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Liebe Leserin,
lieber Leser

Die Feuerwerke wurden geziindet und das Spektakel war beein-
druckend. Silvester und Neujahr liegen hinter uns; der zahlenmassig vier-
steliige Wechsel ist meist problemlos geschafft - und mindestens zwei der
drei «neuen Kartoffeln» werden uns beim Schreiben des Datums nocb eine

gute Weile begleiten.

Was bleibt nun beim Alten und was ist neu nach dem viel beredeten

Wechsel? Der Wunsch, bestehende Gegensatze zu iiberwinden, Wunden zu
heilen, Ausschau zu haiten nach besseren Perspektiven scheint uns Men-
schen angeboren zu sein und regt sich immer wieder neu.

So fragen sich denn viele aus Anlass eines solchen Datumswechsels -
Oder auch zu Beginn eines neuen Lebensabschnitts wie solch positive
Veranderungen ausgelost werden konnen und was es braucht, damit sie
Fuss fassen und um sich greifen. Gibt es Vorbilder, Muster, Modelle, die bei
einem solchen Prozess hilfreich sind? Was ist notig, damit die Ansatze kein
blosses Strohfeuer bleiben?

Beim Zusammenfiihren der Beitrage, die Sie auf den nachsten Seiten
finden, wurden wir an diese Fragen erinnert und vermuten, dass sich darin
beim naheren Hinsehen einige hilfreiche Anregungen finden lassen. Moch-
ten Sie mit uns auf Entdeckungsreise gehen?

Wir wiinschen Ihnen im Zeichen der runden, ganz und gar neuen Jahres-
wie beim Geniessen neuer Kar-zahl eine gute und schmackhafte Lektiire

toffein!

Christoph Spreng
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Treffpunkt Malta

So unscheinbar sich die Insel Malta, direkt siidiich von Sizilien, auf
einer Landkarte ausnehmen mag: schon oft hat sie ihre ganz beson-
dere Ausstrahlung bewiesen. Dies auch im vergangenen November, als
sich auf Initiative zweier jiingerer Ehepaare die Vertreter von zwolf
Mittelmeerlandern wahrend einer Woche in der Nahe des Stadtchens

Mosta zu einem Dialog «zwischen Gemeinschaftsgruppen» einfanden.
Dank der Kulturen, die sich auf Malta iiber Jahrhunderte hinweg bunt
mischten, unterhalt die Insel, die auch die Folgen zahlreicher Kriege
erduldet hat, historische Beziehungen mit einer ganzen Reihe Volker
der Region.

In einer Zeit, wo von Zivilisationskon-
flikten die Rede ist und das Verhaltnis

zwischen der westlichen und der ara-

bisch-muslimisehen Welt eine Art Hoch-

spannungsleitung rund um die Erde zieht,
wollten die Organisatoren ihr Land zur
Verftigung stellen fur einen klarenden
Dialog iiber die schweren Vorurteile und
anderes, das die Versobnung in dieser
empfindliehen Weltregion hemmt.

Die Aussicbt auf eine Pause zur

Verstarkung der Freundschaft unter Men-
schen, die an einer besseren Welt mitwir-
ken wollen, hatte Manner und Frauen aus
Algerien, Tunesien, Libanon und Zypern
herbeigezogen, aus Jordanien, Palastina
und Israel... Eine Freundschaft, die auf-
baut, die ein gemeinsames Stillwerden
angesichts der Schwere gewisser Situatio-
nen begiinstigt; die dazu beitragt, dass je-
der sich von den Erfahrungen der andern
nahren kaim, und die es ermoglicht, das
Leben wieder auf das Wesentliche aus-

zurichten. Und typisch fiir ein siidliches
Land blieb sogar Zeit, miteinander zu
lachen, zu singen und zu tanzen!

Parteiische Haltung

Gleich beim ersten Abendessen wurden

wir Franzosen durch Freunde aus Nord-

afrika und Libanon auf die tiefe Frust-

riertheit eingestimmt, die in der arabi-
schen Welt herrscht - aufgrund lokaler
Spannungen wie auch der Tatsache, dass
dort die westliche Flaltung als sehr partei-
isch empfunden wird. Die Anwesenheit
all der Gesichter verlieh den Realitaten

des Mittelmeerraumes plotzlich eine be-
sondere Deutlichkeit.

Als Erben der drei grossen mono-
theistischen Traditionen fragten wir nach
der gbttlichen Absicht fur diese Welt-
gegend, die von einigen mit einem «farbi-
gen Bildteppich, reich an Kulturen und
Religionen» verglichen wurde. Um die
Angst vor den drohenden Konflikten zu
bannen, horchten wir die Signale der

Hoffnung ab, die hier und dort von ver-
schiedenen Initiativen ausgehen: so jene
politischen Akteure verfeindeter Gemein-
schaften, die sich in einer Hauptstadt be-
gegnen; jene Manner und Frauen von der
Basis, die ungeachtet ihrer Herkunft ihre
Bemiihungen vereinen, um den Opfern
von Konflikten unterschiedslos zu Hilfe

zu eilen, sie zu pflegen und zu bilden.

Fessel Oder Sprungbrett

Der zweite Tag stand unter der Inspira
tion einer religiosen Figur Maltas, Erz-
bischof Victor Greg, der uns daran erin-
nerte, wie sehr dieser Dialog mit einem

Gottes», betonte er. «Unsere Aufgabe ist
es, jene Bedingungen zu schaffen, unter
denen Gottes verwandelnde Kraft wirken

und seine Fleilung geschenkt werden
kann. (...) Das Leiden wird immer zu un-
serer Geschichte gehoren. Moge es nicht
zur Fussfessel werden, die uns an die
Vergangenheit kettet, sondern vielmehr
als Sprungbrett in eine andere Zukunft
dienen.»

