde es taktlos, uns so runterzumachen.“ Verlegenes 
Staunen beim Lehrer, heimliche Zustimmung bei den Mitsch�lern. In allen wirkte die mutige Gegenrede des 
Jugendlichen nach; er zeigte sozialen Mut. Andere so zu beleidigen wie seine Sch�ler, w�rde sich der Leh-
rer gegen�ber Erwachsenen nie erlauben. In der Schule muss er keine Konsequenz bef�rchten, wenn er 
sich taktlos verh�lt.

Sch�ler als ebenb�rtig behandeln – auch ihre W�rde ist unantastbar 

Bennos Zivilcourage hatte ein Nachspiel: Der Lehrer fasste sich ein Herz und entschuldigte sich bei den 
Sch�lern wegen der Beleidigung. Es kam zum Gespr�ch zwischen ihm, Benno und der Klasse: �ber Unzu-
friedenheit, W�nsche und dar�ber, wie sie gemeinsam das Unterrichtsklima verbessern k�nnten. Der Ju-
gendliche regte durch seinen Einspruch den Studienrat an, sich als Lehrer auch von den Sch�lern her zu 
sehen. Benno zeigte Konfliktf�higkeit, denn er schwieg nicht zur Untat, sondern setzte sich zur Wehr, f�r 
sich und die Mitsch�ler. Aus der verletzenden Situation wuchs Freundlichkeit, denn der Lehrer war bereit, 
den Kindern zuzuh�ren und sein niedermachendes Benehmen einzusehen. Er erwies sich als schlechtes 
Vorbild, weil er die Sch�ler w�rdelos behandelte. Er gab ein gutes Beispiel, denn er gestand die Achtlosig-
keit ein und bat um Nachsicht. Dass er bereit zu Selbstkritik war, regte auch die Sch�ler zur Selbstkritik an. 
Sie erlebten, dass sie mit der Tugend der Zivilcourage etwas bewirkten. Der zivilcouragierte Jugendliche und 
sein zu Selbstreflexion bereiter Lehrer wagten den „Bruch mit der Gleichg�ltigkeit“, den jedes sozial mutige 
Handeln kennzeichnet.

Die Unf�higkeit, Widerstand zu leisten, macht dumm.
Sie f�hrt dazu, die eigenen F�higkeiten nicht zu nutzen.
Es geht darum, sich nicht von der Macht der anderen und 
nicht von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen.

Oskar Negt

Der Weg von sozialem Mut zu „Politik als praktizierter Sittlichkeit“

Wer Zivilcourage wagt, erweitert seine pers�nliche Freiheit; er nimmt Chancen zu Selbstverantwortung und 
Mitmenschlichkeit wahr. Im Wissen um den Wert seines Eingreifens h�lt er der Furcht stand und wehrt sich 
gegen b�rokratische Reglementierung. B�rgermut macht den Einzelnen aktiv, st�rkt das Selbstwertgef�hl 
und festigt das Gemeinschaftsgef�hl. Zivilcouragierten Menschen liegt nicht nur daran, f�r die eigene Person 
etwas zu ver�ndern; sie strebt auch gesellschaftliche Ver�nderungen an. Soziale Empfindsamkeit m�ndet in 
politisches Handeln.

Lebendigkeit und Freude – gegen die Zerst�rung

Wer die zerst�rerische Seite unserer Wirklichkeit in ihrem vollen Umfang wahrnimmt, kann leicht depressiv 
werden. Bei unserem eigenen Unzul�nglichsein und dem, was uns t�glich an schrecklichen Nachrichten 
erreicht, ist es oft schwierig, sich zwischen Hoffnung und bedr�ckender Realit�t in der seelischen Balance zu 
halten. F�r diese Balance brauchen wir Freude am Leben: sich untereinander kennen lernen, sich aneinan-
der freuen, einander zuh�ren, miteinander Freudemachendes und Sch�nes tun, Erfahrungen teilen – all dies 
geh�rt zum Eintreten f�r eine friedliche Welt.
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Nachruf f�r Monika Mirus-K�pper
geboren am 28. Mai 1939, gestorben am 30. M�rz 2006

Vorsitzende der Studiengesellschaft f�r Friedensforschung e.V.

