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An der Biindner Frauenschule in Chur

Drei Kulturen unter einem Dach -geht das?

Die Bezichungen zwischen Mehrheiten und Minderheiten - die Identitat einzelner Volks-
gruppen, das Recht auf ihre eigene Sprache und Kultur - beeinflussen heute in zuneh-
mendem Masse das Leben oder gar das Uberleben ganzer Staaten. Wahrend man sich in
den einen lediglich mit Studien und Absicbtserklarungen begniigt und in andern Regio-
nen solche Spannungen - wie im Baskenland, in Nordirland oder in Sri Lanka - zu ge-
walttatigen Auseinandersetzungen fiihren, gibf es mancherorts auch Losungsmodelle,
die ein gleichberechtigtes, fiir alle annehmbares Zusammenleben ermoglichen.

Im Kanton Graubiinden, in dem drei der
vier schweizerischen Landessprachen ge-
sprochen werden, lernten wir ein Spra-
chenmodel! kennen, das nicht bei Absicbts
erklarungen haltmacht, sondern den Un-
terricht und das Zusammenleben an einer

staatlichen Mittelschule grundlegend
pragt.

Die Grundgedanken des Modells, wie sie
in einer von der Sehule veroffentlichten

Erklarung formuliert sind, lauten:
«IN EINEM MEHRSPRACHIGEN

GEBIET GEHT ES NICHT UM EIN

PROBLEM DER MINDERHEITEN,
SONDERN UM DIE CHANCE DER
MEHRSPRACHIGKEIT.» - «JEDER

KANN IN SEINER SPRACHE SPRE-

CHEN UND WIRD VON ALLEN

VERSTANDEN WERDEN.»

Der Gedanke der Mehrsprachigkeit pragt
den Unterrieht in alien Abteilungen, be-
sonders aber in der Ausbildung der Kin-
dergartnerinnen. Dies ist einerseits auf die
Tatsache zuriiekzufuhren, dass die Kinder-
gartnerinnenausbildung an der Biindner
Frauenschule aus zwei urspriinglich auto-
nomen, verschiedensprachigen Ausbil-
dungstatten gewachsen ist. Ausserdem ist
man im Kanton Graubiinden seit jeher
iiberzeugt, dass die Kindergarten traditi-
onsgemass Orte der Spracherhaltung sein
konnen und miissen.

Das Sprachenmodell

In den 1988 veroffentlichten Unterlagen
zum Modell steht in den Vorbemerkungen;
«Seit 1983 werden das Kindergartnerin-
nenseminar (deutsch), das Seminari da
mussadras (romanisch) und die Magistrale
per educatrici di scuola dell'infanzia (ita-
lienisch) zusammen als selbstandige Ab
teilungen der Sehule gefiihrt. Alle drei Se-
minarien haben den Auftrag, Kindergart-
nerinnen auszubilden, welche in der Lage
sind, im dreisprachigen und kulturell viel-
faltigen Kanton das einzelne Kind in sei
ner Einzigartigkeit zu fdrdern. Diese Auf-
gabe beinhaltet, dass die Kenntnisse, Fa-
higkeiten, Fertigkeiten und Haltungen der
zukiinftigen Kindergartnerinnen im Lauf
der dreijahrigen Ausbildung ... gefordert
werden...

... Fine Kindergartnerin im Kanton Grau
biinden ist... darauf angewiesen, dass bei
ihr neben vielen anderen Haltungen die
folgenden iiberdurchschnittlich ausge-
pragt sind: Offenheit, Toleranz, Flexibili-
tat, Freude am Neuen und Andersartigen

Die Auseinandersetzung aller Lehrkrafte
und Seminaristinnen mit den drei Kan-

tonssprachen und deren kulturellem Hin-
tergrund steht eindeutig im Vordergrund
... und versteht sich als Beitrag zu einer ge-
lebten Dreisprachigkeit an der Sehule.
Diese kultur- und sprachorientierten Be-
miihungen sind aber nicht Selbstzweck.
Das iibergeordnete Ausbildungsziel lau-
tet:

«JEDER DARE SICH SELBER SEIN

UND WIRD VON ALLEN ANDEREN

ALS MITMENSCH IN SEINER EIN

ZIGARTIGKEIT BEACHTET!»

Obwohl die Anteile der Bevdlkerung, die
romanisch oder italienisch sprechen, im
Vergleich zu der deutschsprachigen Mehr-
heit klein sind, wird deutlich festgehalten:
«Eine Offnung ohne Angst ist aber fiir die
einzelnen Abteilungen nur dann mdglich,
wenn alle ihre Identitat bewahren konnen

und von den andern als vollwertige Partner
ernstgenommen werden. Deshalb ist es
von grosser Bedeutung, dass an der Biind
ner Frauenschule die drei Kantonsspra-
chen einander grundsatzlich gleichgestellt
sind...»

Verwirklichung vor Ort

Um mehr iiber die Verwirklichung tj^er
Richtlinien zu erfahren, fuhren wiv ich
Chur, wo uns die Schulvorsteherin und

Leiterin des Hauswirtschaftslehrerinnen-

seminars, Fran Verena Fankhauser, und
drei ihrer Kollegen an einem sonnigen
Nachmittag in den modernen, lichten Ge-
bauden der Biindner Frauenschule emp-
fingen und in einer lebhaften Runde un-
sere Fragen beantworteten. Christian Sul-
ser ist Padagogik- und Psyehologielehrer
und Leiter des Kindergartenseminars
(deutsch) bis Ende Juni. Auch Peter
Voellmy unterrichtet Padagogik und Psy
chologic und wird das Seminar (deutsch)
ab kommendem August leiten. Gian Peder

Ausbildung der Kindergartnerinnen
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Interview mit v.l.n.r. G.-P. Gregori, P. Voellmy, C. Sulserund V. Fankhauser

Gi, ̂ori ist Lehrer fiir Ratoromanisch und
Italienisch.

Unsere Fragen betrafen vor allem die tag-
liche Praxis. Beeindruckend und erfri-

schend war es zu entdecken, dass die
Richtlinien und Ideale des Modells zum

grossten Teil tatsachlich durchgefiihrt und
auch weiterentwickelt werden und von den

Lehrkraften als bereichernd und bindend

betrachtet werden. Im Lauf des Gesprachs
stellte sich heraus, dass ein Klima guter
Zusammenarbeit und gegenseitiges Ver-
standnis als absolute Grundbedingung fiir
die Durchfiihrung solcher Projekte und
Prinzipien erkannt wird.