Er warnte vor einem rein technischen

Angehen von Konflikten, das den ganzen
geistigen Anteil iibergehe, der doch zum
Erlangen echten Friedens unter den Men-
schen so wichtig sei. Dialogteilnehmer
aus dem politischen Leben stimmten ihm
zu. Giovanni Bersani, ehemaliger Vize-
prasident des Europaparlaments, erinnerte
daran, dass politische Strukturen ohne
den moralischen und menschlichen Riick-

halt der Zivilgesellschaft nicht funktio-
nieren konnen. Gemass dem friiheren

maltesischen Minister George Vella hat
sich «die Politik im zypriotischen Prob
lem als machtlos erwiesen; hingegen hat
das Erdbeben in der Tiirkei die Menschen

einander niiher gebracht. Die Probleme
rein politisch und wirtschaftlich anzu-

Malta: Diefriihere Hauptstadt Mdina

Schritt im Glauben in Verbindung stehe.
Stets werden wir uns an seine spirituelle
Charta zum Auftakt jeglicher Versob-
nungsarbeit erinnern, die er uns vor-
stellte. «Vers6hnung ist ein Geschenk

gehen, lost sie nicht. Die Antwort liegt
hauptsachlich in diesen Biirgerinitiativen:
Sie bringen Menschen zusammen und
helfen ihnen, sich gegenseitig zu entde-
cken und ihre Vorurteile zu uberwinden.»



1-2/00

Vorurteile abbauen

Die Vorurteile: bis zum Ende der Ta-

gung sollten sie Stoff zum Austausch und
Nachdenken liefern. «0b Ergebnis un-
serer Unwissenheit oder Fruchte der Ge-

schichte, aufgedrangt von einem selek-
tiven Gedachtnis - wie sind sie zu

uberwinden?», so das 2. Tagesthema.

Nehmen wir Emrah, einen tiirkischen
Verleger (siehe Kasten), der die blookier-
te Lage in Zypem beklagt - Ergebnis der
anhaltenden Feindseligkeit zwischen
Griechenland und der Tiirkei: «Bei uns

hat eine wahre antigriechische Gehirn-
wasche stattgefunden. Ich wehrte mich
dagegen. Im Gegenzug verlor ich meinen
OfFiziersrang in der Armee.»

Assad aus Libanon, wahrend des Biir-
gerkrieges noch sehr jung, hatte sich aus
Angst den christlichen Milizen ange-
schlossen. «Der Hass kam spater», sagt
er. «Als OfFizier liess ich Palastinenser

umbringen, Muslime. In mir waren zwei
Personen: einerseits der Christ und ander-

seits jener, der seine Arbeit tat ... Kurz-
lich rief mein kleiner Sohn aus: <Ich will,
dass alle Syrer sterben!> Ich muss ihm
weitergeben, was ich gelernt habe. Auch
die syrischen Soldaten haben Familien.
Man darF nicht seinen Hass iiber ein

ganzes Yolk entladen.»

Ein maltesisches «Liizii» (Fischerboot) vor der Biicht des Apostels Paulus

Wael, Kama!, Ruth

Der Palastinenser Wael war elQahrig,
als die Intifada begann - in einem Klima
des absoluten Masses gegen die Israeli.
«Ich wuchs auf inmitten von Leiden und

Gewalt. Nach dem Krieg liess sich ein ge-
wisser Friede nieder, aber der Hass hielt
an. Ich war entschieden gegen die Ab-
kommen von Oslo. Dann kam eine For-

scherin aus den USA in mein Dorf, um
eine Studie zu machen. Sie war Judin.

Mein ganzes Gedankensystem wurde
iiber den Haufen geworfen.»

Schockwelle

Ich war ein pickelharter Geschafts-
mann. Wirtschaftliche Werte lagen mir
deutlich naher als geistige. Ich deklarier-
te Jewells nur 50 % meines Umsatzes,
derm in der Tiirkei sind die Steuern

horrend. Ich war ein starker Rancher

und Trinker, und Liigen war fur mich so
natiirlich wie Atmen. Mein AuFenthalt

in Caux hat mir etwas eingeimpft: die
Idee, dass ich, wenn ich eine Verande-
rung in meiner Umgebung wollte, bei
mir selbst anfangen musste. Ein kleiner,
ins Wasser geworfener Stein - aber die
Schockwelle hat ihren Weg gemacht.

Bei meiner Riickkehr in die Tiirkei,
als das Flugzeug landete, war mein
Entschluss gefasst: Die wirtschafili-
chen Werte wurden nicht mehr mein

oberster Bezug sein. Ab jetzt wiirden
Toleranz, Glaube und Ehrlichkeit in
meinem Leben eine Rolle spielen.

Der Kampf um Ehrlichkeit war der
schwierigste. Als ich meinen Buchhal-
ter anwies, die gesamten Ldhne zu de-
klarieren, weigerte er sich zuerst. Ich
musste ihm mit der Entlassung drohen.
Fortan gab es auch keine Verkaufe ohne
Rechnung mehr. Ich wollte ehrlich sein
mit meinen Konkurrenten, die anfang-
lich dachten, dies sei ein neuer Trick
von mir. Ich habe viel Geld verloren,
aber ich war mit mir selbst im Frieden.

Jetzt habe ich Kunden dazugewonnen,
derm sie wissen, dass sie mir vertrauen
konnen; meine Umgebung sieht mich
nun mit andern Augen an: Es tut gut zu
spiiren, dass man geschatzt und respek-
tiert wird. Auch wurde meine Ehe ge-
rettet. Heute erachte ich es als meine

Aufgabe, das weiterzugeben, was ich
gefunden habe.

Emrah Ozpirincci

Kamal aus Jordanien sorgt sich um
den Bannfluch, der fiber die religiosen
Extremisten verhangt wird. Die Medien,
meint er, ermutigten eine ausgrenzende
Haltung. «Aus Angst vor islamistischen
Gruppen sind wir bereit, ein diktatori-
sches Regime zu wahlen», sagt er.
«Schliesslich gehoren jene Menschen zu
unserer Gesellschaft, und ihr Auftauchen
ist ein Ausdruck der Unabhangigkeit an-
gesichts der westlichen Kultur. Mit ihnen
muss sich ein Dialog etablieren: Dies
diirfte mithelfen, ihre Sicht der Dinge ins
Gleichgewicht zu bringen.»

Beim abschliessenden Zusammensein

driickte die israelische Sozialarbeiterin

Ruth ihre Dankbarkeit aus: «Trotz der

Situation, die auf dem Nahen Osten lastet
und mit der ich mich eng verbunden fuh-
le, habe ich kein einziges Mai wahrend
dieses Treffens das Gewicht der Verurtei-

lung oder der Kritik gespiirt.»

