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Januar: Signale und Weichen zum Jahreswechsel

Demokratie: Liigen und Transparenz. Der reine Rhein - oder ist die
Donau blau? Chinas Resolution zur geistigen, sozialistischen Zivilisa-
tion. Assisi: Weltgebet fiir den Frieden. Portrat des Monats: Indische
Ordensschwester arbeitet im Westen - Entwicklungshilfe umgekehrt.
Fiir Sie gelesen: Zusammenfassung eines Kapitels der englischen
Buchman-Biographie.

Februar: SAARC - was ist das?

Bericht iiber eine Tagung in Panchgani (Indien), die in thematischer
Anlehnung an die kiirzlich gegriindete «Sudasiatische Vereinigung fiir
regionale Zusammenarbeit» (SAARC) gestaltet wurde. Portrat des
Monats: Shailendra Mahato und sein Dorf in Indien. Fiir Sie gelesen:
Kapitel der Buchman-Biographie, zweiter Teil. Aus aller Welt: Kurz-
nachrichten aus Schweden, Simbabwe, Siidafrika und Kenia.

Marz: Abhangig?

Verschiedene Beitrage zum Thema der schadlichen Abhangigkeiten
und Siichte, dazu auch die Erlebnisse von Alec Smith aus Simbabwe,

von Gisela Krieg, Mitbegriinderin der «Elternkreise drogenabhangi-
ger Jugendlicher Berlin e.V.» und dem Ehepaar Bodmer mit dem
Schauspiel «Return-Trip». Aus aller Welt: Kurznachrichten aus Siid-
tirol, Indien und Agypten.

April: Friihling, Aufbrucb

Es berichten eine schottische Gefangnisvorsteherin, eine me
schaffende Schweizerin, eine Japanerin und ein englischer Arbeiter
iiber ihre personlichen Initiativen.
Zum Nachdenken: Ein Text von Paolo Brenni zum 500. Todestag von
Niklaus von Fliie. Aus aller Welt: Pakistan, Neuseeland.

Mai, Juni: Technologic und die Bediirfnisse der Menschen

Der franzosische Ingenieur und Forscher Andre Danzin zeichnet ein
Bild der vielschichtigen Entwicklung unserer Gesellschaft und der
damit zusammenhangenden Sinnfragen.
Das Portrat des Monats: Die Dickinsons aus St. Paul, Minnesota.

«Paulus und die Sportler» - ein Beitrag von Gordon Wise. Aus aller
Welt: Argentinien, Brasilien, Kolumbien.

Juli: Aktion in Atlanta, USA, der Heimatstadt Martin Luther Kings.
Uganda: die Bedingungen fiir den Wiederaufbau dieses vom Krieg
zerstorten Landes. Nigerien: Eine Gruppe junger Leute engagiert sich
mit einem Schauspiel zum Thema Korruption. Japan: Kontakte von
Wirtschaftsleuten mit Besuchern aus Europa und Amerika.

August, September, Oktober: Heute so lebeu,
wie die Welt morgen leben soil

Neue Trends: Junge Leute berichten von einem neuen Lebensstil.
Unbestechlichkeit in Geschaft und Verwaltung. Von der fortwahren-
den Erneuerung durch die Stille. Anderung der Unternehmenskultur,
aus der Sicht eines Managers, eines Betriebspsychologen, eines
Finanzexperten und eines Unternehmensberaters. Die internationale
Verschuldung, ein erstes Podiumsgesprach iiber ihre sozialen Auswir-
kungen. «Die Umkehr» von Vladimir Volkoff - Urauffiihrung im
Theater von Caux. Unenvartete Perspektive aus dem siidlichen
Afrika: «Jetzt ist er mein Bruder», das Buch von Alec Smith.

November: wir und die andern

Ein Fidschianer spricht uber die Beziehung zu den Indern und seiner
Frau, und ein Kambodschaner iiber die vietnamesischen Besetzer.
Unser Portrat: Dejasmatch Gebrejohannes Tesfamariam aus Eritrea.
Im Medienspiegel: Was das ARD-Fernsehen und die Schweizer
Presse iiber Moralische Aufriistung berichten.

Dezember: Theater, Welt

Autoren, Schauspieler und ein Komponist beleuchten die vielen
Facetten des kiinstlerischen Schaffens, die zugleich Spiegel und Weg-
weiser fiir die Welt und die Menschen sind.

Aus aller Welt: Schwedische Theatertruppe spielt in Rom. Zu Gast in
der Schweiz: Alec Smith zur Veroffentlichung seines Buches auf
deutsch, sowie drei Pressestimmen.
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Nr. 4 vergleicht die Alterspyramide Westeuropas mit jener der
arabischen Weltbevolkerung. Diese Zukunftsvision fiir das
Jahr 2000 zeigt, wie in 14 Jahren - also schon morgen - eine
unerhort junge Bevolkerung einer wesentlich iiberalterten
gegeniiberstehen wird. Sie konnen sich selber ausmalen, wel-
che unterschiedlichen Anspriiche und Sehnsiichte diese beiden
Bevolkerungsteile bewegen werden. Andre Danzin
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Aktiver

Ruhestand -

Thema

und

Variationen

«Als mein Mann in Pension ging, wohnte unser zwolfjahri-
ger Sohn noch bei uns. Er litt sehr darunter, dass sein
Vater schon pensioniert war», erzahit Marie-Claire. Sie
und ihr Mann Pierre gehoren zu jenen, die wir iiber das
«nachberufiiche» Leben befragten. Fur keinen der Befrag-
ten ist Pensionierung gleichbedeutend mit Alter, Abge-
schobensein, Zerfall. Hdrt man ihnen zu, tbnt es eher nach
einer neuen Einstellung sich selber und anderen gegen-
iiber und der Entdeckung tieferer Lebenswerte. Dies
scheint fur jene, die gesund geblieben sind, genauso zu
gelten wie fur jene, die behindert sind oder an einer
langeren Krankheit leiden. Auch sind unter den Befragten
Oder Belauschten alleinstehende, verheiratete und verwit-
wete Menschen; solche, die im fruheren Berufsleben fur
sehr wenig Geld hart arbeiten mussten und andere, die
einen gut bezahlten, verantwortungsvollen Posten inne-
hatten. Wir sind uns bewusst, dass es fur zahlreiche altere
Menschen schwieriger ist und sie nicht genugend Unter-
stutzung, Hilfe und Solidaritat erhalten. Diejenigen, wel-
che hier zu Worte kommen, stellen also keinen allgemein-
gultigen Durchschnitt dar, sondern sprechen einfach uber
sich, ihr Leben und ihre Erfahrungen mit dem Alter.

Der Ausstieg war kein Schock

Jacques hat die Sechzig uberschritten. Er ist Schweizer
und wurde im April pensioniert. Der Ausstieg aus dem
Beruf war fur ihn kein Schock. «Als Magaziner in einer
Einkaufszentrale fiir pharmazeutische Produkte hatte ich
wahrend der letzten vierzehn Jahre keine begeisternde
Arbeit. Ich habe mich aber bemuht, die menschlichen
Beziehungen und das Arbeitsklima zu verbessern. Jetzt
kann ich mit grosserer Freiheit in anderen Bereichen im
gleichen Sinne wirken.»

Guy, 58 Jahre alt, wohnt in der franzosischen Provence. Er
hat eben seine letzte Stelle verloren und gehdrt nun zu den
vorzeitig Pensionierten. «Wahrend Jahren hat die Arbeit

meinen Gesichtskreis eingeengt. Ich war Kleinunterneh-
mer und musste fiir meine Familie sorgen. Jetzt tauchen
nie verwirklichte Projekte wieder auf. Vor dreissig Jahren
hatte ich die Vision, ich sollte mich vermehrt um Men
schen kummern.» An der Seite seiner Frau Frangoise
entdeckt Guy jetzt Schritt fiir Schritt die Bedeutung der
damaligen Zukunftsschau.

Max war noch mit Leib und Seele bei einer grossen Multi-
nationalen und liebte seinen Beruf, als er 1982 aus freien
Stucken vorzeitig in Pension ging, da ein «Solidaritats-
Vertrag» der Firma eriaubte, an seiner Stelle einen jungen
Arbeitslosen einzustellen. «lch habe mir Zeit genommen,
die Sache reifen zu lassen», erzahit er, «um mich geistig
vorzubereiten. Nach langen Gesprachen mit meiner Frau
traf ich dann meine Entscheidung. Ich zog es vor, den
Schritt in die Pensionierung zu einem Zeitpunkt vorzuneh-
men, wo ich mich noch genugend dynamisch fiihlte, um
eine neue Existenz zu gestalten.»

Pierre, ehemaliger kaufmannischer Direktor eines grossen
Unternehmens, sieht es so: «Man muss frith genug an
seinen Ausstieg aus dem Berufsleben denken, damit es
nicht zu einem irgendwie ubersturzten Weggang komni^
Dazu braucht es intensive Arbeit mit sich selbst, dar..
man diesen neuen Lebensabschnitt in einem positiven
Geist in Angriff nehmen kann.» Er empfiehit die Erstellung
einer Liste all der Dinge, die man schon immer gerne
getan hatte, und dass man davon die zwei wichtigsten
Punkte festhalten solle. Er rat auch dazu, von der berufli-
chen Verantwortung zunehmend Distanz zu gewinnen,
bevor man sie ganz abgeben muss. «Man hitte sich davor,
bis zur allerletzten Minute mit rastlosem Eifer zu arbeiten.

Ich musste akzeptieren, dass im Hinblick auf meine Pen
sionierung andere allmahlich einen Tell meiner Autoritat
und Verantwortung ubernahmen.»