Ihr Tod hat alle, die mit ihr zusammengearbeitet haben, tief ersch�ttert. Er kam j�h und �berra-
schend f�r uns, die wir sie noch so vital, dynamisch und engagiert in der ganz konkreten Arbeit 
erlebten. Mit dem Tr�gerkreis der Studiengesellschaft stand sie gerade mitten in der Planung 
der laufenden Friedensarbeit. Auch an den Vor�berlegungen zu diesem Denkansto� �ber „Zivil-
courage“ hat Frau Mirus-K�pper noch intensiv mitgewirkt; die Thematik war ihr ein wichtiges An-
liegen, hatte sie doch selbst vorbildhaft wirkend in ihrem Leben immer wieder Zivilcourage ge-
zeigt.

Ihr Leben war aufs Engste verbunden mit der Institution „Studiengesellschaft f�r Friedensfor-
schung“, ja ihre Person verk�rperte geradezu Geist und Charakter dieser Einrichtung. Schon als 
Kind und junges M�dchen kam sie in ihrem Elternhaus intensiv mit den Ideen der Friedensbe-
wegung in Ber�hrung, nicht nur weil Nachkriegszeit war und die ersten Jahre des staatlichen 
Aufbaus von Deutschland in Ost und West, vielmehr besonders, weil ihre Mutter, die Psychothe-
rapeutin Christel K�pper, sich mitverantwortlich f�hlte f�r einen friedvollen Weg bei diesem Auf-
bau.

Initiiert durch ihre Mutter, wurde die Studiengesellschaft f�r Friedensforschung 1958 gegr�ndet –
zu einem Zeitpunkt heftiger politischer Auseinandersetzungen um die Eingliederung der Bundes-
republik in die atomaren Verteidigungsstrategien des Westens und der atomaren Bewaffnung 
der Bundeswehr. Es lagen erst bescheidene Ans�tze einer wissenschaftlichen Erhellung der Ur-
sachen des Krieges und der Bedingungen des Friedens vor. Christel K�pper sah damals und 
auch noch als langj�hrige Vorsitzende der Studiengesellschaft ihre Aufgabe darin, Krieg und 
Frieden als legitime Themen wissenschaftlicher Forschung bewusst zu machen, um der Ent-
wicklung einer Friedensforschung den Weg bereiten zu helfen. 

Die Intention ihrer Mutter, auf der Basis sachlicher Information kritisches Denken, eigene Ur-
teilsbildung und die F�higkeit zu verantwortlicher Entscheidung zu entwickeln, mag auch f�r die 
Wahl des Lehrberufs durch Frau Mirus-K�pper ma�geblich gewesen sein, um als Lehrerin bei 
jungen Menschen im ganzheitlichen Sinne das Bewusstsein f�r verantwortliches Handeln zu 
wecken.

Frau Monika Mirus-K�pper war auf diese Weise ganz nat�rlich und �ber das vorbildhafte Wirken 
ihrer Mutter in die Auseinandersetzungen der Friedensarbeit von den Anf�ngen im Nachkriegs-



deutschland an eingebunden und hat die Entwicklung der ersten Impulse der Friedensbewe-
gung gegen die atomare Bewaffnung sehr bewusst miterlebt. 

Bei der Erarbeitung von Grundsatztexten war ihr die Darstellung dieser ersten Intentionen wich-
tig, sie hat gro�en Wert auf die angemessene W�rdigung dieser Pionierarbeit gelegt, wo ver-
sucht wurde, die Menschen f�r die Probleme von Feindbildern, Manipulation, Verdr�ngung von 
Aggression und die Wirkung destruktiver Kr�fte zu sensibilisieren.

Auch in den 80er Jahren hat sie trotz – bzw. gerade wegen – der Erschwerung der Friedensar-
beit durch die Nachr�stungsdebatte sehr bewusst und nachhaltig an den Initiativen der Studien-
gesellschaft mitgewirkt – im „Initiativkreis Neue Sicherheitspolitik“, im Arbeitsausschuss „Sozial-
psychologische Aspekte des Friedens“, in der Arbeitsgruppe „Friedenserziehung“ und vor allem 
bei der Herausgabe der „Denkanst��e“ ab 1984.