Assad gibt zu, dass er die Zeit nach
einer solchen Zusammenkunft scheut:

«Bin ich wieder daheim, kommen mir
Jewells meine Entscheidungen, gemessen
am Umfang der Probleme, zu klein vor.
Wie kann ich mir den Glauben an die an

dern und an die Zukunft bewahren, den
ich hier gefunden habe?» Mogen die
Worte von Monsignor Greg ihn begleiten:
«Dieser Dialog ist nicht ein Ziel. Bleibt
miteinander in Kontakt, seid im Gebet
verbunden, trefft euch wieder zu be-
stimmten Themen oder um cure spiri-
tuelle Energie zu erneuern.»

Nathalie Chavanne
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Augenschein in China

Zuriick von einer Aiistausch-Besuclisreise in China beschreiben

unsere Korrespondenten Marcel und Theri Grandy Hire Eindriicke.
Man konne die Chinesen quasi schematisch in zwei Kategorien
aufteilen, meinen sie: einerseits die alteren Menschen oder jene, deren
Eltern die Griindung der Volksrepublik China erlebt batten, und
anderseits die jiingeren.

Erstere seien sich der ungeheuren
Fortschritte, die ihr Land erzielt hat, und
des wirtschaftlichen Wachstums bewusst

und blickten zuversichtlich in die Zu-

kunft. Bei den Jiingeren sei dies weniger
der Fall: «Sie haben oft Angst vor der
Zukunft, fragen sich, wie sie ihren Platz
in der neuen, sich rasch entwickelnden
Gesellschaft finden werden.» Der deut-

sche Vorsitzende einer grossen auslan-
dischen Gesellschaft, eben von einer
Geschaftsreise in Europa zuriickgekehrt,
habe ihnen erklart: «ln Europa verandert
sich wenig; die gleichen Geschafte, die
gleichen Flauser, die gleichen Tram- oder
Buslinien, In China verwandelt sich alles

in atemberaubendem Tempo und Mass-
stab. Dieses Land wird Amerika und

Europa schon bald uberflugeln.»

Ein junger chinesischer Gesprachs-
partner, der in Europa studiert und gear-
beitet hat, sei sich dessen gar nicht so
sicher. Er habe wiederholt darauf hinge-
wiesen, dass es China noch an Qualitats-
und Frazisionsarbeit mangle.

Vor kurzem sei in der Schweizer Presse

zu lesen gewesen, dass die Rezession,
welche jetzt auch Schanghai erreicht hat,
innerhalb eines Jahres bereits zu einer

Kiirzung in- und auslandischer Investitio-
nen urn 30% gefiihrt habe, so dass heute
60% der Biirogebaude Schanghais leer
stiinden.

Nach sieben Jahren

Dies war der dritte Besuch des Ehe-

paars Grandy in China innerhalb von sie
ben Jahren, und auch sie unterstreichen
die ungeheuren Veranderungen in diesem
riesigen Land. Die Auswirkungen des
Wirtschaftswachstums seien ihnen sofort

aufgefallen. «Uberall Neubauten, Bau-
pliitze und grosse Baukrane», beschreibt
Theri Grandy, «...und Autos. 1995
herrschte noch das Fahrrad. Das ist jetzt
ganz anders.»

Beim einzelnen chinesischen Burger
verspiire man ein neues Bewusstsein von
Freiheit, fahrt sie fort. 1992 sei es noch
nicht erlaubt gewesen, Auslander bei sich
zu Hause zu empfangen. «1995 durften
wir cine Familie besuchen, heute ist dies
gang und gabe.»

Austauschprogramme

Auch diesmal waren Grandys Gaste
der staatlichen, fiir internationale Kontak-
te zustandigen Organisation CAFIU. «De-
ren Verantwortliche hatten uns diesmal

gebeten, auch in Gegenden, die wir noch
nicht besucht hatten, unsere Ansprech-
partner fiber die Moralische Aufiaistung
zu informieren», erklart Fran Grandy.

«Die regelmassigen Austauschpro
gramme mit der CAFIU laufen seit 1989,
so dass seither beinahe jedes Jahr cine

Delegation aus China an einer der Konfe-
renzwochen in Caux teilgenommen hat.»

Warum diese Besuche?

Dazu meint Marcel Grandy unter an-
derem: «Wir sind uns bewusst, dass es in
China mit der Wahrung der Menschen-
rechte nicht immer zum Besten steht,
meinen aber, dass dies kein Grund ist,
Kontakte mit diesem grossen Land zu
meiden.» Die Tatsache, dass die verschie-
denen Besuchergruppen der MRA im
Laufe der Jahre keine wirtschaftlichen

oder anderen Interessen vertraten, habe
sich immer wieder als Vorteil erwiesen

und das Herstellen von echten, offenen
Kontakten erleichtert. «Auch dass wir

ohne vorgefasste Meinungen gekommen
waren, wurde geschatzt und anerkannt.
Wir begegneten ihnen, wie wir Menschen
in irgendeinem anderen Land begegnen
wfirden, denn jeder Einzelne und jedes
Yolk hat seine bestimmten Schwachen,
und jeder Mensch und jedes Yolk kann
sich andern», fahrt Grandy fort.

Ihre Ansprecbpartner seien sich der
Probleme der Armut, der Arbeitslosigkeit
und der Korruption bewusst und hatten
sich deshalb immer wieder fur Berichte

interessiert, wie Yeranderung im offentli-
chen Leben, in der Wirtschaft und auch
im Familienleben moglich sei.

«Ein junger Geschaftsmann in leiten-
der Stellung sagte uns: <Im Wirtschaftsle-
ben bin ich erfolgreich, aber nicht im Fa
milienleben. Dort mfisste ich irgendwie
mein Benehmen verandern.) Ein junges
Ehepaar sorgt sich um seinen einzigen,
sechsjahrigen Sohn, weil die Einzelkinder
in China so verwohnt sind. Nun fragen

■

Die geschichtlich bedeiitende Stadt Wuhan wird zur ebenso ge-
wichtigen modernen Indiistriestadt

Faszination des Computers: am Nachmittag diirfen die Klassen-
besten zwischen Musik-, Sport- und Informatikunterricht wahlen
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«Mascha wird wohl
kaum je gehen lernen»

sich die Eltern, wie sic ihn unter diesen
Umstanden bestmoglich fur die Zukunft
ausriisten k6nnen.»