August und Jacqueline

Geben und Nehmen

Fiir Max heisst das Schlusselwort: Annehmen. - «Das

Annehmen meines Alters, der veranderten Situation, der
neuen sozialen Stellung. Das bedarf einer Anstrengung.
Man steigt nach 44 Jahren nicht so leicht aus einem
strukturierten, organisierten Berufsleben aus. Geht man
einer Leere entgegen? Unser Betrieb hat den angehenden
Pensionierten Seminare angeboten, die mir viel geholfen
haben. Ein Arzt sagte dort: «Wichtig ist es, seine Zeit auf



solche Tatigkeiten zu verteilen, bei denen man etwas
bekommt (Reisen, Vortrage), und andere, bei denen man
etwas gibt. Jeder muss sich eine Reserve an Zeit und
Energie zulegen, um etwas geben zu k6nnen.»

Wie hat nun Max diese guten Ratschlage verwirklicht?
«Um meine Kenntnisse zu erweitern, besuchte ich Kurse
an der Senioren-Universitat. Eines Tages erfuhr ich, dass
eine iokaie Jugendmission Freiwillige suche, die zuruckge-
bliebenen Schulern Nachhilfestunden erteilen konnten. So

gebe ich nun seit drei Jahren Unterricht in Mathematik,

Guy und Frangoise

Franzosisch, Englisch und Elektrizitatskunde. Meine Schu-
ler, 16 bis 22 Jahre alt, brauchen etwas Nachhilfe, um
dann leichter eine Arbeit zu finden. Dabei babe ich auch

entdeckt, dass hinter den schulischen Schwierigkeiten oft
moralische oder Famiiienprobleme stecken. Es macht
mich giucklich, wenn ich jungen Menschen, die es notig
haben, etwas Freundschaft geben kann.»

Guy und Frangoise haben sich ebenfalls anderen Men
schen zugewandt, vor allem jungen Leuten. «Wir spuren,
dass wir ihnen unsere Erfahrungen und unseren Giauben
weitergeben mussen. In diesem Sinne bereiten wir als
egtes mit einer kleinen Gruppe von 18- bis 26jahrigen in

serer Stadt eine Auffuhrung eines Theaterstuckes uber
das Leben des heiligen Franz von Assisi vor.»

Kein Verfalldatum

Dank vermehrter Freizeit hat Pierre das zeichnerische

Talent seiner Kindheit wieder erwecken konnen. Er wid-

met sich intensiv der Porzellanmalerei, und dies mit gros
ser Kunstfertigkeit. Aber auch seine Umgebung profitiert
von seiner Verfugbarkeit. Er hat seine juristischen Kennt
nisse wieder aufgefrischt und wendet sie in der Immobi-
lienverwaltung an. Einen Tag pro Woche verbringt er im
Krankenhaus an der Seite eines behinderten Kindes. Kurz-

lich hat ihn ein von den Arzten als unheilbar aufgegebener
Vetter gebeten, ihm bis zu seinem Ende ein moralisch
stutzender Begleiter zu sein.
Das Alter hat auch Augusts Krafte nicht beeintrachtigt, und
seine Pensionierung brachte keine Einengung, sondern
eine Erweiterung. «Lange erschien mir meine Pensionie
rung wie ein Verfalldatum. Dann aber haben die
Umstande meinem Leben eine unerwartete Wendung
gegeben. Meine berufliche Tatigkeit hatte sich abge-
schwacht, und im familiaren Bereich ging ich durch einige

Prufungen. Ich begann an eine vorzeitige Pensionierung
zu denken. Die durchlaufenen Schwierigkeiten und die
neue Verfugbarkeit fiihrten zu einer geistigen Erneuerung
in unserem Leben...»

«Mein Mann wurde zu einem Zeitpunkt pensioniert, wo ich
selber ausserst beansprucht war», erinnert sich Marie-
Claire, Pierres Frau, eine Mutter von funf Kindern, die
schon sechs Enkel hat. «Zwei unserer Kinder waren noch
zu Hause, zwei altere und ihre Familien beanspruchten
ofters meine Flilfe. Dann waren da unsere eigenen Eltern,
die mit dem Alter mehr Pflege brauchten. Dazu kamen
einige gesellschaftliche Verpflichtungen. Ich fuhlte mich
hin- und hergerissen zwischen all diesen Aufgaben.
Zudem kam ich in ein Alter, wo man kleine Beschwerden
verspurt und seinen Korper nicht mehr so ganz in der
Gewalt hat. Gerade damals fand ich durch eine Freundin
Zugang zu einer geistigen Bewegung, in der ich nun mit
meinem Mann freudig mitarbeite. Es hat uns beiden
geholfen, uns mit neuen Augen zu sehen, im anderen zu
erkennen, was er werden konnte, und ihn zu diesem
Anderswerden zu ermutigen.

Vor dem Staubsauger fliehen

Es gilt ja so vieles neu zu lernen im Umgang miteinander.
So wollte ich das Buro aufraumen, in dem mein Mann
gerade arbeitete; bereitwillig installierte ersich mit seinen
Papieren im Esszimmer, woraus ihn eine halbe Stunde
spater der Staubsauger wieder vertrieb.»
Abschliessend zitieren wir aus einem Brief von Monique,
einer dynamischen Musiklehrerin, die iiber ihre Pensionie
rung schreibt: «Wie ist das Leben doch reich! ich habe Zeit
zu schreiben, Freunde wiederzusehen, Einiadungen anzu-
nehmen, auch einmal fur mich selbst zu musizieren statt

Margrit und Jacques

immer fur andere. Aber manchmal eriebe ich auch Zeiten
der grossen Stille, der Untatigkeit - eines leeren Noten-
blattes. Von meinem Beruf her geschult zum Organisieren
und Planen, finde ich mich plotzlich vor dieser grossen
Leere. Es ist jedoch kein Abgrund, sondern eher eine
offene, freie Strasse. Langsam lerne ich, dies ohne Panik
vor mir zu sehen. Die Disziplin einer Zeit der Stille am
Morgen oder im Laufe des Tages lehrt mich vieles. Vor
allem entdecke ich die von oben gelenkte Verfugbarkeit:
Das ist eines der kostbarsten Geschenke dieser ersten
Pensionierungszeit.» N C & M S



Der Dienst

geht
weiter

1st die Berufssituation eines Menschen unbefriedigend, so
ersehnt er deren Ende und die Pensionierung. Wie aber
vermeidet einer den Pensionierungsschock, wenn er den
Traumberuf ausuben kann, der ihn wahrend des grosse-
ren Teiles seiner Laufbahn 13 bis 16 Stunden taglich aus-
fullt? Wir unterhielten uns daruber mit einem Schweizer

Instruktionsoffizier und Oberst im Generalstab a.D., der
wahrend uber zwanzig Jahren Instruktor in der Infanterie
war, zuletzt wahrend 17 Jahren Instruktionschef der Sani-

tatstruppen, wo er insgesamt dreitausend Aspiranten zu
Offizieren ausbiidete - eine Tatigkeit, fur die ihm die Uni-
versitat Bern 1978 den Ehrendoktor verlieh.

«D"ie einzige Vorbereitung auf den gesetzlich auf 65 Jahre
festgelegten Ruhestand bestand fur mich darin, mir eine
Liste der Dinge anzulegen, die ich spater einmal tun
wollte, samt einer Liste jener Biicher, die ich dann zu lesen
gedachte. Durch Vermittlung des Roten Kreuzes betatige
ich mich jetzt oft als Taxifahrer fiir Behinderte, die minder-
bemittelt sind und sich kein Taxi leisten k6nnten», berich-

tet er.

Er arbeitet auch bei der Schweizer Berghilfe mit, welche
Bergbauern bei Wohn-, Stall- und Alpsanierungen, Stras-
sen- und Wegbauten unterstutzt. Dank dem freiwilligen
Einsatz vieler, so sagt er, mache der Verwaltungsaufwand
dieses Werkes kaum 3% des Gesamtumsatzes aus. Er

habe sich noch wahrend seiner beruflichen Tatigkeit fur
diesen Einsatz gemeldet.

Nie gesehene Bergtaler

«Mit meiner Frau zusammen habe ich in den letzten neun

Jahren zwischen funf- und sechshundert Bergbauern
besucht. Denn bei jedem Hilfsgesuch wollen wir, nach
Studium der Unterlagen, an Ort und Stelle die Situation
prufen und erst dann entscheiden. Diese Bergbauern sind
ausgezeichnete Leute. Wir batten nur dreimal mit
unfreundlichen Fallen zu tun.» Auch habe er auf diese

Weise Taler im Berner Oberland und im Oberwallis ken-

nengelernt, in die er sonst nie gekommen ware.

«Hie und da iibernehme ich Obersetzungsaufgaben milita-
rischer Dokumente. Mit Freude studiere ich auch die Lite-

ratur im Forschungszentrum fur Militarwissenschaft, das
in den ehemaligen Stallungen des Hauses von General
Guisan in Pully bei Lausanne eingerichtet wurde. Es gilt.

Eduard von Orelli

den Inhalt der Werke zwecks Computerisierung zu studie-
ren und dadurch fur ein breiteres Publikum abrufbar zu

machen.»

Auf die Frage, was am Altern unangenehm sei: «lch haiai|
mehr und mehr Muhe, die Jungen zu verstehen - z.
wenn sie in meinen Augen iibertriebene materielle Forde-
rungen stellen, denen (noch) keine entsprechende Lei-
stung gegenubersteht.»