Zwischenmenschliche Beziehungen

CHRISTIAN SULSER: «Wir haben sehr

inJ^siv erlebt, dass die ganze Sprachpro-
bfT atik an die verschiedenen Menschen
gekoppelt ist, die hier an der Schule zu-
sammenleben und arbeiten miissen. Wie

sie miteinander auskommen, beeinflusst,
was geschieht. Momentan verstehen sich
zum Gliick auch auf kantonaler Ebene die

Vertreter der einzelnen Sprachgruppie-
rungen, die Exponenten der Walser, der
Romanen und der italienischsprachigen
Biindner relativ gut. Wenn da personliche
Kampfe ausgetragen werden miissten,
wiirde sich das ganz massiv auf den Spra-
chenfrieden auswirken.»

Dazu meint zwar der Romanischlehrer

GIAN PEDER GREGORI: «Ja, einen

Sprachenstreit gibt es nicht, aber einen ei-
gentlichen Sprachenfrieden auch nicht.
Denn unter einem solchen Frieden wurde

ich ein aktives Zusammenleben der Spra-
chen verstehen. Das gibt es wohl hier an
der Schule, aber ausserhalb muss ich dies
in Frage stellen. Was die Politiker namlich
heute als «Sprachenfrieden» bezeichnen,
wiirde ich eher ein Nebeneinander-her-

Leben nennen.»

Die deutschsprachigen Lehrer sind heute
offensichtlich bereit, sich mit den andern
beiden Sprachen vertraut zu machen. So
berichtet der aus Basel stammende PE

TER VOELLMY zum Beispiel: «Als es zu-
erst hiess, auch die Deutschsprachigen
miissten romanisch lernen, horte man Be-
merkungen wie: <Ihr spinnt wohl!> Zwei
Jahre spater war es kein Problem mehr.
Wenn also die Minderheitenfrage zu einer
Frage der Mehrsprachigkeit wird, ist es
auch logisch, dass jeder die andern beiden
Sprachen lernt.

Die andern entdecken und kennenlernen

Ich bin in einem rein deutschsprachigen
Gebiet aufgewachsen und lebe seit dreissig
Jahren in einem deutschsprachigen Teil
Graubiindens, wo der romanischen Kultur
und den Romanen gegeniiber viel Miss-
trauen herrscht. So war es heilsam fiir

mich, hier an der romanischen und der ita-
lienischen Abteilung zu arbeiten. Wir ha
ben nun den Romanischunterricht fiir die

Lehrkrafte eingefiihrt, was beim zweiten
Anlauf klappte. So sind die Lehrer, die an
einer anderssprachigen Abteilung arbei
ten, zumindest moralisch verpflichtet, sich
mit der Kultur der andern auseinanderzu-

setzen.»

Die Biindner Frauenschule

Die «Bundner Frauenschule» besteht

aus aeht Abteiiungen: drei Kinder-
gartnerinnenseminarien (in den drei
Kantonssprachen), Seminarien fiir
Handarbeitslehrerinnen und Haus-

wirtschaftslehrerinnen, einer Haus-
pflegerinnenschule und einer Vor-
schule fiir Pflegeberufe sowie einer
Lehrwerkstatte fiir Damenschneide-

rinnen.

Voellmy unterrichtet zwar noch welter auf
deutsch, versteht aber, wenn die Schiilerin-
nen auf romanisch mit ihm (oder miteinan
der!) sprechen. Kiirzlich liess er cine in ro
manisch abgegebene Diplomarbeit einer
Schulerin doch noch iibersetzen, um sie
ganz sicher gerecht bewerten zu konnen.
Auch gesteht er den Romanen zu, dass sie
vermehrt grammatikalische Fehler ma
chen, wenn sie deutsch sprechen oder
schreiben miissen. «Ich beherrsche ja das
Romanische wesentlich weniger gut als sie
das Deutsch und brauche mich daher nicht

so daran zu stossen, wenn sie Fehler ma
chen!

Die gelebte Mehrsprachigkeit wirkt sich
also in vielen Dingen aus, die jedoch nicht
genau dokumentiert werden konnen, well
sie sich auf der zwischenmenschlichen

Ebene abspielen», meint er abschliessend.

Nicht ein Problem der Minderheiten, son-
dern die Chance der Mehrsprachigkeit

VERENA FANKHAUSER. «Als ich 1984

hierherkam und das Sprachenmodell noch
nicht existierte, betrachteten wir diese drei
Sprachen und die drei Kulturen unter ei
nem Dach als zusatzliche Belastung zu der
Vielzahl der Ausbildungen. Als wir uns
dann aber eingehender damit befassen
mussten, entdeckten wir, dass es eine Be-
reicherung, eine Chance sein kann, wenn
die drei Sprachen gleichberechtigt neben-
einander wirken konnen.

Wir waren der Ansicht, es genuge in der
Lehrerausbildung nicht, als Lehrkorper
nur theoretisch iiber die Sprachsituation
informiert zu sein, sondern wir mussten sie
vor Ort erleben.»

Diese Einsicht bewirkte die Einfiihrung
von zum Teil klasseniibergreifenden
Blocktagen sowie von mehrtiigigen Fort-
bildungsprojekten fiir Lehrkrafte in den
Sprachregionen. Dies bedingt fiir die Or
ganisation des Unterrichts eine anspruchs-
volle Planung und einen betrachtlichen
Mehreinsatz aller. Bei den Begegnungen
mit ehemaligen Schiilerinnen entdeckte
man zum Beispiel, dass Handarbeitslehre
rinnen, die noch in der alten Art, also bloss
auf deutsch, ausgebildet worden waren,
nun in ihrem Unterricht die Fachaus-

driicke auf romanisch beziehungsweise ita
lienisch nicht kannten. Dies beweist, wie
wertvoll es ist, dass speziell die Fachaus-
driicke laut Sprachenmodell in der Mut-
tersprache unterrichtet werden. Durch sol-
che Erfahrungen wurde die Bereitschaft
des Lehrkorpers, zum Sprachenmodell
«Ja» zu sagen, geschaffen.

Anfangsschwierigkeiten?

Auf Anfangsschwierigkeiten und eventu-
elle Verweigerungen bei der Einfuhrung
des Modells angesprochen, meinte GIAN
PEDER GREGORI: «Dass ein Romane,

als Vertreter einer Minderheit, deutsch
lernt, ist normal und geschieht ja schon ►



Forts. Drei Kulturen unter einem Dach

nach den ersten paar Jahren Primarschule.
Fiir mich war die Frage, wie die Schiilerin-
nen in den deutschen Klassen reagieren
wiirden, wenn sie hdrten, dass der Roma-
nischunterricht obligatorisch sei. Die ur-

personlichen Bevorzugungen und Kon-
takte sind nicht mehr an das eigene Idiom
gebunden.»