Offenheit

Zweifellos verspiire man den Wunsch
nach mehr personlicher Freiheit - vor
allem bei den jiingeren Menschen be-
richten Grandys. Auch bei chinesischen
Teilnehmern an den Tagungen in Caux sei
ihnen die Offenheit aufgefallen, mit der
iiber personliche Gefuhle und Gedanken
gesprochen werden konnte, und dies auch
mit Menschen in verantwortlicher Stel-

lung.

Wachstum und Umwelt

Die Gaste besuchten die Stadte Chong
qing und Dalian, welche direkt mit aus-
landischen Untemehmen Handel treiben

durfen, ubrigens cine vollig neue Ent-
wicklung. «Dann erlebten wir cine er-
staunliche dreitagige Kreuzfahrt auf dem
Jangtse», erzahlt Marcel Grandy, «auf je-
nem 15 500 km langen Fluss, der im tibe-
tischen Hochplateau entspringt. In jener
Gegend sind Vorbereitungen fur den Bau
eines Riesenstaudamms im Gang, der ei-
nen Stausee von 600 km Lange entstehen
lassen soil. Der Damm wird die Gegend,
die von den Chinesen «Region der drei
Schluchten» genannt wird und wo dreis-
sig Millionen Menschen wohnen, einer-
seits vor den gefahrlichen Uberschwem-
mungen schiitzen. Anderseits miissten
jedoch in den nachsten Jahren cine Milli
on Menschen umgesiedelt werden. Ange-
sichts der Dichte der landwirtschaftlichen

Bebauung in dieser Gegend komme man
nicht umhin, sich zu fragen, wie diese in
Wohnblocke umgesiedelten Bauem, die
vorher vom Land lebten, in Zukunft ihren
Lebensunterhalt bestreiten konnten.

Grenzen der Freiheit

Natiirlich furchten sich die Behorden

vor einer Destabilisierung durch die Lo-
ckerung der staatlichen Kontrolle, meint
Grandy. Diese Lockerung werde aber un-
weigerlich weitergehen. Der Beitritt Chi
nas zur Welthandelsorganisation und die
mit den USA unterzeichneten Abkom-

men - sowie jene mit der EU, die in nachs-
ter Zukunft unterzeichnet werden sol-

len -, sehen unter anderem cine Zollsen-
kung um 17% auf 27% vor; und auch dies
werde sich auf die Verbreitung chinesischer
Waren auf den Weltmarkten auswirken.

China werde diese Umwalzung teuer be-

Der ukrainischc Lehrer Wladimir Dewakow dachte, er wiirde nie
Kinder habcn. «Dem lag nichts Objektives zu Grunde», sagt er,
«nur das Gefiihl, Gott wolle mir keine geben.» Als ihm dann seine
Frail Tanja sagle, sie sei schwanger, war er hoch erfreut.

Tanja musste drei Wochen im Kran-
kenhaus verbringen, um einer Fehlgeburt
vorzubeugen. Dies sei nicht ungewohn-
lich in der heutigen Ukraine, meint
Wladimir. «Die meisten unserer Freun-

dinnen machten wahrend der Schwanger-
schaft dieselbe Erfahrung - vielleicht ist
es Luft- Oder Wasserverschmutzung oder
ungeniigende Emahrung. Eine Spezia-
listin fiir Schwangerschaftsbeschwerden
erzahlte uns, wahrend der Sowjetzeit
hatte ihre Abteilung immer leer gestan-
den, doch nun konne sie fiir die Patientin-
nen keine freien Betten mehr finden.»

Offiziell ist das Gesundheitswesen in

der Ukraine noch immer unentgeltlich,
doch in Tat und Wahrheit miissen die

Patienten fur alles aufkommen, aus-
genommen Betten mid Matratzen - bis
bin zum Wattetupfer, wenn sie eine Injek-
tion kriegen. Das medizinische Personal
ist uberarbeitet und entmutigt.

Anstatt in diesem fadenscheinigen Sys
tem etwas zu riskieren, beschlossen
die Dewakows, einen Arzt zu bezahlen,
damit er die letzten Wochen von Tanjas
Schwangerschaft iiberwachte. Er sagte, er
wiirde alles fur die Entbindung vorberei-
ten und die Dewakows konnten ihn, wenn
es soweit sei. Tag oder Nacht anrufen.
«Es war soweit an einem offentlichen Fei-

ertag ungefahr halb zehn abends», sagt
Wladimir. «Als der Arzt ans Telefon kam,
war er so betrunken, dass er keinen zu-
sammenhangenden Satz sagen konnte.
Wir konnten bloss ins Krankenhaus het-

zahlen, meint Grandy weiter. Heute gebe
es zum Beispiel 120 Automobilfirmen in
China, von denen die meisten dem Staat
gehbren. «Wie werden diese sich im
plotzlichen Aufkommen des freien Han-
dels wehren k6nnen?», fragt er. So sei
zum Beispiel eine betrachtliche Zunahme
der Arbeitslosigkeit zu befurchten.

«Laut dem amerikanischen Time Ma

gazine werden bis zum Jahr 2002 die meis
ten der heute Verantwortlichen das Feld

jiingeren Nachfolgern iiberlassen mussen.
Ein neues Team bereitet sich vor. Auch

dies diirfte zu interessanten Entwicklun-

gen fuhren», schliesst Marcel Grandy.

zen und den diensttuenden Arzt nehmen,
der natiirlich nichts von Tanjas Kranken-
geschichte wusste.»

In der Morgenfriihe kam Mascha zur
Welt. Wahrend der Entbindung sorgte
sich Tanja, dass mit dem Baby nicht alles
stimmte, aber der Neurologe, der es spa-
ter untersuchte, sagte, das Kind sei in
Ordnung. Als Tanja Besorgnis ausserte,
das Krankenhaus mit erhohter Tempera-
tur verlassen zu miissen, lautete der Be-
scheid, sie brauche sich nicht zu angsti-
gen, doch eine Woche spater war Tanja
wieder im Krankenhaus mit gefahrlich
hohem Fieber. Es stellte sich heraus, dass
das arztliche Personal die notwendigen
Massnahmen nach der Entbindung unter-
lassen und Tanja sich eine Blutvergiftung
zugezogen hatte. Wie durch ein Wunder
iiberlebte sie.