Auf die Frage des Todes angesprochen, meint der Oberst:
«Nicht nur mit dem Alter, sondern schon in meiner Tatig
keit musste ich mich damit befassen. Viele junge Leute
meinten zu diesem Thema: <lch kann nicht toten.) <Da bin

ich froh daruber>, konnte ich ihnen jeweils ehrlich sagen.
<Denn nur Verbrecher und Terroristen konnen toten. Den

psychischen Sonderfall Krieg kann man nicht durchspie-
len.) Bei jeder Brevetierung, die mit einer gewissen Feier-
lichkeit verbunden ist, ist naturlich der Feldprediger zuge-
gen. Bevor ich ihm das Wort erteilte, pflegte ich vor den
Offiziersschulern und ihren anwesenden Familienangeho-
rigen zu sagen, dass jeder, der hauptamtlich mit Men
schen zu tun hat, wie z. B. Arzte und Instruktoren, fruher
Oder spater in eine Lage kommt, die er allein nicht mei-
stern kann. Ich denke nur an die Falle, wo ich Eltern

Verwandten mitteilen musste, dass ihr Sohn durch einc,,i

Unfall Oder Suizid das Leben verloren habe-was mir in 39

Jahren dreimal begegnete.w

Neue Grenzen

Er betrachte die Festlegung eines fixen Zeitpunktes fur den
Rucktritt als hilfreich. Es gebe bekanntlich drei Phasen des
Alterns: In der ersten Phase bemerke man selber den

Altersprozess. In der zweiten Phase stellten ihn die andern
ebenfalls fest. In der dritten Phase bemerkten ihn nur noch

die andern. Ein festgelegtes Rucktrittsalter helfe zumeist
vermeiden, dass diese dritte Phase im Berufsleben ein-
trete. «Es ist eben immer schwierig, seine Grenzen anzu-
nehmen, und besonders neue Grenzen, die mit dem Alter
kommen - nur schon die Tatsache, dass man z. B. nicht

mehr 600 Meter Hohenunterschied in weniger als einer
Stunde bewaltigen kann. Es braucht Demut, Grenzen
anzunehmen, zu akzeptieren, dass man am Ort meines
Berufes auch ohne mich auskommt. Man kann dies mit
Freude und ohneTrauertun.» KvO



Eigentlich wollte ich Maler warden

Kurt Leonhardt war Mitarbeiter der Schweizerischen Unfallversiche-

rungsanstalt (SUVA) und befindet sich seit knapp einem Jahr im
Ruhestand.

Wie kamen Sie auf diese berufliche Laufbahn? Hat Sie Ibre Tiitigkeit
befriedigt?

Eigentlich wollte ich Maler werden wie main Vater. Aber nach dessen
friihen Tod musste ich fiir meine kranke Mutter sorgen und nach der
Schule Geld fiir den Lebensunterhalt verdienen. So kam ich zum

Aufzugsunternehmen Schindler und hoffte, Monteur zu werden. Aber
als Laufbursche sah ich wenig Chancen, vorwartszukommen, so dass
ich in die Privatversicherung hiniiberwechselte und von dort zur
SUVA. Auf dem zweiten Bildungsweg schloss ich meine kaufmanni-
sche Lehre ab und arbeitete dann 40 Jahre in diesem Versicherungsbe-
tOBb, zuletzt als Sektionschef. Die Losung der damit verbundenen
r .Jcherungsrechtlichen Fragen hat mich bis zuletzt interessiert.
Zusatzlich gewiirzt wurde meine Tatigkeit in den letzten Jahren durch
das 1984 in der Schweiz in Kraft getretene neue Unfallversicherungs-
gesetz, das viele Probleme hinsichtlich der Erfassung der Betriebe mit
sich brachte.

Wie empfindet man nach vielen Jahren streng geregelter Tatigkeit die
neugewonnene Freiheit des Ruhestandes?

Obwohl ich meine berufliche Tatigkeit bis zuletzt sehr gerne ausgeubt
habe, empfinde ich diese Freiheit als sehr schdn, etwas, das man
auskosten muss, so lange man kann. Von Ruhestand ist allerdings

Kurt und Mina Leonhardt

noch nicht so viel zu spiiren. Immerhin kann ich meine Zeit jetzt frei
gestalten, und das ist sehr viel.

Sie; Mein Mann hat seine Zeit nicht «abgesessen», sondern mit
Freude und Engagement gearbeitet. Er ist darum wahrend vierzig
Jahren gerne jeden Morgen um halb sechs aufgestanden, hat das Haus
um halb sieben verlassen, um vor sieben Uhr friih die Arbeit im Biiro
aufzunehmen.

Hatten Sie nicht gewisse Bedenken, Ihren Mann den ganzen Tag zu
Hause zu haben?

Eigentlich nicht. Er hatte bereits vorher den reformierten Haus- und
Krankenpflegeverein geleitet, der sich in den letzten Jahren stark
vergrdssert hat. Diese vielfaltige Tatigkeit nimmt ihn gegenwartig
stark in Anspruch, oft mehr als mir lieb ist.

Was empflnden Sie beide als schon, was als schwierig in der neuen
Lebensphase?

Er: Als sehr positiv empfinde ich, dass man als Pensionierter Dinge
unternehmen kann, von denen man vorher bloss traumte, z.B. in
meinem Fall malen und zeichnen. Ich besuche einen Kurs an der

Kunstgewerbeschule, um mich in dieses Hobby einzuarbeiten. Als
schwierig empfinde ich manchmal, die Prioritaten zu erkennen bei all
dem, was man tun mochte und angesichts der Vielfalt der Angebote.

Sie: Das vermehrte Zusammensein erachte ich als etwas Schdnes; es

ergibt natiirlich auch vermehrt ReibungsflachenI Erfreulich ist auch
die Moglichkeit, mehr Besuche machen und einladen zu konnen, auch
untertags und nicht erst am Abend, wenn man miide ist. Um etwas
freier zu sein, babe ich einige Tatigkeiten aufgegeben, die mir lieb
waren, so den Religionsunterricht an der Primarschule.

Was musste man neu lernen?

Sie: Wir haben die ganze Tageseinteilung neu iiberdacht. Wer macht
was, wann? Mein Mann hilft mir im Haushalt beim Geschirrwaschen,
Bettenmachen, Tischdecken usw. Dabei sind wir flexibel in der Aus-

fiihrung dieser Arbeiten. Wenn eines viel zu tun hat, iibernimmt das
andere diese Aufgaben.

Er: Das Kochen iiberlasse ich meiner Frau. Sie ist da Expertin! Ich
besuchte zwar einmal einen Kochkurs, so dass ich mich notigenfalls an
den Herd wagen konnte.

Sie: Ich muss lernen, dass man im Alter an gewissen Orten weniger
gefragt ist als friiher, oder dass man dort, wo man tiitig war, kaum
vermisst wird. Ebenso, dass man fiber weniger Krafte verfiigt als
friiher. Aber das gehort halt zum Leben. Auch sollte man die Bezie-
hungen zur jiingeren Generation bewusst pflegen. Wir versuchen das
uber die natfirlichen Kontakte mit unseren beiden verheirateten Soh-

nen und mit jiingeren Gemeindegliedern. Wir haben die Erkenntnis
gewonnen, dass die uns noch zur Verfiigung stehende Zeit ein
Geschenk ist, das man richtig nutzen muss. Dazu gehort auch, dass
man sich eine Tagesordnung zurechtlegt und nicht zu spat aufsteht.

Er: Wir versuchen, uns fiber die richtige Art der Verwendung unserer
Zeit und unserer Krafte jeden Morgen in einer Zeit der Besinnung
Klarheit zu verschaffen. So konnen wir in dieser neuen Phase unseres

Lebens gemeinsam vorwartsgehen. K v O



Zwei Langstreckenldufer
am Pasadena

Fragt man Amerikaner, was sie von der
Stadt Pasadena wissen, so antworten sie,
dort wiirden ailjahrlich das «Neujahrs-
Rose-Bowb-Fussballspiel ausgetragen und
die Rose Parade durchgefiihrt. Pasadena
ist aber aucb als Sitz des California Institute

of Technology bekannt. Im weiteren denkt
man an palmengesaumte Strassen, vorziig-
liche Schulen, ein hohes kulturelles Niveau

und den bebaglichen Stil der Mittelklasse.

Nur wenige wissen, dass Pasadena, wie so

viele amerikanische Stadte, in den letzten

vierzig Jahren eine demographische Um-
walzung eriebte, die das Leben dieser

Grossstadt vdllig verandert hat. Von seinen
128000 Einwohnern sind 15000 Armenier;

ferner gibt es viele Koreaner, Lateinameri-
kaner und Boat People. Von den Schulkin-

dern sind 36% schwarz, und die spanisch-
sprechenden bilden die zweitstarkste

Gruppe.

Vor vier Jahren bat die «A11 Saints Episco
pal Church» eines ihrer Gemeindeglieder,
Denise Wood, die Lebensqualitat Pasade-
nas zu untersuchen. Neun Monate lang hdr-
te sie den Leuten zu und lernte ihre Sorgen
kennen. Was sie entdeckte, war eine Stadt

in Not mit alarmierenden Problemen, von

denen die meisten Menschen keine Ahnung
batten.

Ihr Bericht «Er!ebtes Pasadena - Note,

Verheissungen und Aufgaben einer ameri-
kanischen Stadt» wurde von einer stadti-

schen Planungsgruppe ubernommen. Er
enthalt Statistiken, wie sie fiir amerikani

sche Innenstadte nur allzu typisch sind:
grosse Arbeitslosigkeit unter den mannli-
chen Schwarzen, wobei die Arbeitslosenra-

te bei den schwarzen Teenagem oft fiinfmal
hoher ist als die durchschnittliche; rasche

Zunahme der Herointoten (400% in vier
Jahren); Menschen, die in Autos, in Miill-
tonnen oder auf der Strasse leben; «warme

Betten», d.h. solche, in denen rund urn

die Uhr schichtweise mehrere Personen

schlafen.

Der Bericht zeigt aber auch Hoffnungs-
schimmer auf: hier ein erkanntes Problem,

dort ein einzelner, der vorangeht und be-

wirkt, dass der Eunke auch bei anderen

ziindet und sie positive Initiativen er-
greifen.

Schopferische Bezlehungen

Bei ihren 104 Befragungen stellte Denise
Wood fest, dass viele von denen, die in den

192 sozialen Institutionen tatig sind, einan-
der nicht kennen. Das gab ihr zu denken.
Als sie dem Kirchenvorstand ihren Bericht

abgab, schlug sie vor, die Kirche solle der
Stadt einen wertvollen Dienst leisten und

ein «Buro fiir schopferische Beziehungen»
einrichten. Sogleich wurden daftir Gelder
bewilligt und Denise zur Leiterin bestimmt.