Eine eigene, echte Identitat

GIAN PEDER GREGORI freut sich be-

sonders dariiber. Denn das Zusammenfin-

den und die durch den Schulrahmen gefor-
derte Kommunikation unter den verschie-

denen Gruppen der Romanen ermoglicht
die Entwicklung einer gemeinsamen roma-
nischen Identitat. Sonst wiirden regionale
Trennungen innerhalb einer bereits beste-
henden Minderheit zu neuen Minderhei-

ten fiihren und weitere Probleme schaffen.

Erfreut ist er als Romanischlehrer auch

iiber die Tatsache, dass verschiedene Fa-
cher auf romanisch unterrichtet werden.

Es gibt also nicht bloss, wie sonst iiblich,
ein Oder zwei zusatziiche Sprachstunden,
welche die Muttersprache irgendwie le-
bendig erhalten sollen. «Die Tatsache, dass
zwischen 50% und zwei Drittel des Ge-

samtunterrichts auf romanisch gegeben
werden, ist fiir mich als Romanischlehrer
eine ganz andere, erfreuliche Situation.
Ich bin nicht mehr im Ghetto des Romani-

schen. Meine Schiiler verlassen nicht die

zwei Romanischstunden pro Woche, um

vor dem Zimmer sofort wieder deutsch zu

sprechen, sondern sie gehen in die Biolo-
giestunde, in der auf romanisch unterrich
tet wird, ebenso wie die Methodik, das
Werken, Zeichnen, Singen. Von der Be-
wusstseinsforderung her gesehen, besteht
eine ganz andere Struktur.»

Ebenso auf italienisch

Fiir die italienische Abteilung scheinen die
gleichen Schlussfolgerungen zu gelten.
Wahrend mancher Jahre konnten sich ita-

lienischsprachige Biindnerinnen bloss im
benachbarten Kanton Tessin in ihrer Mut

tersprache zu Kindergartnerinnen ausbil-
den lassen. Heute ist diese Ausbildung in
Chur in alien drei Sprachen unter einem
Dach moglich.

Unter einem Dach hat auch die Entste-

hungsgeschichte des Modells begonnen.
Der Einzug in das ansprechend scJiime,
neue Schulgebaude begann mit de/^r-
bliiffenden und erniichternden Feststel-

lung, dass aus drei Institutionen nicht au-
tomatisch eine werden kann und soli.

Heute, nach acht Jahren, waren wir des
Eindrucks gewiss: Drei - eigenstandig und
gleichberechtigt - unter einem Dach? Ja,
dasgeht! C.+M.S.

Drei Sdulen an einem der Schulgebaude - wie
ein Symbolfiir die drei Kulturen Konsequenzen fiir Lehrkrdfte und Schiilerinnen

"f

sprungliche Verweigerungsreaktion war
kleiner als erwartet und im Unterricht

leicht abbaubar.»

CHRISTIAN SULSER: «Auch ich war er-

staunt, wie gut es ging. Das Modell war
eine Hilfe: Das Konzept war entwickelt.
Wir wussten, wohin wir wollten. Es ging
nur noch um das Durchziehen.» Die Ent

wicklung habe auch eine interessante Ne-
benwirkung auf die Beziehungen der Ro
manen unter sich ausgelost. Da es im Kan
ton fiinf verschiedene romanische Idiome

gibt, wird Romanisch auch in jedem Idiom
getrennt unterrichtet. Das Sprachenmo-
dell an der Schule hat nun dazu gefiihrt,
dass alle fiinf gezwungenermassen zusam-
menspannen.

«Paradoxerweise wird Chur, das doch weit
weg ist von der romanischen Kultur, zum
Schmelztiegel fiir die Romanen. Ich habe
friiher am Lehrerseminar unterrichtet.

Damals unterhielten sich die Romanen

aus dem Engadin und jene aus dem Biind-
ner Oberland auf deutsch und sagten: «Wir
verstehen einander sonst nicht.» Hier an

der Schule war es nur in den ersten Mona-

ten so, dass innerhalb der romanischen
Abteilung die Engadinerinnen auf <einem
Stangeli h6ckelten> und die aus den an-
dern romanischen Tiilern ihnen gegen-
iiber. Dies ist iiberhaupt nicht mehr der
Fall, sie mischen sich kreuz und quer. Die

Zur Umsetzung in die praktischen Einzel-
heiten ist in den Unterlagen zum Sprachen-
modell zu lesen:

«Das Sprachenmodell im engeren Sinn
kommt in den AUSBILDUNGSPRO-

GRAMMEN der drei Kindergartnerin-
henseminarien zum Ausdruck: - durch das

Fiihren aller drei Kantonssprachen im
Pflichtfachbereich, - durch eine besondere
Gewichtung der Facher <Muttersprache>
und <Gesellschaftskunde>, - durch das
Fach <Integration fremdsprachiger Kin-
der>, - durch fachterminologische Ubun-
gen (d.h. fremdsprachige Fachausdriicke
sollen den Seminaristinnen in ihrer Mut

tersprache zugiinglich gemacht werden), -
durch Projekte in den einzelnen Sprachre-
gionen.

Bei diesen aufgefiihrten Konsequenzen
(fur den Lehrplan) handelt es sich um
Schwerpunkte. Durch eine enge Vernet-
•zung der einzelnen Stoffplane wirkt sich
das Sprachenmodell indirekt auf alle Un-
terrichtsfacher aus.»

Daraus ergeben sich auch interessante
ANFORDERUNGEN AN DIE LEHR-

KRAFTE: «Zum Anforderungsprofil der
Lehrkrafte aller drei Seminarien gehort
neben der Fachkompetenz auch eine
Grundhaltung, welche Offenheit, Tole-
ranz, Experimentierfreudigkeit sowie In-
teresse an den drei Sprachen und Kulturen
des Kantons Graubiinden widerspiegelt.