Als der Neurologe von der lokalen
Klinik das Kind untersuchte, fand er her
aus, dass Maschas Muskeltonus ausserge-
wohnlich niedrig und ihre Reflexe ausge-
sprochen hoch waren. Er diagnostizierte
ein Hirn- oder Riickenmark-Trauma und

meinte, Mascha konnte vielleicht gehen
lernen, aber ffiihestens mit drei oder vier
Jahren, und auch dann wiirde sie schwer
humpeln.

Alles tun, was wir konnen

Wladimir war ausser sich. «Ich hatte

mir schon gedacht, Gott konnte mich so
behandeln: mir meine Tochter zeigen
und sie dann wegnehmen. Ich hatte alle
moglichen Plane gegen den Arzt im
Krankenhaus ausgeheckt, angefangen da
mit, dass ich ihm eines Nachts auflau-
ern oder ihm den Prozess machen konnte.

Ich wusste nicht, auf welche Stimmen ich
hbren sollte. Einige rieten mir, zu pro-
zessieren; andere sagfen, wir sollten
vorwiirts machen und ein zweites Kind

haben; andere sagten: tu nichts, geh an
Gottes Hand; wiederum andere: trau nie-
mandem.»

Funf Monate danach fuhr er in die

Schweiz, um als russischer Dolmetscher
an den MRA-Sommerkonferenzen in Caux

zu arbeiten. «Ich kam mit der Einstellung:
Ich komme aus einem Land, wo man in
ein Taxi steigt und dann von einem Ver-
kehrspolizisten gestoppt wird. Er ist aber
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Die Familie Dewakow

nicht tin cchter Polizist er will dein

Geld. Du fahrst welter ins Krankenhaus

und suchst einen Arzt auf, der gar keiner
ist. Du willst ihm den Prozess machen;
also gehst du zu einem Juristen, der kei
ner ist. Du bringst dein Kind in die Schu-
le zu einer Lehrerin, die keine ist. Und
dann beginnst du diese Zweifel auf jeden
und jede zu projizieren, die du in der
Strasse, bei der Arbeit und sogar in der
Kirche triffst,»

Wladimir war beriihrt von der Unter-

stutzung, die er in Caux fand - die agyp-
tische Kinderarztin, die mit ihm iiber
Mascha weinte, die jungen Dolmetsche-
rinnen, die Geld fiir ihre Behandlung
sammelten, der altere Mann, der ihn bei
jeder Begegnung aufzumuntern suchte.
Von seiner Dolmetscherkabine aus horte

er zu, wie Menschen auf dem Podium von
Vergebung sprachen. Vielleicht, dachte
er, war dies die einzig wahre Art von Ent-
schadigung fur das, was er erlitten hatte.
Ihm wurde bewusst, dass er im Kleinen
fur Veriinderung wirken konnte. Er konn-
te nichts unternehmen gegen korrupte
Polizisten oder Axzte, aber in der Erzie-
hung konnte er etwas tun, indem er ein
Lehrer war, der Zeit und Riicksichmahme
fiir seine Schiiler hatte. «Ich beschloss,
Gott das zu tiberlassen, was nur er tun
konnte; selber wollte ich aber alles tun,
was ich konnte.»

Zu Hause in der Ukraine arrangierten
dann die Dewakows Massagen und Injek-
tionen fur Mascha sowie «Vitamine und

haufenweise Gebete». An ihrem ersten
Geburtstag konnte sie stehen, indem sie

sich festhielt, und mit 13 bis 14 Monaten
begann sie zu gehen. Als im Sommer dar-
auf die ganze Familie nach Caux kam, er-
ziihlte Wladimir ihre Geschichte auf dem

Podium - und die 18 Monate alte Mascha

rannte quer tiber die Biihne direkt in seine
Arme.

Da es den Dewakows nicht geniigte,
eine Antwort auf ihre eigenen Probleme
gefunden zu haben, liessen sie sich auf
eine Reihe von Initiativen ein, um andern
zu helfen. Wladimir iibersetzte Informa-

tionsbroschuren fiir werdende Eltern. Er

und Tanja legen monatlich einen Teil sei
nes Gehalts beiseite (vermehrt durch Bei-
trage eines Freundes in den USA), um
Medikamente, Vitamine und Friichte fiir
schwangere Frauen zu kaufen. Ihre Kir
che erstellt eine Herberge fur Teenager-
miitter, die sich gegen eine Abtreibung
entschieden haben. Die Dewakows helfen

auch zwei Strassenkindern beim Lesen-

und Schreibenlernen. Und das Radikalste
von allem: Tanja, die in einer Musikhoch-
schule als Begleiterin arbeitete, hat be-
schlossen, sich zur Krankenschwester
ausbilden zu lassen.

Und wie stellt sich Wladimir zu Gott,
von dem er einst dachte, er wolle ihm sein
Kind nehmen? «Ich horte einmal eine Ge

schichte dariiber, wie sich eine Frau in-
nerlich veranderte, als sie merkte, dass
Gott, wenn er sie ansah, nicht die Stirn
runzelte, sondern lachelte. Heutzutage
denke ich mir, dass Gott zuerst Mascha
zusieht, wie sie rennt, und dann mich an-
schaut und mir zuwinkt.»

Mary Lean
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Der lange Weg vom Kollaps
Derzeit sind vielerorts gesellschaftliche Umbriiche im Gang, die

das herkommliche Sicherheitsbediirfnis und den Traum vom Ideal-
zustand herausfordern. Im vergangenen August waren die Siid-
afrikaner Nice und Loel Ferreira nach Jahrzehnten wieder auf einer
Europareise und berichteten an der Caux-Konferenz «ZieIe und
Werte fiir das nachste Jahrhundert» in zwei Seminaren iiber den

Umgang mit dem Umbruch an ihrem Wohnort Stutterheim.