Inzwischen hatte auch ihr Mann kreative

Beziehungen aufgebaut. Besorgt iiber die
zunehmende Arbeitslosigkeit, hatte sich
John Wood bereit erklart, in einem 14k6p-
figen, freiwilligen Komitee den Vorsitz zu
iibernehmen. Dieser Ausschuss kiimmerte

sich um die Schaffung eines stadtischen
Eortbildungszentrums, wo Erwachsene um-
geschult werden, damit sie im Raum Pasa
dena Arbeit finden konnen. Auch Studien-

aussteiger konnen dort ihre Bildung ver-
vollstandigen. Diese Arbeitsgruppe traf
sich zweimal wochentlich, wobei die4^
Mitglieder sehr verschiedene Ansici..^
vertraten. Johns Aufgabe bestand darin,
das Ganze in Gang zu halten und den Leu
ten zu helfen, aufeinander zu horen. So war

es nie notig, iiber Beschliisse abzustimmen.

«Sie miissen nur John zum Leiter er-

nennen»

Das endgiiltige Projekt stiitzte sich auf drei
wichtige stadtische Institutionen: auf den

Erziehungsrat, der ein unbeniitztes Schul-
haus in vorzuglicher Lage zur Verfiigung
stellte, auf das Pasadena City College, eine
stadtische Lehranstalt, welche Lehrmittel,
Lehrer und staatliche Mittel beschaffte,

und schliesslich auf die Stadtregierung, wel
che die Bundesgelder weiterleitete und bei
der Stellenvermittlung half.

Vier Monate nach Ablieferung des Ben^u-
tes nahm das Fortbildungszentrum seinen
Betrieb auf. Seit 1980 wurden jedes Jahr
rund 3500 Leute umgeschult; davon erhiel-
ten zwei Drittel sofort eine Stelle. Der

staatliche Schulinspektor halt die drei Stiit-
zen des Projekts fiir ausserst wichtig. «Wiir-
den wir so etwas in ganz Kalifornien tun,
konnten wir Millionen einsparen», sagt er.
Als er den Schulvorstand fragte, wie es
moglich sei, dass Stadtverwaltung, hohere
stadtische Schulen und die regionale Schul-
gemeinde zusammenarbeiten, antwortete
er: «Sie miissen nur John Wood zum Leiter

ernennen!»

Neuland fiir beide

Die Woods sind beruflich keine Sozialar-

beiter. Denise, friiher Vorsteherin einer

privaten Madchenschule, war eben erst



pensioniert worden, als sie den Pasadena-
Bericht in Angriff nahm. John war einer
der Direktoren des Braille-Instituts gewe-
sen, bevor er letztes Jahr in Pension ging.
Beide sind siebzig und stammen aus Bo

ston; sie zogen erst 1972 nach Kalifornien.
Sie finden, sie batten beide ein recht privi-
legiertes Leben gehabt. John absolvierte
sein Studium an der Universtitat von Har

vard. Sein Vater, der als Professor und

Pfarrer der «Episcopal Church» in den 30er

Jahren fiir die Streikposten in den Indu-
striegebieten sorgte, gilt ihm als Vorbild in
seinem jetzigen Einsatz.

aber professionelle Hilfe sehr oft uner-
schwinglich.»

Als das Projekt im Anlaufen war, sagte
einer der beteiligten Arzte: «Ich wusste
schon immer, dass es solche Frauen gibt.
Hatte ich aber nur einen Finger geriihrt,
ware ich von ihnen uberschwemmt worden.

Jetzt jedoch, wo zwolf Kollegen am Projekt
mitarbeiten, werden wir es wohl schaffen.»

Ein anderes Gebiet, dem sich Denises Biiro

zuwandte, ist das «Sommerbeschaftigungs-
programm fiir Jugendliche», ein mit Bun-
desgeldern finanziertes Projekt, das Teen-

r

«Ich werde stdndig ermutigt durch jene,
die aufZuhdren und Bestdtigung angewiesen sind.

Wenn man zuhdrt,
geschieht auch etwas in einem selbst.»

Denise wurde teilweise in Frankreich erzo-

gen. Ihr Vater war Industrieller und Ama-
teur-Erfinder - zum Beispiel wollte er ein-
mal eine elektrische Uhr patentieren las-
sen, nur um dann festzustellen, dass Edison
zwei Wochen zuvor die gleiche Erfindung
zum Patent angemeldet hatte. Gleichzeitig
gab es oft Spannungen zu Hause, und Deni
se lernte, aufmerksam auf alles zu horen,

was um sie herum verging.

Zuhorenkonnen ist auch bei ihrer jetzigen

Arbeit entscheidend. In ihrem «Buro fiir

schopferische Beziehungen» mochte sie So-
zialarbeitern Gelegenheit geben, mit ihres-
gleichen zu reden und neue Vorschlage zu
besprechen. «Die Berufsleute», sagt Deni
se, «stehen mittendrin und tun das

^Itgcheidende, wir anderen miissen sie un-
\  tutzen».

Den Teufelskreis durchbrechen

Bezeichnend fur die Arbeit von Denise war

ihr Gesprach mit einer Psychiaterin iiber
die Notwendigkeit, sich nicht nur um die
geistige Gesundheit eines Patienten zu
kiimmern, sondern auch um die geistige
Gesundheit der Stadt, in der diese Men-

schen leben. Daraufhin entwickelte diese

Psychiaterin ein Projekt, in dem sie und
Berufskollegen Frauen, die als Kinder
missbraucht worden waren, preisgiinstige
Oder unentgeltliche Therapie anzubieten.
«Denn», erklart Denise, «eine haufige Fol-
ge des Kindsmissbrauchs ist, dass diejeni-
gen, die ihn erlitten haben, Gefahr laufen,

ihren Kindern dasselbe anzutun. Will man

diesen Teufelskreis durchbrechen, braucht

man Therapie, seelische Heilung und geisti
ge Umkehr. Fiir materiell Benachteiligte ist

agern einen Sommerarbeitsplatz mit einem
Minimallohn vermittelt. Denise und ihre

Kollegen wollen dadurch die Selbstachtung
der jungen Leute starken. «Mutet man ei
nem Jugendlichen nur zu, den Autobahnen
entlang leere Dosen zu sammeln oder ahn-
liches, so gibt man ihm zwar einen Job,
doch zeigt man auch, wie wenig man von
ihm halt.»

Es wurde ein neunwochiges Pilotprogramm
ausgearbeitet, das jungen Leuten Arbeit
verschafft, wobei man von jenen Erfahrun-
gen ausgeht, die ihr Leben am stiirksten

Im Stidwesten Amerikas

gepragt haben. «An zwei Tagen der Woche
besorgen sie Pferde auf einer Ranch. Dabei
konnen sie einem Tier ihre Zuneigung auf
eine Weise zeigen, wie sie es einem Men-

schen gegenuber oft nicht fertigbringen. Es
ist auch erstaunlich, was man von Pferden
lernen kann: Man muss fiir sie sorgen, darf
das Radio nicht zu laut laufen lassen, nicht

grob sein, und man muss den Mist zusam-
menkehren. Am Donnerstag durfen sie
hinaus und Graffiti iibermalen, oder sie

streichen ein Zimmer in einem Kinderhort.

Wir liefern die jungen Maler und die Auf-
sicht, der Hort liefert die Farben.» Der
CVJM, Kirchen, Ranchbesitzer, der Stad-

teverband der Region und die Organisation
«World Vision» sind an diesem Projekt be-
teiligt.

«Wir haben diese Jugendlichen, welche von
ihrer Kindheit gezeichnet sind, nur wah-
rend neun Wochen», sagt Denise. «Man
darf also nicht zuviel erwarten. Doch von

der ersten Zwolfergruppe, die 1986 zu uns
kam, hatte die Halfte im Februar 1987

schon eine Stelle gefunden. Es ist ein be-
scheidenes Beispiel, aber ein hoher Pro-
zentsatz. Ohne berufliche Vorbildung eine
Stelle zu bekommen, ist ein schoner Sprung

nach vorn!»

Keine einseitige Sache

Denise verwaltet in ihrem Biiro eigentlich
nichts und sieht es eher als einen Katalysa-
tor: Es gefahrdet niemandes Budget und
betritt keinen fremden Boden. Ein Fiirsor-

ger im Gesundheitsdienst sagte zu Denise:
«Ich habe taglich mit Kranken zu tun. Zu
wissen, dass es jemanden gibt wie Sie, der
sich um die Vorbeugung kiimmert, gibt ei
nem Mut zum Weitermachen.» Denise be-

tont, dass diese Ermutigung in beiden Rich-
tungen wirken kann. «lch werde standig
ermutigt durch jene, die auf Zuhoren und
Bestatigung angewiesen sind. Wenn man

zuhort, geschieht auch etwas in einem
selbst.»

In einem ihrer Berichte weist sie darauf

hin, dass die Anbieter von Dienstleistungen
selten Zeit haben, ein gemeinschaftliches
Bewusstsein der Probleme und Bediirfnisse

zu fordern. Dies sei ein weiteres Gebiet,

auf dem ihr Biiro helfen konne.

Was veranlasst denn eigentlich ein Ehepaar
wie John und Denise Wood, das seine Pen-

sionierung in Musse geniessen konnte, sol
che Aufgaben in der Offentlichkeit zu liber-
nehmen, manchmal an sechs Tagen in der

Woche? Denise: «Es ist das Faszinierend-

ste, was ich je gemacht habe.» - Wenn die
beiden nach einem langen Tag nach Hause
kommen, sind sie begierig, einander zu er-
zahlen, was sie erlebt haben. Obschon sie

selten dariiber reden, wissen die Woods,

dass es der Glaube ist, der sie zu «Lang-



Fortsetzung,
Langstreckeniaufer

w

streckenlaufern» macht. vvie sich Denisei

lletzthin in einem Fernsehiiiterview aus-

Jdriickte. «Er lasst einen am Morgen aufste-
hen, verhindert ein Ausgebranntsein, lehrt
einen das Zuhoren und gibt das Vertrauen,
dass Dinge geschehen warden. Ich spielte

• fruher viel Fussball. Mein Glaube gibt mir
den Mut, immer wieder einen Pass nach

, vorn zu spielen in der Gewissheit, dass dort
vorn einer den Ball abnehmen wird.»