Das Sprachenmodell setzt bei den Lehr-|
kraften gute Kenntnisse des Kantons |
Graubiinden voraus. Ausserdem ist eine|
konsequente Umsetzung nur moglich, |
wenn jede Lehrkraft eine Kantonssprache I
aktiv, die beiden anderen aber mindestens|
passiv beherrscht. Die Bereitschaft deri-
Lehrkrafte, sich auch im Bereich der Kan-1
tonssprachen fortzubilden, erhalt das '^Vhl
ein grosses Gewicht.» ' t

Unter dem Stichwort KONSEQUENZEN I
FUR DIE SCHULERINNEN lesen win

«Eine gewisse Neugier fur das Fremde so-1
wie die Bereitschaft und die Fahigkeit, sich 1
fiir Neues zu offnen, miissen die Bewerbe-1
rinnen bereits zur Ausbildung mitbringen. I
Im Laufe der Seminarzeit geht es dann '
darum, bei den Seminaristinnen die
Freude an den drei Kantonssprachen zu
wecken und ihnen die Erfahrung zu ver-
mitteln, dass es sich auch lohnt, einen Teil
seiner Zeit und Energie fiir die Sprachen
seiner Umgebung einzusetzen, selbst wenn
diese nicht zu den <Weltsprachen> gezahlt
werden.»

Weiter heisst es in den Schlussfolgerungen
in niichtern realistischem Ton: «Nur wenn

Unterschiede von alien als Bereicherung
empfunden werden, konnen jeweils die be-
sten Losungen gefunden werden... Das
Sprachenmodell hat unweigerlich auch
eine Verkomplizierung des ganzen Schul-
betriebes zur Folge und ist letztlich fiir alle
mit einem Mehraufwand verbunden



Die Vdlker derpazifischen Region
Der Lebensstil und die Kultur der Indianer

konnen der gestressten heutigen Konsumge-
sellschaft Heilung bieten und den Respekt fiir
Mutter Erde wiederherstellen.

So lautete das Credo der Vertreter der

Ureinwohner Nordamerikas, von den
Rockies bis zum Atlantik, die im Juni an einer
Konferenz in Vancouver, Kanada, teilnah-
men.

Heilende Fluten

Im geweihten Ort der Begegnung des indiani-
schen Squamish-Volkes widerhallten das Ge-
iiichter und die Sprachen vieler Nationen,
Musik der Siidpazifikinseln und der Rhyth-
mus der indianischen Trommeln. Am tradi-

tionellen Lachsbraten-Schmaus nahmen 230

Personen aus 28 Nationen teil.

Zu der Konferenz kamen Uberlebende der

kambodschanischen Schlachtfelder auf der

Suche nach Frieden fiir ihr Land. Muslime

und Christen Eritreas baten um Hilfe, um ihr
durch den langen Biirgerkrieg erkampftes

aufzubauen. Ureinwohner und Inder

des Inselstaates Fidschi, die gemeinsam be-
miiht sind, Spannungen in ihrem Land abzu-
bauen, waren anwesend, ebenso wie Kana-
dier verschiedener Provinzen und Sprachen,
die angesichts einer gemeinsamen Zielset-
zung ihre Unterschiede als wertvolle Berei-
cherung betrachten. Sie alle nahmen an der
MRA-Konferenz mit dem Titel «FIeilende

Fluten der Anderung» teil.

Die Teilnehmer wurden vom Stammesalte-

sten der Squamish, Dr. Simon Baker, will-
kommen geheissen. Im Namen der Giiste er-
widerte der Minister fiir Provinzangelegen-
heiten, Pater John Momis aus Papua-Neu
Guinea: «Aiie giiiubigen Menschen sind auf-
gerufen, die Identitat und Eigenstandigkeit
aller Volker zu unterstutzen, insbesondere
jene der verdrangten Ureinwohner.»

Mauern, die zu Gefangnissen wurden

Der Grundgedanke des Provinzgouverneurs
Britisch Coiumbias, David Lam; «I-Ieilen Sie
die Wunden, nicht durch trennende Mauern,

Ureinwohner und Weisse in Australien
1988 feierte Australien das 200-Jahr-Jubi-
laum der Ankunft der ersten Europiier, ein
Er'eignis, in dem die Ureinwohner (Aborige-
nes) keinen Grund zum Feiern sehen, da mit
der Ankunft der Weissen der Bevolkerungs-
schwund und das drohende Aussterben ihrer

Rasse begannen. In der australischen Offent-
lichkeit ist die Frage der Beziebung zwiscben
den Aborigenes und den andern Australiern
immer bedeutsamer geworden. Man disku-
tiert ein neues, gerechtes Abkommen zwi
scben der Regierung und dem urspriinglichen
Nomadenvolk, dessen Gebiete man im Lauf
der Jahrzehnte - ahnlich wie in den Vereinig-
ten Staaten - ohne jegliche Gegenleistung
Oder dauerhafte gesetzliche Regelung iiber-

amen hatte.

Die Zeitung West Australian veroffentlichte
kiirzlich einen Bericht iiber die Arbeit des au

stralischen Ehepaars Ron und Cynthia Law-
ler im Norden des Landes. Sie leben in einer

abgelegenen Gegend in der 680 Aborigenes
verschiedener Stamme die vier verschiede-

nen einheimischen Sprachen sprechen und
einige wenige Weisse wohnen.

Der Journalist Gavin Simpson beschreibt in
seinem Artikel Ron Lawler als «Verbin-

dungsmann fiir etwas, das man wohl am be-
sten als regionalen Volksrat bezeichnen
konnte, ein lockeres Ubereinkommen mit
briichigen Koalitionen, dessen Arbeit immer
wieder von Stammesrivalitaten und starkem

Misstrauen gegentiber den weissen Austra
liern beeintrachtigt wird. Es ist wohl ein aus-
gesprochen gut geeigneter Ort, um das Prin-
zip der Moralischen Aufriistung anzuwen-
den, wonach gesellschaftlicher Fortschritt
nur durch Versohnung und Selbstlosigkeit er-
reicht werden kann», schreibt Simpson. Und
weiter: «Nachdem Lawler durch die Begeg
nung mit der Moralischen Aufriistung zu ei-
nem lebendigen christlichen Glauben zu-
riickgefunden hatte, verspiirte er die Beru-

die zu Gefangnissen werden, sondern durch
Brucken, iiber die man aufeinander zuschrei-
ten kann», wurde durch die Anwesenheit von
Mohawk-Indianern, einem Botschafter Bu-
rundis, Erziehern der Maori, dem General-
konsul Chiles, einem japanischen Industriel-
len und jungen Chinesen verkorpert.