Stutterheim ist eine landliche Klein-

stadt im ostlichen Kapland und liegt etwa
70 km von der Stadt East London ent-

fernt. Die Distrikt-Gesamtbevolkerung
von 90000 umfasst auch die Dorfer

Mgwali, Hekel, Wartburg, Cenyu, Mlun-
gisi, Kubusi, Isidenge, Ndakana und Ama-
tolaville.

Im 19. Jahrhundert lebten dort der

Hauptling Sandile und sein Volk sowie im
Jahr 1820 eingewanderte Siedler und
deutsche Soldner. Die Stadt erhielt ihren

Namen von Baron von Stotternheim, dem
Kommandanten des dort stationierten

deutschen Bataillons.

In den sechziger Jahren des 20. Jh. war
geplant, die schwarze Bevolkerung in die
Homelands von Ciskei oder Transkei um-

zusiedeln, was auf starken Widerstand
stiess. Aufgrund dieser Umsiedlungspla-
ne gab es wahrend knapp 30 Jaliren keine
Entwicklung oder Verbesserung der Le-
bensbedingungen der schwarzen Bevol
kerung.

Die achtziger Jahre

Wie fur diese Zeit typisch, war auch
Stutterheim von Konflikten geschiittelt.
Standiger politischer Aufruhr, Armut,
Arbeitslosigkeit und Kriminalitat herrsch-
ten vor. Die Lebensbedingungen der
schwarzen Mehrheit waren schlecht. So

gab es beispielsweise im Vorort Mlungisi
120 Wasserhahne fiir 23500 Bewohner,
weder Elektrizitat noch Abwasserleitun-

gen. Zwischen den Rassen und Grup-
pierungen herrschte Misstrauen und Arg-
wohn.

Ab 1984 ausserten die Bewohner ihren

Zorn in monatlichen Protestmiirschen als

Versuch, die verschiedenen Probleme zu
thematisieren. Die Spannung zwischen
den grossmehrheitlich schwarzen Bewoh-
nern und der von Weissen geleiteten Poli-
zei nahm dramatisch zu. Die Wirtschaft

sackte ab und war nahe am Kollaps.

In dieser Spannung wurde einigen Be-
wohnern klar, dass die Stadt ihren Weg
zur Problemlosung ohne auswartige Hilfe
finden musste. 1989 wurde eine Reihe

von Versammlungen einberufen, die iiber
viele Monate hinweg stets unterbrochen
und dann wieder aufgenommen wurden.

Aus der Sicht der Weissen liess sich

keine Linie in der Arbeit der mehrrassi-

gen Stadtverwaltung ausmachen. Dies
stimmte insofern, als die fiihrenden
Schwarzen befiirchteten, von den Sicher-
heitskraften als Rebellen identifiziert und

eingekerkert zu werden. Die verschiede
nen Bevolkerungsgruppen waren nur un-
ter der Bedingung zum Gesprach bereit,
dass alle ilire Forderungen erfullt wurden.
Diese Biirgerbewegungen in Stutterheim
waren stark, ihre Kopfe jung und dyna-
misch. Es wurde ein siebenmonatiger
Boykott eingeleitet und eine Reihe von
Forderungen aufgestellt:

• Inhaftierte freilassen und die ein-

schrankenden Vorschriften fur Frei-

gelassene aufheben
• Truppeneinheiten aus

den Stadten abziehen

• Belastigung der Bewohner
durch Sicherheitskrafte beenden

• Gewerkschaften anerkennen

• Weidegebiihren aufheben
• Zwangsumsiedelung beenden
• Wohnbezirke verbessern

• Mindestlohne fiir Hausangesteilte
festlegen

• Offentliche Erziehung und
Gesundheitsdienste einflihren

• Mieten senken

• Schikanen am Arbeitsplatz verbieten
• Die Kommunalbehorden starken - eine

Exekutive, ein Steuersystem erarbeiten

Stutterheim 1990

Bewohner des Stadtteils Mgvi'ali haben sich
fiir den Fototermin schon gemacht

■'tmseibam

Als Weisser und als Stadtprasident
seit 1988 wurde ich mir klar, dass einzig
der Dialog und Verhandlungen aus der
Sackgasse flihren wiirden. Der damalige
Kopf der schwarzen Biirgerbewegung von
Mlungisi, Chris Magwangquana, kam
zum selben Schluss. Allmahlich wurde
trotz beiderseitigem Druck die Grundlage
fiir Verhandlungen gelegt. Der Wende-
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punkt kam anlasslich einer historischen
Versammlung im Stadthaus am 6. Mai
1990. Dieser Versammlung lag einiges zu
Grunde:

Die Sprache des Konflikts anderte
sich von Forderungen zu Verhand-
lungen und Losungen.
Als TrefFpunkte dienten reihum
verschiedene Gemeinschaftszentren.

Beidseitiges Entgegenkommen und
Kompromissbereitschafit wuchsen.
Fiir die Sitzungsleitung wurde ein
Turnus vereinbart.

Die fiihrenden Kopfe konzentrierten
sich auf kommunale Belange im
Versuch, konkrete Ergebnisse zu errei-
chen.

Das bewusste Zuhoren von Seiten der

Weissen war ein wichtiger Faktor,

In den Worten von Chris Magwang-
qana: «Wir trafen uns und bauten nicht
bloss Briicken, sondern iiberschritten sie
und reichten einander als Bewohner der

Stadt die Hande.»

Am 7. Mai 1990 endete der sieben-

monatige Boykott. In der darauf folgen-
den Woche traf sich der Stadtrat noch-

mals mit den Vertretern der Biirgerbewe-
gungen. Gemeinsam wurde beschlossen,
es sollen

regelmassige Sitzungen stattfinden
und von nun an im Sinne gearbeitet
werden, dass alle Bewohner im
Stadtbezirk als eine Bevolkerung
betrachtet werden;
gemeinsam alle Bezirke von uns
besucht werden, um uns den Prob-
lemen vor Ort zu widmen;
fiir diese Arbeit ein auswartiger
Beistand herangezogen werden.