Denise hat jetzt einen zweiten Bericht ver"
fasst: «ln Pasadena aufwachsen - was sagert
uns unsere Kinder?» Sie wurde zur Vorsit-

.zenden der stadtischen Kinder- und Ju-l

;gendkommission ernannt. Erst kiirzlich hat
• sie gemeinsam mit anderen eine Kampagne
gestartet, um dem Drogentrend entgegen-
zuwirken.

Ein Aha-Erlebnis

Pasadena feierte 1986 den hundertsten Jah--

restag seiner Griindung. Der Biirgermefe;^
ster und sein Stellvertreter wolllen zu die^

::sem Anlass die Einwohner der Stadt zufe
W

i sammenfiihren. Sie baten John Wood, das.

Jubilaumskomitee zu prasidieren. «Meine

Aufgabe bestand darin, den Grundsatz
hochzuhalten, dass es ein Jahr fiir die ganze.
Stadt sein sollte, so dass jeder spiiren konn^
te, dass er dazu gehorte. Alle, die an dieser
Arbeit leitend beteiligt waren, sind daran
gewachsen, sowohl menschlich, als auch ini
Horen aufeinander. in unseren Erwartun-..

3 gen und im Bestreben, hochsten Anfordei^
Irungen zu genugen.>> Alle Volksgrupper^^
; die Pasadenas Geschichte mitbestimmt hafc
;  ten, nahmen an der Jubilaumsparade teil,
die ebendiese Geschichte darstellte.

Denise wartet stets auf den Moment, in

dem das Unerwartete geschieht. das ihre
Plane durcheinanderbringt. Sie nennt das
ein «Aha-Erlebnis» und sieht darin das

J Wirken des Heiligen Geistes. «Diese Erleb-
5 nisse wirken unserem Verlangen entgegen,
I alles im Griff zu haben. Was wir tun, muss
^ standig neu geboren. neu geschenkt wer-
{den. Jetzt, wo die Stadt anfangt, sich als
I Gemeinschaft zu betrachten, gesund und
verantwortungsivoll zu werden, geschieht
etwas in den Beteiligten. Die Menschen

; finden wieder Hoffnung, auch fur sich sel-
i ber, und der Zynismus macht der Gewiss
heit Platz, dass man etwas tun kann.»

Margaret Smith

Die fiinf Geschwister haben erfreuiiche

Erinnerungen an ihre Jugend. Spater, als
sie erwachsen waren und jeder seinen eige-
nen Weg ging, wurden die Kontakte sparli-

cher. Jedes von ihnen ist in seinem Leben

durch Schwierigkeiten gegangen. In diesen
Zeiten der Priifung half man einander wie
der und ist sich dadurch naher gekommen.
Jetzt, wo alle im Ruhestand sind, trifft man

sich regelmassig und auf jeden Fall an ei
nem Adventssonntag im Dezember. Vier
Schwestern, die eine mit ihrem Mann und

der Bruder mit seiner Fran, sitzen an einem

dunklen Dezembernachmittag wieder bei-
sammen. In der Mitte brennt eine Kerze,

ihre Silhouetten heben sich vor dem milchi-

gen Gran draussen ab - man redet iiber das
Alter.

Die Alteste fangt an: «Wenn ich daran
denke, kommt mir der Vers aus dem

Johannesevangelium in den Sinn: <Als du
jiinger warst, bist du deine Wege gegangen,
wohin du wolltest. Doch wenn du alt ge-
worden, wird dich ein anderer giirten und

dich fiihren, wohin du nicht willst.. .> Es ist

halt so, ich kann nicht mehr so weit, nicht

mehr so viel, nicht mehr so schnell gehen.

Aber man muss es lernen, das ist wohl das

Schwierige am Altwerden.»

Der Schwager meint: «Ich habe meinen
Beruf gerne ausgeiibt, aber Freude und
Freiheit nach der Pensionierung waren

noch viel grosser. Ich geniesse es richtig.
Sogar meine Gesundheit ist besser gewor-

den. Frei von Stress. Ich kam jeweils am
Abend ganz erschopft heim. Jetzt ist es so:
Die Rente fliesst, mit Teuerungszulage, au-
tomatisch. Es reicht sogar noch zum Freude
machen: den Kindern und Enkeln...»

«Oder sogar jemand anderem», fiigt seine
Frau strahlend bei. Dann fahrt sie fort:

«Und dann kann man ein Buch lesen, im

Moment, wo man es entdeckt, den Enkeln

etwas mitgeben von der Begeisterung iiber
das, was man liest und findet.»

Er: «Ich freue mich an den Kindern und

Kindeskindern. Und ich freue mich am

Seniorenturnen. Vor einiger Zeit hatte ich
Geburtstag am Turntag. Man kann sich ein
Lied wiinschen...»

«Wie im Kindergarten!» ruft eine der
Schwestern aus.

Er fiihrt unbeirrt fort: «Ich hab mir <Das

Wandern ist des Miillers Lust> gewiinscht.
Es war schon. Dann sind wir an die Munch-

Ausstellung gegangen. Die war so interes-
sant...»

Der Bruder unterbricht: «Wie damals im

Kindergarten, als ich Fraulein Eidenbenz
vorgab, ich hatte Geburtstag, nur damit ich

An einem

grauen

Winter-

sonnta^

auch einmal ein Geschenk und ein Lied

bekomme. Ich hab' doch sonst immer in

den Sommerferien Geburtstag gehabt'.»
Die anderen schmunzeln.

Der Schwager erzahlt angeregt weiter: «Ja,
irgendwie sind einem die Dinge von ganz
fruher, Schule, Handelsschule, viel mehr in

Erinnerung. Was so zwischendurch war,
bleibt schon auch, wenigstens das Wichtig-
ste, die Geburt der vier Kinder - alle sind

zu Hause geboren -, das war schon eine
schdne, tiefe Erinnerung, aber sonst
das ganz Friihe wieder viel lebendiger, viel
wacher.»

Der Zitronenfalter

Seine Frau: «Ja, man hat Zeit. Ich habe

meine Mallust aus der Jugend wiedergefun-
den. So wie die damaligen <Guetzlischach-
teln> (Keksdosen), die wir massenweise be-
malten, wisst ihr noch? Ich habe das griine
Kindertischchen fiir die Enkel in Angriff
genommen. Da habe ich mitten drin eine
dicke Gliickskatze, und rundherum eine

Blaumeise, einen Zitronenfalter, einen Re-

genwurm, der sich durch alles schlangelt,
und dann eine gemeine, graue Maus... und
eine Fliege mit roten Augen und Schwirr-
flugeln gemalt. Es ist beim Malen wie mit
dem Leben, ich weiss nicht, was als nach-

stes kommt, ich male einfach. Genauso be-

gegne ich Menschen, die mich interessie-



ren, entdecke ein Buch, dass mir Denkan-

stdsse gibt, kann in Ruhe etwas zu Ende
fuhren, was mich interessiert. Manchmal
hat man mit Enkel hiiten und allem doch

wieder viel zu tun, dann muss man ein-

halten...

Seit seiner Pensionierung ist das Leben zu-
sammen auch viel harmonischer geworden.
Vieles tun wir gemeinsam. Aber manchmal
wild dann klar vereinbart: Er tut das Seine

und ich etwas anderes, denn unsere Tempe-
ite sind verschieden. Schon auch, dass

zum gemeinsamen Lesen Zeit hat. Wir
lesen einander vor, gerade jetzt <Das Buch
der Ketzer> von Nigg - schrecklich, aber
faszinierend!»

Der kranke Bruder: «Fruher babe ich mei-

ne Existenz durch Aktivitat gerechtfertigt,
bin mir dessen aber erst dank der Krank-

heit bewusst geworden. Kiirzlich zu Besuch
bei der Tochter, lag ich im Liegestuhl, und
sonst waren da nur Baume, Wolken, Vogel

und ein Eichhornchen. Man konnte beob-

achten, liegen, zuschauen. Vielleicht kam
das friihere Gefiihl des Etwas-leisten-Miis-

sens von unserer Erziehung her. Es ist
schwierig, Beschrankungen anzunehmen.
Ich kann nicht mehr fahren, muss die Frau

das Auto steuern lassen. Dann mische ich

mich aber ein. Das fiihrt zu Spannung,
sogar zu Krach. Ich muss lernen, nicht alles
besser wissen und tun zu konnen; akzeptie-
ren, mich nicht einzumischen.» (Ge-

schmunzel und verstandnisvolles Ge-

murmel).

Die jiingste Schwester, seit zwei Jahren
Witwe, fahrt fort: «Ja, der Spruch <und
fuhren, wohin du nicht willst>, das ist mir

schon so ergangen. Aber dass diese Hand
da ist, dass sie fuhrt und leitet, auch das ist
sicher, auch das habe ich erfahren. Denn
ich hatte mir das Alter anders, nie so ein-

sam vorgestellt. Mein Mann und ich hatten
Ideen, was wir alles gemeinsam tun wiir-
den. Doch auch nach seinem Tod habe ich

entdeckt, dass das Alter schon ist. Wenn

man gesund ist, kann man nach der Pensio
nierung so vieles unternehmen. Aber es
stimmt, manchmal langsamer als friiher.
Ich habe auch gelernt, dass man nicht trau-
ern kann um jemanden - nicht richtig -,
wenn man einfach weiterrennt. Den Ver-

lust verarbeitet man nicht, wenn man sich

die Zeit dazu nicht lasst. Entweder rennst

du bis an dein Lebensende weiter, oder du

setzest dich bin, lasst die Trauer kommen,

verarbeitest sie, wartest, lasst es inwendig
geschehen. Vielleicht kann ich auch des-
halb besser annehmen, dass das Leben klei-

ner, weniger wird, weil es so reich war
friiher.»