Ebenso unmittelbar fiel das Echo auf die

Ausfiihrungen Edward Schreyers, des friihe-
ren Generalgouverneurs Kanadas aus, der
seinem Land in Zukunft eine noch bessere

Rolle in der Volkergemeinschaft wiinschte.
Eine Welle der Umgestaltung sei durch das
Ende des Kalten Krieges freigesetzt worden,
meinte er. Nach dem Wegfallen iibertriebe-
ner Dogmen brauche es heute mehr als den
entfesselten, alten Kapitalismus oder neumo-
dische Rezepte. Die offiziellen zwischen-
staatlichen Beziehungen wurden durch Kon-
ferenzen wie diese bereichert, weil Menschen
dadurch lernen konnten, wie die Gesellschaft
als Ganzes durch ihre unterschiedlichen

Teile bereichert werden kann. Das Schlussvo-

tum hielt Phil Fontaine, der Grosshiiuptling
des indianischen Vdlkerrates von Manitoba.

Michael Henderson

fung, Briicken zu den Aborigenes zu sch la-
gen. Das Zentrum, in dem die Lawlers heute
arbeiten, war urspriinglich ein Missionspo-
sten der Methodistischen Kirche und wurde

dann der lokalen Bevolkerung iibergeben.
Heute ist es eine Art Zwischenstation auf

dem Weg vom traditionellen nomadischcn
Lebensstil der Aborigenes zu einer grosseren
Gemeinschaft, in der tibrigens ein striktes Al-
koholverbot gilt.

Hauptanliegen der Lawlers ist es, die ur
spriinglichen Bewohner des Landes in ihren
Planen und Projekten zu unterstutzen, ohne
sich in die Rivalitatskiimpfe verwickeln zu
lassen.

Merkpunkte

Aus dieser Arbeit ziehen sie einige interes-
sante Richtlinien fiir den Umgang mit andern
Kulturen.

• So ist Lawler zum Beispiel zum Schluss ge-
kommen, dass viele der heutigen Probleme
einer falschen Auffassung von Sozialarbeit
zuzuschreiben sind, wonach alle Probleme zu
losen seien, wenn man nur geniigend Unter-
stiitzungsgelder und Zuschusse organisieren
kdnne. Lawlers haben die Erfahrung ge-
macht, dass man erstaunlich viel erreichen
kann, wenn man den einzelnen hilft, ihre
Renten sparsam zu gebrauchen und einen
Teil davon in Sclbsthilfcprojekte zu investie-
ren.

• Als die weissen Viehziichter in den 1880er

Jahren in diese Gegend eindrangen, fanden
sie dort ein Ureinwohnervolk vor, das auf ei
ner Art von Plattformen in den Biiumen

lebte. Sie rotteten sie aus. Heute lebt noch ein

einziger dieser urspriinglichen Landbesitzer.
Die iiltesten der zugezogenen Aborigenes er-
innern sich an die Zeit, in der sie sich als Kin
der vor den Weissen verstecken mussten. Viel

spiiter wurden dann die Viehziichter ihrer-
seits aus der Gegend vertrieben.

Illustration zur Einladung an das Pazifik-Tref-
fen in Vancouver

• Die Aborigenes haben grossen Respekt fiir
die Missionare, die sie immer wieder vor
Ausschreitungen der Weissen zu schiitzen
vcrsuchten. Sie begreifen aber nicht, wie
Menschen mit derselben Hautfarbe wie jene
Missionare ihr Volk niedermetzeln konnten.

• Das Schaffen von Vertrauen steht zuoberst

auf Lawlers Prioritatenliste.

• In der australischen Offentlichkeit stellt

man heute eine beunruhigende Verhiirtung
in der Haltung der Weissen gegeniiber den
Ureinwohnern fest. Ron und Cynthia Lawler
verstehen, dass viele sich nicht fiir Taten ihrer
Vorviiter schuldig fiihlen wollen, sind aber
der Ansicht, dass die Weissen dennoch ihre
Verantwortung als Mehrheit anerkennen
miissen, und deshalb heute etwas unterneh-
men sollten, um die Folgen vergangener
Handlungen zu mildern.

• Gleichzeitig findet man eine wachsende
Bereitschaft zur nationalen Versohnung. Ob
diese sich schliesslich in einem formeilen Ab

kommen mit den Ureinwohnern niederschla-

gen wird, ist vielleicht weniger wichtig als der
Prozess, der mehr und mehr Menschen dazu-
bringt, sich dieser ganzen Frage bewusst zu
werden und die eigene Haltung zu iiberden-
ken. «Und der Schlussel», unterstreicht Law
ler, «ist und bleibt die Vers6hnungsarbeit.»
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UNSERPORTRAT

iiber Macht
und

Wahrheit
Milovan Djilas

aus Belgrad

Milovan Djilas, Jugoslawiens Vizeprasi-
dent unter Tito, sagte schon vor mehr als 30
Jahren die Krise des Kommunismus vor-

aus. Heute, wo seine Heimat im Umbruch
ist, scheint es uns angebracht, ein Kurzpor-
trat dieses ausserordentlicben Menscben

zu veroffentlichen. Der norwegiscbe Autor
Leif Hovelsen zeichnet das Bild eines Man-

nes, dessen Schriften etwas Prophetisches
beinhalten.

Letzten Herbst erhielt Milovan Djilas, den
die Sowjetunion einst als gefahrlichen
Feind betrachtet hatte, iiberraschend eine
Einladung zur Feier des Jahrestages der
Russischen Revolution in der Sowjetbot-
schaft von Belgrad. Der Uberbringer der
Einladung meinte scherzhaft: «Vielleicht
ist dies das letzte Mai, dass wir die Revolu
tion feiern!» «Dann komme ich», erwi-

derte Djilas schmunzelnd.
Djilas ist wohl vor allem durch sein Buch
Die Neue Klasse weltweit bekannt gewor-
den. Der in Kolasin, Montenegro, Gebo-
rene feierte vor kurzem seinen 80. Ge-

burtstag. Als eines von sieben Kindern
wuchs er auf einem Kleinbauernhof auf.