Die Sitzungen fanden monatlich statt
und erhielten den Namen Stutterheim

Forum. Ein Wochenendtreffen wurde or-

ganisiert und durch den auswartigen Bei
stand begleitet. Die von der Bevolkerung
vorgebrachten Bediirfnisse wurden ent-
sprechend Hirer Dringlichkeit geordnet.
Wichtigste Anliegen waren Arbeit, Unter-
kunft, Infrastruktur und Erziehung. Es
wurden Arbeitsgruppen gebildet: fur
die Planung und Projektierung von Wirt-
schaftszweigen, der Kommunalregierung,
der offentlichen Bauten, von Erziehung,
Gesundheit, Sport und Freizeit.

Bei alledem lernten wir, fur Vertrau-
ensbildung und menschliehe Beziehun-
gen hellhorig zu werden, das Forum de-
mokratisch, aber nicht parteipolitisch zu
betreiben, unsere lokalen Ressourcen zu
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mobilisieren und entsprechend einzuset-
zen, damit dies recht rasche Ergebnisse
bringt.

Die schwer zu beziffernden mensch-
lichen Faktoren von Versohnung und Ent-
wicklung bestanden in guten Chefs, die
bereit waren, ihren Mitarbeitenden Re-
chenschaft abzulegen, und auch die Rolle
menschlicher Werte pflegten: Eigenstan-
digkeit, Ehrlichkeit, Fachwissen, Zusam-
menarbeit, gegenseitiges Verstandnis, Ver-
trauen, Mut und Ausdauer.

Wir waren bereit, einander zuzuhoren
und einander zu verstehen. Wir liessen
die Krise hinter uns, hielten einander die
Schuld der Vergangenheit nieht vor und
kamen einander naher, indem wir die Auf-
gaben gemeinsam anpackten.

Als erstes mussten die grosse Armut
und die Arbeitslosigkeit beseitigt werden.
So griindeten wir 1992 die Stutterheim-
Entwicklungs-Stiftung (SDF) als Gefass,
um die verschiedenen Projekte durchzu-
ziehen und die Finanzen zu verwalten.
Viel Geld musste gefunden werden, well
die Stadt alleine nicht iiber die Mittel ver-
fiigte. In den folgenden Jahren wurden 32
Projekte im Gesamtwert von liber 19 Mio.
Rand (4,75 Mio. SchweizerFranken) durch-
gefiihrt. Die Unterstiitzung durch Firmen
war gut. Aus dem ersten Beitrag der Un-
abhangigen Entwicklungsstiftung (IDT)
konnten die Stutterheim-Firmenberatung
gegriindet und 988 Sanitareinrichtungen
erstellt (Wasser- und Abwasserleitungen)
- erstmals ausschliesslich durch lokale
Arbeitski'afte ausgefiilirt - sowie die
Schule von Kubusi mit 24 Schulzimmern
gebaut werden.

Die Elektrizitatsgesellschaft erklarte
sich bereit, ihr Netz u. a. in die Vororte
Mlungisi und Kubusi zu bringen. Andere
Projekte umfassten die Vernetzung der
Wasserversorgung zwischen den Vororten
sowie Sprachkurse, Weiterbildung in
Technik, Iiiformatik, erster Hilfe und der
Fiilu-ung von kleineren und mittleren Un-
ternehmen (KMU). Es wurden auch ein
Kinderheim, ein Gemeinschaftszentrum
und weitere Schulgebiiude erstellt.

Die Firmenberatung

Um Kenntnisse iiber Betriebsleitung
und Handel in die Stadt und die Vororte
bringen zu konnen, wurde 1992 ein Bera-
tungsbiiro eroffnet. In der Region herrsch-
te hohe Arbeitslosigkeit, und es bestan
den nur wenige Firmen, die als Vorbild
fiir den Wirtschaftsbereich dienen konn

ten. Ziel der Beratungstatigkeit war ei-
nerseits die Erhaltung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen (KMU) mit der Ab-
sicht, ihre wertschopfenden Aktivitaten
zu starken, und anderseits die Forderung
neuer Firmengriindungen. Die Beratung
formulierte ihre Ziele so: «Unternehmern
bei der Einrichtung und Entwicklung von
Firmen beistehen, so dass sie ertragbrin-
gend arbeiten und Arbeitsplatze schaffen.
Im weiteren die Einrichtung dieser bera-
tenden Dienstleistung auf Provinzebene
fordern.»

Dies fiihrte zu einem Angebot an Kur-
sen, namlieh: jene der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) fur Firmen-
griindung, andere fiir Methodik, Betriebs-
planung, Marketing, Produktequalitat so
wie Wirtschaftskunde fur Schulen. Es gab
ebenfalls Beratung fiir landwirtschaftli-
che Betriebe und Gemiiseanbau und auch
im alternativen Tourismus fiir KMUs.

Das Beratimgsbiiro ist beim Ministeri-
um fur Handel und Industrie eingetragen
und Mitglied der regionalen und natio-
nalen Branchenorganisationen.

Die Erzlehungsstiftung

Die Erziehungsprojekte liefen zuerst
iiber die Stutterheim-Entwicklungsstiftung.
Im Jahre 1996 wurde daflir eine selbst-
standige Stiftung gegriindet, um «Stutter-
heim zu einem Ort qualitativer Erziehung
und lebenslanglicher Weiterbildung» zu
maehen. Diese Stiftung geniesst Steuer-
freiheit und ist in alien 39 Sehulen des
Distrikts tatig, von denen sich 90% an ab-
gelegenen Orten befinden. Die gesamte
Schiilerzahl betragt etwa 11500. Die Er
zlehungsstiftung unterstiitzt auch auswar-
tige Schulen, wenn sie darum gebeten
wird. Seit 1990 konnten folgende Program
me aufgebaut werden:

Amakhaya-Kindergarten: 1992 wur
de mit kleinen Einheiten in Privathau-
sern begonnen; heute bestehen 32 in
Dorfern ausserhalb des Stadtgebietes.

Die Anziehungskraft Siidafrikas hat seit
eh und je gewirkt
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Wir waren bereit, einander zuzuhoren und einander zu verstehen.
Wir liessen die Krise hlnter uns, hielten einander die Schuld der Vergangenheit nicht vor
'  und kamen einander naher, indem wir die Aufgaben gemeinsam anpackten.