Sogar nach achtzig

Wie es wohl andern geht, die das nicht
hatten, die den Eindruck haben, jetzt mag
ich nicht mehr, und haben vorher nichts

erlebt, ein unerfulltes Leben gehabt? Das
muss schwieriger sein... Was soli ich je-
mandem sagen, der sich so beklagt, der
eben <nicht zum Zug gekommen ist>, bei
dem es alles nicht so ging, wie er es sich
vorgestellt hatte?»

Die Alteste fiigt bei: «Ja, aber unsere Mut
ter hat nach allem in ihrem Leben mit iiber

achtzig dazugelernt und sich eigentlich erst
dann entfaltet. Sie wurde erst dann der

liebe, offene Mensch, den viele besuchten,
viele schatzten, mit dem sie gerne beisam-
men waren. Sie hat es sozusagen mit iiber
achtzig nachgeholt.»

Der zweiten Schwester ging es wieder an
ders: «Ich habe friiher fiir meinen Beruf

alles aufgebraucht. Ich musste mich voll
einsetzen, um durchzukommen. Nebst den
Besuchen bei der Mutter und einigen Kon-
takten mit den nahen Verwandten blieb

keine Zeit, keine Energie mehr. Ich musste
mich dem Beruf voll stellen. Die menschli-

che Seite der Arbeit gefiel mir, die admini
strative nicht. So geniesse ich die Pensio
nierung. Fruher brauchte ich die Ferien
dringend zur Erholung. Jetzt kann ich rei-
sen, Kunst entdecken, Dinge tun, die vor
her nicht hineinpassten. Zwei Jahre nach
der Pensionierung entdeckte ich noch eine
Freundin mit ahnlichen Interessen, wir

kannten uns vorher iiberhaupt nicht. Ich
geniesse vieles. Aber das war zwischen 64
und 70. Jetzt, nach 70, wird das Leben wohl
doch etwas eingeschrankter werden. Es ist
nicht mehr so selbstverstandlich, in der

Tanzgruppe weiterzumachen, wie ich mir
eigentlich vorgestellt hatte. So muss man
von etwas Abschied nehmen...»

Sie holt Atem und spricht dann energisch:
«Wichtig ist aber das Offensein. Es liegt
mir wirklich am Herzen. Wir sollten im

Alter aufpassen, dass wir offen bleiben ge-
geniiber Menschen und Dingen, um zu ver-
stehen und uns nicht innerlich abzukapseln.

Weil ich eher passiv bin, muss ich mich
nach aussen wenden, sonst bleibe ich inner
lich nicht lebendig. Deshalb frage ich mich
manchmal, wie ich das dann machen wer-

de, wenn ich nicht mehr hinaus kann, nicht
mehr beweglich bin? Also muss ich jetzt
selber innerlich weiterarbeiten, durch die

Bibel, die Beziehung zu Gott, zu Christus,
durch Lieder aus dem Gesangbuch. Viel
leicht sollte ich gewisse noch auswendig
lernen, jetzt, wo ich noch lesen kann, fiir
spater, wenn man vielleicht nicht mehr
kann, innerlich an diesen Beziehungen ar-
beiten.

Als ich mir all das vor einiger Zeit iiberleg-
te, sah ich plotzlich die zwei Kerzen, die ich
aufgestellt hatte, mit ganz neuen Augen.



Fortsetzung,
Wintersonntag

Eine war alter, wie ein iiiterer Mcnsch^
chon welter heruntergebrannt, und icH

iachte: Die Kerze brennt langsam ab, artH
ichluss brennt sie nicht mehr, wie wir Menf
schen. Aber die Flamme der kleincren, del
weiter herabgebrannten, ist auch ein gros|
ses Licht, es wird mit dem Kleincrwcrder

der Kerze nicht kleiner. Ganz unten ange|
langt, wird es sogar noch grosser, bevor i
erlischt.

Enkelin iiber ihre Grossmutter

«Eme

junge alte
Frau»

«Hatte ich nur...»

Die dritte Schwester ergiinzt: «Dingc.
ch gerne gemacht hatte, von denen
jetraumt babe, tun jetzt ineine Kinder
Psychologic der eine. Arbeit mit Sprachbe
hinderten die andere, Lehrerin die dntte.. _

ich kann auch teiinehmcn daran. Was icht

jIs <hatte ich nur> in mir trug, konnen si
aun tun. Das freut mich. Sie lassen mici

Jaran Anteil haben. Und ich nehme mi

■Zeit fiir anderes. was ich selber noch kann
wie cben das Malen.» Z
^ie jiingste Schwester: «Eine Bekannt-
*ma1t ein Tagebuch, weil sie dieses Talen
entdeckt hat. Ich nehme wieder Klavi
-stunden. Ich wollte erst einmal sehen, ob
iiberhaupt noch nach ctwas klingt. so spiel-
te ich vierhiindig mit der Lehrerin. Ic
klimpere oben. sie spieit schone Melodici
.inten.»

Die dritte: «VIan muss auch manches ne
iiberdenken. So vieles gilt nicht mehr. win
nicht mehr so akzeptiert wie friiher. Und so_
viel Trauriges geschieht in der Welt! Ich lail
ran jemandem. der einen Eremiten in Chi
ia besuchte. damit dieser ihm den Sinn des
Lebens erkliire. Der weise .Mann gab einzij
nir Antwort: <Du musst wissen, dass Goti
lich im Arm halt, immer, vom Anfang bi
zum Schluss.) Das finde ich wichtig. Went
man am Zeitgeschehen teilnimmt, kanr
man sich manchmal fragen - dieses Kind
das verhungert, was soil das? Dann braucht
ich diese einfache Antwort: <Gott halt did
im Arm.> Dann brauche ich auch Zeit. uit
in der Stille wieder dazu zu linden. Es gibl
eine Theorie, wonach man seine Sorgen aul
inen imaginiiren Bildschirm projiziereh

soil, um sich dann zu iiberlegen, wie alles hi
twas Positives umzuwandeln sei. Das isl

Fur mich zu an.strengend, das schaffe ich
nicht. Ich <werfe> cinfach alles vor ihn bin
tile Anliegen. . .»

Manche Jugendllche haben, wenn sie
einmal auf eigenen Fiissen stehen, we-
nig Kontakt mit ihren Grosseltern, die
ihnen in einer langst vergangenen Welt
zu leben scheinen. Wie sehen Sie das?

Ich bin uberzeugt, dass altere Leute den
Jungen vieles zu geben haben aus ihrer
Lebenserfahrung. Meine Grossmutter
war eine aussergewdhnliche Person. Ich
kannte sie als enorm willensstark - was
auch Eigenwilligkeit beinhaltet; sehr in-
teressiert - das Lesen des «Landboten»
war bis ins hohe Alter tagliche Lektiire;
engagiert - verschiedene wohltatige In-
stitutionen konnten auf ihre Unterstiit-
zung zahlen; musikalisch -Telefonnum-
mern lernte sie in Form von Melodien
auswendig, indem sie die Zahlen in To
ne umwandelte; und voller Energie -
auch ganz zuletzt wollte sie ihre Turn-
ubungen nicht lassen, um genug Krafte
zu haben, falls sie wieder vom Bett auf-
stehen kdnne. Bewunderung empfand
ich als Enkelin dieser Grossmutter ge-
genuber. Aussergewohnlich war sie

auch darin, dass ihre Gedanken jung
geblieben waren: eine junge alte Frau!

Fragen iiber Fragen

Wenn ich mich allerdings zuriickerinne-
re, kam sie mir erst in der Pubertai^o
richtig nahe. Ich fand in ihr eine Frai'^^,
zuhdren konnte. Sie verstand, aus ihre'iVi
eigenen Leben Erfahrungen weiterzuge-
ben und uns somit Mut zu machen, das
Leben anzupacken. Sie bejahte auf eine
selbstverstandliche Art und Weise das
Dasein und konnte mir etwas von die-
sem Urvertrauen schenken. Sie glaubte
an das Gute. Als ich fiinfzehn Jahre alt
war, hat sie mir, gepragt von siebzig
Lebensjahren, einen Weg zur Erwach-
senenwelt gezeigt. Fragen iiber Fragen,
Zweifel und Angste vor dem Erwachsen-
werden bekamen eine Antwort. Grossli
hat mir erzahit, wie sie sich hatte durch-
kampfen miissen in ihrer Jugend. Die
Art, in der sie berichtete, wie sie sich
dann das Leben gestaltete, wie sie sich
fiir eine neue Welt einsetzte und wie sie

Beatrix (rechts) mit Schwester und Vater.. .



... und «Grossli»

- statt stolz zu sein auf ihre grossen
Begabungen - bescheiden immer wie-
der nach einem Sinn suchte, machte ih
re Antworten glaubwiirdig. Dass hinter
dieser Kraft ein Glauben steckte, spOrte
ich.

Was hat denn Ihre Grossmutter Ihnen

vermittein konnen?

ich mochte sagen; einen Weg zum Glau
ben. Durch ein Eriebnis im Zweiten

Weltkrieg hatte Gross!! die innere Stim-
rn^erfahren, die Stimme Gottes. Sie

chte jeden Tag, auf sie zu horchen.
Somit fand in ihr ein Kampf zwischen
dem ausgepragten Eigenwillen und der
inneren Stimme statt. Sie erkannte das

und handelte entsprechend. Ich liebte
meine Grossmutter sehr, spurte aber
auch gleichzeitig eine Rebellion gegen
sie. Denn ihre ehrliche Art, dem Leben
gegenuberzutreten, war fur mich nicht
immer einfach und gerade deshalb her-
ausfordernd.