Mit 18 Jahren begann er in Belgrad sein
Rechts- und Literaturstudium. Dort trat er

1932 der illegalen Kommunistischen Partei
bei. Im Jahr darauf wurde er als Anfiihrer

einer Demonstration gegen die Monarchie
festgenommen und zu drei Jahren Gefang-
nis verurteilt. Bald nach seiner Freilassung
lernte er Tito, den Chef der Kommunisten

Jugoslawiens, kennen. Gemeinsam fiihr-
ten sie dann den Kampf der jugoslawi-
schen Partisanen im Zweiten Weltkrieg an.
Djilas' Bruder wurde von der Gestapo zu
Tode gefoltert; zwei Schwestern und der
Vater kamen im Krieg ums Leben. Nach
dem Krieg kam es zu blutigen Abrechnun-
gen alter Fehden zwisehen Serben und
Kroaten, die oft an entgegengesetzten
Fronten gestanden batten. Noch heute ist
Djilas bei vielen Jugoslawen umstritten,
weil sie ihn mit Vergeltungsaktionen jener
Zeit in Zusammenhang bringen. Als Djilas
vor kurzem in Norwegen mit Studenten
iiber jene Zeit diskutierte, bedauerte er
diesen «dunklen Schandfleck in unserer

Geschichte».
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Tito und Djilas wurden nach dem Kriege
die fuhrenden Personlichkeiten ihres Lan-

des. Auf dem Hbhepunkt seiner Macht war
Djilas Vizeprasident der Union, Prasident
der Bundesversammlung, der ideologische
Denker der Partei und General der Ar-

mee. Er wurde von der Masse der Partei-

mitglieder als Nachfolger Titos betrachtet.
Das hatte er - ohne seine Liebe zur Wahr

heit - sehr wohl werden kdnnen.

«Es gibt keine Alternative
zur Demokratie»

Die Praxis der kommunistischen Macht-

ausubung liess ihn kritisch werden, und in
den friihen fiinfziger Jahren schrieb er
eine Artikelreihe in der Tageszeitung
Borba, worin er Jugoslawien vor der Ent-
wicklung eines «Staatskommunismus»
warnte, wie er ihn in der Sowjetunion be-
obachtete; «Keine Partei oder Gruppe,
nicht einmal eine Klasse, kann allein und
ausschliesslich den objektiven Bediirfnis-
sen der heutigen Gesellschaft Ausdruck
geben... Es gibt keine Alternative zu mehr
Demokratie, offener Diskussion und
freien Wahlen fiir die sozialen, wirtschaft-

lichen und staatlichen Organe»
(27.12.1953).

Djilas' Glasnost war fiir die Parteileitung
untragbar. An einer ausserordentlichen
Vollversammlung des Zentralkomitees der
Kommunistischen Liga wurde er aller sei
ner Amter enthoben. Er trat aus der Partei

aus. Dann erschien in der amerikanischen

Zeitschrift The New Leader sein Essay Der
Sturm in Osteuropa, und Djilas kam in die-
selbe Gefangniszelle, in die er unter der
Monarchie geworfen worden war. Die

dreijahrige Strafe begann mit einer zwan-
zigmonatigen zermiirbenden Einzelhaft,
eine Erfahrung, die er - nicht vdllig iro-
nisch - alien Politikern empfiehlt. «Eine
solche Einsamkeit hilft einem, Riickschau
auf sein Leben zu halten und komplexe
Fragen zu klaren.» In seinem Gefangnista-
gebuch schreibt er: «Etwas wurde mir im
Innersten bewusst: Ohne ein sorgfaltiges,
rationales Wiedererwagen von allem, was
der Kommunismus vertritt, wurde ich
meine ganze Selbstachtung als freies
menschliches Wesen verlieren. Meine Aus-

einandersetzung mit der Partei wurde
durch die Erkenntnis ausgelbst, dass Ideen
an sich die Menschen nicht erhaben

wertlos machen. Die Mittel, die sie anw^ .i-

den, machen sie zum einen oder zum an-

dern...»

Der Hauptmann und der General

Milovan Djilas wurde schliesslich am letz
ten Tag des Jahres 1966 freigelassen. Er
durfte mit seiner Frau Stephanie und ih-
rem Sohn Aleksa in einer bescheidenen

Mietwohnung im Zentrum von Belgrad
wohnen. Dort lebt er heute immer noch.

Stephanie Djilas war selbst Heldin des Wi-
derstandes; taglich hatte sie ihr Leben als
Kurierin aufs Spiel gesetzt. Anders als ihr
Mann behielt sie ihren Rang in der Partisa-
nenarmee. Als ich einmal bei ihnen zu Be-

such war, befahl sie ihrem Mann, ein Medi-
kament zu nehmen, und kommentierte mit

einem verlegenen Lacheln: «Ich bin wohl
der einzige Hauptmann auf der Welt, der
seinem General Befehle erteilt.» Sie, die
Pflegerin, Sekretarin und Ratgeberin ihres
Mannes empfangt die vielen fremden Be-
sucher und die Medienleute. In schlaflosen



Nachten strickt sie Halstiicher fiir ihre

Freunde. Ich bin stolzer Besitzer von

dreien.

Jahrelang wurde Djilas von der neuen herr-
schenden Klasse verachtet und gefiirchtet,
zeitweise auch von der Geheimpolizei
iiberwacht. Das hat sich nun geandert.
Man meidet ihn nicht mehr. Seit 1989 sind

alle seine Biieher auf serbokroatisch er-

schienen, einige davon warden zu Bestsel-
lern. Obwohl er offiziell noeh nicht voil re-

habilitiert worden ist, betrachten ihn viele
von der geistigen und kulturellen Elite Ju-
goslawiens heute als ihren Mentor... AIs
ich vor zwei Jahren mit ihm dureh die

Strassen Belgrads ging, trat ein bekannter
montenegrinischer Autor auf ihn zu und
umarmte ihn: «Ich war gegen Sie», sagte er,
«aber Sie hatten immer recht.»

Der Preis der Einsicht

Wer das Vorrecht hat, zu seinen Freunden

ehoren, kann nicht unberiihrt bleiben.

-.e entwaffnende Ehrlichkeit und Wahr-

heitssuche gehen einem unter die Haut.
Wenn man seinen Gedanken iiber die

Weltereignisse folgt, wird man gewahr,
wieviel man neu uberdenken solite; ober-

flachliche Meinungen und unausgegorene
Ideen fallen dahin. Vielleicht ist diese Ei-

genschaft das Echtheitszeichen, welches
das Leiden verleiht. «Man kann keine tiefe

Einsicht gewinnen, ohne den Preis dafiir
zu bezahlen», schrieb er im Gefangnistage-
buch. Vor vier Jahren meinte er weiter:

«Der Glaube, dass man dureh veranderte

Lebensbedingungen einen neuen Men-
schentyp, cine reine Rasse oder cine aus-
serordentliche Klasse schaffen kann, ist
nicht bloss ein ideologisches Hirngespinst,
sondern fuhrt direkt zu einer geistigen
Leere und zu Tyrannei... Freiheit in der
^gjt beinhaltet einen fortwahrenden
^  hstumsprozess, zu dem widerspriichli-
cherweise die Riickschlage ebenso wie die
Fortschritte zahlen. Freiheit und Men-

schenrechte sind werfvolle Ideale, fiir die

es sich zu kampfen lohnt. Sie sind das Beste
fiir den Menschen unserer Epoche, obwohl
sie nicht klar definierbar sind.»