Nach dem Tod ihrer Mutter 1995 hat sie deren Aufgabe �bernommen und mit gro�em inneren 
Engagement fortgef�hrt. Als Vorsitzende der Studiengesellschaft f�r Friedensforschung hat sie 
in den 90er Jahren, nach der Beendigung des kalten Krieges und der fortschreitenden Globali-
sierung, sehr schmerzlich erlebt, dass in weiten Teilen der Bev�lkerung das Bewusstsein f�r die 
Dringlichkeit der Friedensarbeit schwand. W�hrend die wissenschaftlich-technische Entwicklung 
und die damit verbundene Ausweitung des instrumentellen Handlungsspielraumes explosionsar-
tig fortschritt, erlebte sie, dass sich das ethische und politische Verantwortungsbewusstsein 
weltweit noch auf geradezu archaischem Niveau befand. Dieses Dilemma zu �berwinden, er-
schien ihr vorrangig.

Neben ihrem verantwortungsvollen Beruf als Lehrkraft und Beratungslehrerin hat sie deshalb mit 
bewundernswerter Kraft daran gearbeitet, durch Veranstaltungen und �ber Publikationen, vor al-
lem durch die Reihe der Denkanst��e, m�glichst objektiv �ber Sachzusammenh�nge der frie-
denspolitischen Diskussion zu informieren und damit die Ergebnisse der Friedens- und Konflikt-
forschung vielen Menschen bekannt zu machen und in die politische und p�dagogische Praxis 
umzusetzen. 

Auch wenn sie oft besorgt war �ber die Erfolge solcher Arbeit, schrieb sie dann doch in sehr 
hoffnungsvoller Weise in ihrer mutmachenden Haltung anl�sslich des 50. Denkansto�es: „Die 
Studiengesellschaft ist �berzeugt, dass dies neben vielen anderen sinnvollen Aktivit�ten ein 
wichtiger Ansto� zur Bewusstseinsbildung unserer Gesellschaft ist, der nicht ohne Wirkung 
bleibt, gem�� der Erkenntnis: ‚Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schrit-
te tun, k�nnen das Gesicht der Welt ver�ndern.’“

Mit beeindruckender Kraft und Ausdauer, hat sich Frau Mirus-K�pper unerm�dlich und nachhal-
tig f�r die Friedensarbeit eingesetzt; nicht mit aufgeregt hektischer Aktivit�t, sondern in sehr 
nachdenklicher, ruhiger und bescheidener, aber zivilcouragierter Entschiedenheit, um sich so-
wohl mit den gro�en weltpolitischen Fragen auseinander zu setzen, sich aber auch gleichzeitig 
um all die vielen kleinen und gr��eren organisatorischen Aufgaben der Studiengesellschaft zu 
k�mmern.

Noch in der letzten Besprechung im Tr�gerkreis hat sie uns die Kopie eines Aufsatzes der Psy-
chotherapeutin Ingrid Riedel, die sie sehr sch�tzte, mitgegeben. Der Titel lautet: „Vom Mut ge-
gen den Strom zu schwimmen. Mut zur Friedens- und Vers�hnungsarbeit“. Diesen Mut hatte sie 
nicht nur, sie strahlte ihn auch aus. Mit ihrer Freundlichkeit, ja Liebensw�rdigkeit, ihrer Hilfsbe-
reitschaft, Toleranz und Menschlichkeit war sie Vorbild und hat Menschen f�r die Friedensarbeit 
begeistern k�nnen; sie war so in ihrer Pers�nlichkeit die gro�e und weite Seele der Studienge-
sellschaft.

Wir verneigen uns in Dankbarkeit vor einer gro�en Pers�nlichkeit und hoffen, die Arbeit in ihrem 
Sinne fortf�hren zu k�nnen, denn was sie geleistet hat, ist nicht vor�ber, sondern ihre Impulse 
werden weiter wachsen und Fr�chte tragen im Denken und Handeln, vor allem aber in den Her-
zen vieler Menschen. 

Vorstand und Tr�gerkreis der Studiengesellschaft f�r Friedensforschung e.V.
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