Im Haus Ihrer Grossmutter befindet sich

eine der bekanntesten Schweizer

Sammlungen impressionistischer Ma-
ler. Wie wirkte sich das auf Sie und Ihre

Schwestern aus, gewissermassen im
Licht solcher Werke aufwachsen zu

konnen?

WIr waren jeden Mittwoch im Haus der
Grosseltern zu Kartoffelstock eingela-
den - mmh! Als Kind interessierte mich

damals vor allem der Estrich, wo wir alte

Truhen, Schachtein und Kasten mit Klei-
dern der Urgrossmutter und von der
Fasnacht fanden. Die Bilder hingen wohl
an den Wanden, aber sie faszinierten
mich lange Zeit nicht. Sie gehdrten ge
wissermassen zum Haus, wie der
Schrank an der Wand. Mit Grossmutter

ein Bild anzuschauen, wurde jedoch
pidtzlich spannend. «Seht ihr, dass Van
Gogh den Acker goldgelb gemalt hat,
obwohl der Samann erst die Samen

ausstreut? Ob er etwa schon die Frucht

im Saen sieht?» Oder: «Dieses rote Ge-

bilde dort in der Ecke haben wir damals

nicht erkannt. Konnt ihr erraten, was es
ist? - Bonnard ist heute einfach zu lesen.

Vor funfzehn Jahren haben wir den ro-

ten Regenschirm nicht erkannt.» Grossli
hat in uns Freude an der Kunst geweckt.
Sie offnete auch vielen Besuchern die

Augen, andern ermdglichte sie einen
neuen Zugang zu den Bildern. Viele
Hunderte, vielleicht Tausende von Men-
schen wurden durch die Raume gefiihrt.
Grossli berichtete von den personlichen
Begegnungen mit den Kunstlern und
der Entstehung der Sammlung. Ihre
Fuhrungen waren keinerlei Routine. Vor
jeder Fuhrung reservierte sie sich ein
paar freie Minuten zum Nachdenken.
Und sie tat es mit der gleichen Sorgfalt,
ob es sich um funfzehn oder um einen

Besucher handelte. Heute geniesse ich
die Bilder immer wieder neu, erinnere
mich an Grosslis Aussagen und habe
meinen eigenen Zugang zu den Werken
entwickelt.

Ihre Familie lebte in den letzten Jahren

mit der Grossmutter in deren Haus zu-

sammen. Das ist ja heute selten bei uns,
drei Generationen unter einem Dach?

Der Umzug war kein einfacher
Entschluss fur meine Eltern und uns drei

Geschwister, da wir in einem Reihen-

haus wohnten, das mein Vater an der
Stadtgrenze gebaut hatte. Man wusste,
dass die Krafte der Grossmutter abnah-

men und es deshalb die letzte Gelegen-
heit war, mit ihr zusammenzuziehen.
Wir wollten es fiir sie und die Bilder-

sammlung tun. Auch fiir Grossli war es
kein leichter Entschluss. War es doch ihr

elterliches Haus, in dem sie Jahre mit

ihrem Mann gelebt und alles Praktische
dirigiert hatte. Es fiel ihr nicht immer
leicht, meinen Eltern die Zugel zu uber-
geben. Aber sie haben einander akzep-
tiert und trotz der kleinen «Matzchen»

geliebt. Ich war beeindruckt, wie gut
Grossli die Situation annahm. Diese we-

nigen Jahre, die wir miteinander erle-
ben durften, mochte ich nicht missen.
Ich wunsche sogar, dass noch moglichst
viele andere Familien die Gelegenheit
haben, gemeinsam mit Jung und Alt
zusammenzuleben.

Wie war das fiir Sie als junger Mensch,
mit jemandem zu leben, der durch
Krankheit immer schwacher wird, und
von ihm Abschied nehmen zu miissen?

Kurz nachdem wir zusammengezogen
waren, ging es Grossli schlechter. Sie
musste ins Krankenhaus und war bereit

zu sterben. Als ihr jedoch der Arzt sagte,
dass es noch nicht Zeit fiir sie sei,
entschied sie sich, alles zu tun, um wie
der zu Kraften zu kommen. Sie kam nach

Hause und ubernahm sogar wieder die
Kunstfiihrungen.

Spater wurde sie erneut schwacher, und
wir wussten, dass es diesmal ernst gait.
Aber sie strahlte je langer, je mehr Frie-
den aus. Mir wurde wieder bewusst,
dass der Tod nicht ein Ende, sondern ein
Durchgang zu einem andern Ort ist:
nichts Beengendes, sondern etwas Be-
freiendes. Wenn ich traurig werden
wollte, dachte ich an ihre Liebe und ih-
ren Glauben. Dabei spurte ich, dass ich
im Traurigsein zuruckschaue, statt vor-
warts - gar nicht im Sinne meiner
Grossmutter. Weil Grossli den Tod an-

genommen hat, hat sie uns enorm viel
Ruhe gegeben, sie wirklich gehen lessen
zu konnen. Als die Nachricht von ihrem

Tode mich erreichte, spurte ich vielmehr
Freude als Trauer. Ich konnte ja sagen
dazu, well ich wusste, dass Grossli dort-
hin gegangen war, wo ihre Wohnung
bereitstand.

Beatrix Steiner Ober Lisa Jaggii



ZUM NACHDENKEN

Beim Schreiben dieser Zeilen ma-

che ich mir Gedanken iiber die

Vielfalt der Themen, die man auf-

greifen konnte, iiber die Unzulang-
lichkeit der Sprache, um die Uber-
fulle an Botschaften und Nachrich-

ten, die taglich auf uns einstiirmen,
in Worte zu fassen.

Gibt es in unserem Kopf noch
Raum fiir zusatzliche Uberlegung?
Die sich liberstiirzenden Ereignisse
in der heutigen Welt rufen in der
Tat eine ganze Reihe von Reaktio-
nen in uns hervor. Ausserstenfalls
konnte es uns dazu verleiten, uns

abzukoppein, auszusteigen. Bin ich,
angesichts der unmittelbaren und
weltweiten Lage, in meinen Bezie-
hungen zu andern somit zur Ober-
flachlichkeit verurteilt? Bin ich ein-

fach zum Uberieben in einer Welt

voller sich verscharfender Wider-

spriiche gezwungen? 1st es iiber-
haupt raoglich, in unserem tagli-
chen Verhalten aufrichtig, enga-
giert und wirksam zu sein?

Sicherlich ist die Intensitat der Auf-

gaben nicht fiir alle dieselbe, aber
jeder wird in seinen Gefiihlen und
Prioritaten hin- und hergerissen.
Wie kdnnen wir also zugleich ver-
antwortungsbewusst und reif han-
deln? Dazu scheinen mir drei Ble-

mente unentbehrlich: den Men-

schen zu modernisieren, ihn zu er-
niutigen, aus der inneren Quelle zu
schopfen und ihn einzuschliessen In
eine Gemeinschaft.

Den Menschen zu modernisieren,

scheint in Anbetracht der noch vor-

herrschenden iiberholten Einstel-

lungen und veralteten Denkformen
von grundlegender Wichtigkeit.
Wenn man sieht, wie brennende
Konflikte angegangen werden,
muss man sich fragen, ob die soge-
nannten sozialen Wissenschaften

uns tatsachlich geholfen haben. Wir
tragen moderne Kleider und beniit-

zen modernste Werkzeuge, aber
unsere Denkweisen sind veraltet.

Instinkt und augenblickliche Reak-
tion scheinen auch heute vorzuherr-

schen. Wo sind die Friichte des

Fortschritts und des sozialen Dia

logs? Irgendwo steht geschrieben:
«Leben bedeutet innere Anderung
annehmen, vollendet leben heisst,
diesen inneren Wandel immer wie-

der angenommen zu haben.» Alle
jene, die eine moralische innere
Anderung frohgemut annehmen,
geniessen die Friichte der Freiheit
der Kinder Gottes.

Aber das Leben besteht nicht nur

aus gelebter Moral. Dazu gehort
auch der Weg zur schopferischen,
befreienden Quelle, welche wieder-
um zu echter Fntfaltung verhilft. In
der taglichen Besinnung nehme ich
Abstand, um abschatzen und ent-
scheiden zu konnen. Finmal frei ge-
worden, erlaube ich niemandem
und nichts, mich im Teufelskreis
meiner Routinen, Reaktionen oder
Verbitterungen gefangenzuneh-
men. Ich weiss, dass der Meister

mich jetzt und immer liebt, und da-
her gehe ich mit seinen Weisungen
zuversichtlich vorwarts, denn fortan
ist bei meinen Verpflichtungen,
Freundschaften und Zuneigungen ^
stets ein Stiick Fwigkeit mit dabei.
Ich lebe nicht mehr wie ein Waisen-

kind im Schrecken vor der Umwelt,

sondern als stets erneuerter und

dankbarer Sohn.

Fin Leben ohne Auftrag gleicht ei-
nem Boot ohne Ruder und ohne

Kurs. In Zusammenarbeit mit an

dern und mit ihrer Hilfe konnen wir

unseren personlichen und gemein-
samen Auftrag als einen Teil des
Schopfungsplanes erkennen und
ausfiihren. Unser Leben, unsere

Traume und Anstrengungen wer
den dadurch in neuem Mass mit

Sinn erfiillt.

Laurent Gagnon
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fiWandel in den Stadten»

Die Frage der Beziehungen zwischen Einwanderern und Sesshaften
wurde vom 25. bis 27. November 1987 von einem Ausschuss des

Europarates in Strassburg bebandelt.
Jean-Jacques Odier aus Lyon und drei Kollegen der Moralischen
Aufriistung aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz nahmen ais
Gaste an den Gesprachen teil. Odier brachte die in verschiedenen
Stadten gesammelten Erfahrungen zu diesem Thema ein und betonte
die wichtige Rolle der Stadtbehorden. Er erwahnte auch Moglichkei-
ten des Erfahrungsaustausches, wie er zwischen Lyon (Frankreich)
und Newcastle (England) stattgefunden hat (siehe Caux-Information
Nr. 1/85 und 1/86), um Gelegenheit zu geniigend Informationen und
Anregungen in dieser Frage zu schaffen. Odier und seine Kollegen
hatten im Verlauf der Tagung oft Gelegenheit zu Gesprachen, so mit
Tiirken, Portugiesen, Nordafrikanern und europaischen Parlamenta-
riern.