Djilas bleibt in allem ein wahrer Patriot. Er
warnt, dass sein Land ohne grundlegende
strukturelle Veranderung nicht iiberleben
werde.

Ein echter Tell Europas

Ein Auseinanderbrechen des jugoslawi-
schen Staates in Teilrepubliken hielte er
nicht fiir ein Ungliick, aber tragisch ware
ein Biirgerkrieg zwischen den Religionen
oder Nationalitaten als mogliche Folge da
von. Er konnte sich einen Bundesstaat vor-

stellen, der den Teilrepubliken mehr Voll-
machten gewahrt und eine gemeinsame
Wahrung, Verteidigung und Aussenpolitik
beibehalt. «Ich hoffe, dass die Anziehungs-
kraft Europas hilft, nationalistische Kon-

Moskau, 1. Mai 1991

«Kann man lemen, seinen Feindzu lieben?»

So lautet die Dberschrift eines Artikels in der
Moskauer «Literatumaja Gaseta» vom I.Mai
1991

Die Joumalistin Jeanna Wasilijewa schreibt
einleitend:

Als ich den Norweger Leif Hovelsen, den
Englander Bryan Hamlin und Andrej Mi-
ronow kennenlernte, wusste ich nichts
iiber die Bewegung «Moralische Aufrii-
stung»... Wie sich herausstellte, verfiigt
die Bewegung iiber keine Zentralorgane,
sie hat keinerlei Strukturen, nieht einmal
einen Ehrenprasidenten. Sie wird weder
von Regierungen, noch von Parteien fi-
nanziert... Genau gesagt ist es iiberhaupt
keine Bewegung, sondern vielmehr ein
Prinzip.

Frau Wasilijewa beschreibt, was ihre drei Ge-
sprdchsparlner iiber die ersten Erfahrungen
Frank Buchmans und iiber viele Menschen auf
alien Kontinenten berichteten und iiber die

vier Prinzipien, welche von den unter-
schiedliehsten Menschen als durchaus

wertvoll empfunden werden.

Sie fdhrt weiter: Ich schrieb und wir lachel-
ten uns gegenseitig an. Alles ging bestens.
«Und gabe es irgendein Beispiel», fragte
ich, «das dies veranschaulicht?»
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Es folgt die Antwort Hovelsens, der beschreibt,
wie er als norwegischer Widerstandskdmpfer
der Gestapo in die Hdnde fiel und bei Kriegs-
ende eben Jenen Gestapo-Mann bewachen
musste, der ihn mehr als alle andern gequdlt
hatte, und wie er diesem nach langem Nach-
denken verziehen und daherdem Gericht keine

Anzeige erstattet hatte. «Sehen Sie, wenn
Gott sich ihm offenbarte, dann heisst dies,
dass er und ich vor Gott gleich sind. Und
ich habe kein Recht, irgend jemanden zu
richten oder anzuklagen. Dies gehort in
eine ganz andere Dimension.»

Ich war vollig verwirrt, schreibt Frau Wasi
lijewa. Das eben Erzahite hatte das, was

flikte zu unterdrucken», sagte er einem
Journalisten des Fletcher Forum of World Af
fairs, weil viele Jugoslawen sich wiinschen,
ein echter Teil Europas zu sein.

Wie immer die politische Entwicklung ver-
lauft, erinnert uns Djilas daran, dass in je-
dem Fall die Wahl zwischen Gut und Bose

zu treffen ist. Es konnte weise sein, die

Worte eines Mannes ernst zu nehmen, des-

sen friihere Aussagen vom Lauf der Ge-
schichte bestatigt worden sind.

Leif Hovelsen

vollkommen klar schien, hoffnungslos
durcheinandergebracht. Denn es ist un-
moglich, buchstablich aufzufassen und zu
praktizieren, was vor zweitausend Jahren
gesagt wurde: «Liebet cure Feinde, segnet,
die euch verfluchen... und betet fiir die,
die euch schmahen und verfolgen...».
Schliesslich fragte ich Hovelsen aufs Gera-
tewohl, was er damals, nach allem Vorge-
fallenen gefiihlt habe.
«Erleichterung. Ich horte auf, die Deut-
schen zu hassen.» Wahrscheinlich muss

man sich damit abfinden, dass solches
nicht erklarbar ist. Und ebenso damit, dass
man diese Wegstrecke nicht in fremden
Fussstapfen zuriicklegen kann.

Ein Vorfall umgekehrter Art lasst sich gut
erklaren. Es ist durchaus verstandlich,

wieso ein Mensch einen Zeugen ver-
schwinden lasst, in der Trunkenheit dem

Nachbarn die Flasche iiber den Kopf haut,
eine fremde Ehefrau mit der eigenen ver-
wechselt oder sogar eine Fernsehzentrale
mit einem militarischen Objekt... Uber-
haupt ist das Bose logisch. Dies hingegen
ist unerklarlich. Aber es sieht so aus, dass,

solange die Menschen nicht diesen andern
Weg einschlagen, unsere Geschichte sich
weiter im geschlossenen Rreis dahin-
schleppen wird und dabei bis zum Geht-
nicht-mehr das blutige Sujet von Krieg,
Hunger und Feindschaft vorfiihrt. Ein Su
jet, das sich schlussendlich als Schlinge
iiber uns zusammenzieht (Augenzeugen
werden keine iibrigbleibeni). Also haben
wir keine Wahl. Was tun?

Sechzig Schweizer Familien, die am Ende
des Krieges vor dieser Frage standen, 16-
sten sie so: (Es folgen die Entstehungsge-
schichte des Tagungszentrums in Caux und
eine Beschreibung der dortigen Treffen von den
ersten nach dem Krieg bis zu den heutigen).
Jeanna Wasilijewa schliesst mit den folgenden
Paragraphen: Ich mochte nicht Parallelen
zu unserem Leben ziehen. Und noch weni-

ger mochte ich erbauliche Schlussfolge-
rungen anbringen. Ich erinnere mich an
meine Freundin - uberdrussig der endlo-
sen Gange zu leeren Kaufladen, des Wa-
schewaschens, der Kiiche, der Hausaufga-
ben ihrer alteren und der Erkaltungen ih-
rer jungeren Tochter, des ewigen Mangels
an Geld, Zeit, Kraften.

«Weisst du», sagt sie mir, «mich jammern
die Leute entsetzlich. Geht es dir nicht

auch so? Es kommt mir sogar der Wunsch,
unbekannten Menschen zu helfen.»

Ich blicke auf ihre einst hubschen Hande

mit ihren angeschwollenen blauen Ader-
chen. Und verstehe, dass es Dinge gibt, die
nicht zu erklaren sind.

:SI



Trdgheit und Kormption im Visier

Hat ein afrikanischer Verwaltungsbeamter
etwas gemeinsam mil einem brasiliani-
schen Unternehmer und Parlamentarier?

Diese Frage hatte man sich beim Kaffee an
einem Sonntagnachmittag des vergange-
nen Monats in Caux stellen konnen. Es war

Besuchstag fiir Delegierte der Genfer In-
ternationalen Arbeitskonferenz und daher

die Gelegenheit zum zwanglosen Mei-
nungsaustausch.

Der Verwaltungsbeamte Dr. Murtada Mu
stafa aus dem Sudan meinte: «Nachdem

ich iiber 25 Jahre lang als Direktor im su-
danesischen Arbeitsministerium gedient
hatte, wurde ich vor meiner Berufung zum
regionalen Zentrum fiir Arbeitsverwal-
tung Afrikas (dem ARLAC in Harare,
Simbabwe) in Genf iiber meine zukiinftige
Weiterbildungsaufgabe fiir die hoheren
Beamten der afrikanischen Arbeitsmini-

sterien befragt.

Es war zur muslimischen Fastenzeit des

Ramadan, wahrend der man tagsiiber we-
der essen noch trinken darf, und ich erin-
nere mich, dass ich deshalb ziemlich er-
schopft war. Ich erklarte, dass ich diesen
Posten mit der Absicht annehmen woile,
die Institution so zu verandern, dass sie
auch Anderung in Afrika bewirken konne.
Der Schliisselbegriff ist also immer wieder
Anderung, und es gibt meines Erachtens
keinen revolutionareren Begriff als diesen.
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der ja ebenfalls der Moralischen Aufrii-
stung eigen ist.

«Es ist einfach!»

Wenn wir die Weiterbildung mit den Be
amten abschliessend besprechen und es
um die Umsetzung des Gelernten geht, be-
merken viele von ihnen sofort: «Es ist

schwer, Anderung herbeizufiihren. Unsere
Vorgesetzten sind oft unfahig. Sie haben
ihren Posten irgendwelchen Griinden, nur
nicht ihrer Kompetenz zu verdanken, und
uns stehen weder die materiellen noch die

finanziellen Mittel zur Verfiigung, um An
derung herbeizufiihren. Es ist schwierig.»
Ich antworte dann meistens: «Anderung ist
einfach. Erstens, zeigt nicht mit Eurem
Finger auf die Vorgesetzten. Wenn Ihr ih
nen die Schuld zuschiebt, dann werden
Eure Untergebenen in Kiirze dasselbe mit
Euch tun. Und zweitens, versucht, Eure
Untergebenen so zu schulen, dass sie im-
stande sind, Eure Aufgaben besser zu 16-
sen, als Ihr selbst es tut. Dann habt Ihr die
erwunschte Anderung bereits eingeleitet.»

In dieser sehr einfachen Herausforderung
finden sich die Uneigennutzigkeit und die
Liebe, von denen die Moralische Aufrii-
stung spricht. Mit dieser Perspektive kon
nen wir in Afrika Anderung herbeiftihren.
Mit dieser Herausforderung ans eigene
Ich konnen wir beginnen.»

Liebe Leser,

die nachste Caux-Information

erscheint als Dreifachnum-

mer und wird Ihnen in der er-

sten Oktoberhalfte zugestellt.
Bis dahin wiinschen wir Ihnen

einen schdnen Sommer.

Ihr Caux-Information-Team
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Mit diesen Worten richtet sich der Fach-

mann an seine Kollegen aus nah und fern
und auch an die Gewerkschafts- und Un-

ternehmerdelegierten, die mit ihm fur die-
sen Sonntag von Genf nach Caux gekom-
men waren. Nebst der Einfachheit seiner

Worte beeindruckten seine Kompetenz
und die Fiille oft miihevoller Erfahrungen,
die in seinen Ausfiihrungen spiirbar wa
ren. Nach einem von einer Jugendgruppe
vorgetragenen Lied ging die Kaffeerunde
weiter, und ein Unternehmer aus Brasilien
ergriff das Wort. Beide Bezeichnungen
«Unternehmer» und «Brasilien» gelten
mancherorts als Reizworte, hinter denen
sich nichts Gutes verbirgt. Jones Santos
Neves sagt: «Ich habe meinen Einsatz in
Brasilien auf vier Gebiete konzentriert, die
ich, wie es in der Apokalypse heisst, die

Jones Santos Neves (links): «Distanz verklei-
nem», Daniel Puig (rechts), Dolmetscher

<vier Jungfrauen> nenne: Die erste ist die
Inflation, die zweite die Nationalisierung,
die dritte die Kartellisierung und die vierte
die Kormption. Diese vierte ist die wich-
tigste Sache, weil hinter den Krisen der
Wirtschaft, der Politik und der Gesell-
schaft stets eine moralisch-ethische Kn^
steckt. ■

Ich habe meinen Freunden im brasiliani-

schen Kongress und in der Regierung stets
klarzumachen versucht, dass es darum
gehe, dass sich etwas in einzelnen Men-
schen verandert, damit sich dadurch die
Gesellschaft verandert.

Wort und Tat

Am Mittagstisch sprachen wir eben iiber
die Probleme unserer lateinamerikani-

schen Lander, wie Guatemala, Kolumbien
und Brasilien, wobei wir viele Ahnlichkei-
ten feststellen konnten. Mir ist fiir unsere

Lander und die Welt ein Gedanke wichtig:
Der grosse Unterschied liegt nicht zwi-
schen dem Norden und dem Suden, den
Reichen und den Armen oder Ost und

West. Der entscheidende Unterschied

riihrt von der Distanz zwischen Wort und

Tat her, und diese Distanz sehen wir iiber-
all in der Welt. Dort muss diese notwen-

dige, umfassende Revolution einsetzen,
damit diese Distanz moglichst dem Null-
wert angenahert werden kann, und zwar in
all unseren Landern in jeder Gesellschafts-
form.»