Die vier Erwahnten sind auch an den Vorbereitungen zuin Thema
«Wandel in den Stadten» beteiligt, das im Rahmen der kommenden
Sommerkonferenz in Caux zur Sprache kommen wird.

An der Winterkonferenz in Cairn:

INDIEN:

B&herzt ins nmte Jahr

«Mein Problem ist die Kritiksucht. Wenn ich nicht vor dem Friihstiick

eine drastische Anderung erfahre, werde ich sehr wahrscheinlich bis
zum Mittagessen etwas Negatives iiber den Osten Kanadas sagen, bis
zum Tee die USA kritisieren und vor dem Abendessen iiber die EG

schimpfen.» ^Fanner aus dem kanadischen Westen)

«Bitter werden ist leicht. Aber Hass vergiftet uns. Als Christus sagte,
wir sollen unsere Feinde lieben, ging es ihm nicht so sehr um die
Feinde, als vielmehr um uns selbst und unser Wohl.»

(US-Professorin an einer arabischen Universitdt)

Die Anwesenheit zahlrelcher junger Familien sorgte fiir einen lebhaften
Konferenzbetrieb. Flier das Krippenspiel holldndischer und franzdsi-
scher Kinder.

Eine internationale Runde junger Leute schmiedet Plane fiir 1988.
Dazu gehort auch die bevorstehende Jugendsession in Caux: «Neue
Trends setzen» (siehe Kalender Seite 16).

«Asia Plateau», das asiatiscbe Konferenzzentrum fiir Moraliscbe Auf
riistung in Pancbgani, Indien, kann dieses Jahr auf sein zwanzigjahri-
ges Besteben zuriickblicken. Die nachste Nnmmer unserer Zeitschrift
(Marz/April) wird dariiber ausfiibrlich bericbten. Wie rege das Zen-
trnm beniitzt wird, zeigt der Veranstaltungskalender der letzten
Monate: Seit September wurden drei Industrieseminare, eine interna
tionale Jugendkonferenz, ein Seminar des Forums fiir blinde Akade-
miker sowie ein Schulungsprogramm fiir junge Manner aus einem
Armenviertel in Bombay durcbgefiibrt, nebst einem besonderen
Scbulungskurs fiir Angestellte einer bekannten Motorradfabrik im
benachbarten Pune.

Viele Teilnehmer an diesen Anlassen sind mit neuen Erkenntnissen

und Entscheidungen in den Alltag zuriickgekehrt. Ihre Ausserungen
mogen zwar banal klingen; bedenkt man aber, in welcher Situation
diese Menschen leben und arbeiten mussen, zeugen ihre Entscheidun
gen von einer mutigen Einstellung, die in ihrer Umgebung sicher
vieles beeinflussen kann.

► «lch bin dankbar fiir all die Liebe, die mir hier entgegengebracht
wurde. Ich wohne in einem Armenviertel von Harijans (Angeho-
rige der ehemaligen Unberiihrbaren). Es wird zu viel Alkohol
ausgeschenkt und zu viel gestritten und geflucht dort. Deshalb
habe ich mich bis jetzt mdglichst wenig in der Kolonie aufgehalten
und liess die Kinder nicht aus dem Haus. Wenn ich heimkehre.
mochte ich meine Nachbarn kennen/ernen und das, was ich hier
gehort und gelernt habe, in meiner Kolonie unter die Leute
bringen.»

► «Die Schulung, die wir hier erhalten, dient unserer eigenen Besse-
rung und derjenigen der Gesellschaft. Die Fabrik, in der ich
arbeite, ist noch neu, und ich will mich dafiir einsetzen, dass wir im
guten Einvernehmen arbeiten, nachdem ich hier einen inneren
Frieden gefunden habe. Statt Feuerwerk fiir unser Diwali-Lichtfest
zu kaufen, werden wir das Geld sammeln und den Armen geben.»

► «Ich werde meiner Familie endlich sagen, wieviel ich tatsachlich
verdiene. Ich habe namlich schon seit vier Jahren eine bezahlte
Arbeitsstelle, von der daheim niemand weiss; so habe ich auch nie
etwas fiir meinen Unterhalt abgegeben.»

► «Vor Ihnen alien verspreche ich, das Tabak- und Betelkauen
aufzugeben und stattdessen jeden Monat 11 Rupien ans MRA-
Zentrum zu schicken.»

► «Ich wehre mich fiir die Rechte der Arbeiter, oft auf Kosten des
Betriebes, aber wenn meine Frau daheim nur den kleinsten Fehler
macht, kann ich so wiitend werden, dass ich tagelang nicht mit ihr
spreche. Ich will nun bei mir selbst beginnen.»

► «Als Gewerkschaftsfiihrer habe ich mit vielen Menschen zu tun.
Aber ich argere mich iiber jeden, der die Arbeit nicht nach meinem
Gutdiinken tut. Heute habe ich diesen Arger abgelegt und mochte
von jetzt an mit alien zusammenarbeiten.»

► «Meine Frau hat ihren Ring verloren. Als ich kurz darauf eine
Armbanduhr fand, behielt ich sie als <gerechten Ersatz>, wie ich
dachte. Nun habe ich eingesehen, dass dies falsch ist, und werde
die Uhr zuruckbringen.»

► «Es gibt arme und reiche Menschen in der Welt. Ich wohne in
einem Dorf, aus dem viele Bewohner in letzter Zeit der Diirre
wegen in die Stadt gezogen sind, und dies schafft hier und dort ein
Ungleichgewicht in der Bevolkerung. Ich mochte meinen Mitbe-
wohnern helfen, im Dorf selbst Arbeit zu finden. Darum werde ich
mich bemiihen, dort ein Zentrum zu schaffen, in dem sie Land-
und Milchwirtschaft erlernen k6nnen.»

► «Ich habe beschlossen, mich in meiner Abteilung jener anzuneh-
men, die der Arbeit fernbleiben, weil sie im Bann schlechter
Gewohnheiten sind, und folglich nicht den vollen Lohn nach Hause
bringen k6nnen.»

► «Ich arbeite nun schon seit zwanzig Jahren als Sozialfiirsorger.
Letztes Jahr dachte ich ans Aufhoren. Aber hier habe ich beschlos
sen, weiterzumachen und nicht aufzugeben.» Iff-

L^lj(f I—iHiCS



CAUX 1988

fiir eine

Wir alle suchen nach Losungen, wahrend die Welt aus einer Krise in
die nachste taumelt. Wir suchen nach neuen Methoden and Struktu-

ren; aber die Sehnsucht nach einer Welt, die es wert ist, darin zu leben,
stdsst immer wieder auf die tief verwurzelten Egoismen in uns. Der
menschliche Intellekt hat sich als unfahig erwiesen, unserem Planeten
den Weg aus seinen Schwierigkeiten zu zeigen. Wir brauchen gottliche
Weisheit in den menschlichen Dingen.
Eine neue Motivation, sowohl im Einzelnen als auch in Organisatio-
nen, ist die Voraussetzung fiir ein friedvolles Leben in der Gemein-
schaft und fiir ein weltweites, gemeinsames Vorgehen. Die Probleme
von Armut und Krieg diirfen nicht langer allein auf der Basis von
Pragmatismus oder Macht angegangen werden. Auch darf die Grund-
lage des Handelns nicht nur ein Idealismus sein, welcher den Starken
und Schwachen der menschlichen Natur nicht Rechnung tragt. Fiir
zerstorte menschliche Beziehungen und wachsende Orientierungslosig-
keit bietet iibertriebene Toleranz im Sinne von «leben und leben

lassen» kaum Antwort.

In der Natur der Menschen, stets Dreh- und Angelpunkt bei alien
Schwierigkeiten, liegt auch der Schlussel fiir die Zukunft. Eine Veran-
derung, die in uns selbst beginnt, kann das alltagliche wie auch das
Leben der Gesellschaft pragen.
Ein moralischer und geistiger Wandel kdnnte den Weg offnen zu N, ^
Gemeinschaft des Vertrauens, in der die Menschen in ihrem Glauben
und ihrer Kultur tief verwurzelt bleiben, sich aber gleichzeitig anderem
und anderen nicht verschliessen. Es ist erwiesen, dass sich durch einen

solchen Wandel tatsachlich Situationen von innen her umgestalten und
damit schopferische Krafte fiir das Fortkommen der Menschheit frei-
setzen lassen.

An diesem kontinuierlichen Prozess haben wir alle Anteil.

geistige und moralische

Konferenzprogramm

8.-10. Juli Eroffnung: Fiinfzig Jahre Moralische Aufriistung -
Perspektiven fiir die Zukunft

8.-13. Juli Treffen der Mittelmeerlander

15.-17. Juli Gesundheitswesen: Die Rolle der Familie. Das

Geheimnis der Zusammenarbeit. Wie beeinflusst

unsere Wertskala das Verhalten gegeniiber Patienten
und Mitarbeitern?

20.-30. Juli Neue Trends setzen: Studien- und Trainingswoche
fiir junge Leute (Mindestalter 16 Jahre)

3.-10. August Asien, Afrika und der Fazifik im Mittelpunkt

12.-18. August Wandel in den Stadten: Erfahrungsberichte aus aller
Welt, insbesondere Nord-, Zentral- und Siidamerika

24.-28. August Menschen, Finanzen und Moral
Eine von Vertretern der Industrie und Wirtschaft

gestaltete Tagung

Fiir weitere Informationen steht das Konferenzsekretariat zur Verfii-

gung.

ErneuerunQ

Konferenzsekretariat

Moralische Aufriistung
CH -1824 Caux

16