• Molteno-Sprachunterricht: Er steht
unter der Schirmherrschaft des «Eng-
lisch fur Afrika»-Instituts der Rhodes-

Universitat. Darin wird in vier Grund-

schuljahren Englisch unterrichtet. Heute
sind 128 Klassen in 38 Schulen daran

beteiligt.
• Fachunterricht Technik: Das Pro-

gramm «Entwerfen, Herstellen, Bewer-
ten» wurde 1996 begonnen und stellt
eine neue Herausforderung fur die
Lehrkrafte dar. Dabei werden zwei Exa-

men abgenommen: eines fiir die Ab-
solventen des Klassenunterrichts und

ein zweites - von der Rhodes-Univer-

sitat anerkannt - fur die Lehrkrafte. Der

Fachunterricht Technik gehort zu den
im Fiin^ahresplan enthaltenen Zielen;
nun gilt es, geniigend Lehrpersonen
dafiir vorzubereiten.

• EDV-Zentrum: Dieses besteht aus 37

Arbeitsplatzen und dient den Lehr
personen aus den Landschulen zur
Weiterbildung. Ferner werden fnforma-
tikkurse ftir arbeitslose Jugendliche an-
geboten, auch einer fur Gymnasiasten.
Abends finden Kurse fur Erwachsenen-

bildung statt.
• Nachhilfeunterricht: Von der Rhodes-

Universitat begleitete Programme sind
darauf ausgerichtet, Lernhemmnisse zu
erkennen und den Lehrpersonen bei de-
ren Behandlung beizustehen.

• Wirtschaftskunde: Dieses Fach soil

zum Einstieg ins Gewerbsleben dienen
und wird in der 7. Klasse angeboten.
Bis heute wurde es in acht Schulen so-

wie fiir eine Gruppe junger Arbeitslo-
ser in Mlungisi eingefhhrt.

angewandt werden, nicht zuletzt deshalb,
weil in den vorangegangenen sechs Jah-
ren bereits fiber 100 andere Gemeinden

ihr Interesse an einem Informationsbe-

such angemeldet batten.

Um der Nachfrage gerecht zu werden,
stiftete die Open Society Foundation fiir
Sfidafrika vier einwochige Seminare. Ver-
tretungen aus vier Stadten kamen dafiir
nach Stutterheim. Schliesslich waren acht

Orte am Seminar mitbeteiligt. Der
Schlfissel zu einer bestimmten Situation

liegt jeweils darin, dass die Bevolkerung
ihre Ziele und einen Plan fiir deren Lfm-

setzung gemeinsam formuliert. Im An
schluss an die Trainingswoche schlossen
sich zwei benachbarte Stadte zusammen,
um eine Stiftung zu grfinden, die sich
jetzt um die Entwicklung der KMUs, des
Tourismus und der Landwirtschaft kfim-

mert. Eine andere Stadt in KwaZulu/Na-

tal grfindete ein Forum fiir Entwicklung.
Die Trainingswoche beinhaltet Folgendes:

• Einblick in die Erfahrungen
in Stutterheim

• die Rolle einer lokalen Firmenberatung
• Besuche in Gewerbebetrieben

• Einblick in die Erziehungsinitiativen
• die Rolle der Kommunalverwaltung
• Geschaftsffihrung und Finanzierung
• Strategische Planung und

nachste Schritte

Anschliessend besuchen erfalirene Mit-

arbeiter der Stutterheim-Entwicklungs-
stiftung die angeschlossenen Stadte, um
diese neu konzipierten Entwicklungspro-

gramme zu begleiten und auch um Teil-
nehmer an frfiheren Kursprogrammen zu
unterstfitzen. Solche Besuche dienen zum

Beispiel dazu, die verschiedenen Akteure
miteinander ins Gesprach zu bringen,
beim Festlegen von Prioritaten zu helfen
und den Projektverantwortlichen in der
Suche nach moglichen Finanzierungs-
quellen zur Seite zu stehen.

Kommunale Eigenstandlgkelf

Nach den nationalen Wahlen von 1995

teilten wir die Infrastrukturaufgaben der
Kommunalverwaltung zu; Wirtschaftsfbr-
derung und Erziehung sowie die Durch-
fiihrung der monatlichen Treffen des Stut
terheim Forums in Zusammenarbeit mit

dem Stadtrat sollten den Schwerpunkt der
SDT-Entwicklungsstiftung bilden.

Kommunale Eigenstandigkeit ist die
Crux ffir das Uberleben landlicher Klein-

stadte in Sfidafrika; eine wachsende Zahl
ist daran, ihre wirtschaftliche Entwicklung
selbst anzupacken. Dabei ist eine le-
bensbejahende Einstellung ganz wichtig.
Erfolgreich sind jene Gemeinschaften,
die ffir gute Ffihrerschaft sorgen, die
Lebensbejahung fbrdern, gesunde intra-
kommunale Beziehungen pflegen und
viele Bewohner in diese Anliegen mitein-
beziehen.

Mit solchem Selbstvertrauen ist eine

Kleinstadt meist in der Lage, ihre Zukunft
zu sichem. Gemeinschaftsgeist und Stolz
auf das Erreichte werden sie durch die

Schwierigkeiten hindurch tragen.

Beratung anderer Stddte

iiber hundert Kleinstadte haben entwe-
der Vertreter nach Stutterheim geschickt
Oder Mitarbeiter unserer Entwicklungs-
stiftung SDF empfangen. Die SDF gehort
zur offiziell einberufenen Beratungsgrup-
pe fur die KMUs im ehemaligen Transkei.

Die oben erwahnten Resultate der Ent

wicklung in Stutterheim sind mittlerweile
anerkannt und die Stadt geniesst die for-
melle Wfirdigung als «Vorbild ffir Ent-
wicklung». Daher ffihrten wir im vergan-
genen Jahr eine Reihe von Schulungen
ffir Vertreter aus interessierten Ortschaf-

ten durch; die letzte wurde von 168 Perso-
nen aus 66 Stadten sowie Konzern- und

Vereinsvertretern besucht.

Ubereinstimmend wurde verlangt, das
Entwicklungsmodell von Stutterheim sol-
le an andern, ahnlichen Orten Sfidafrikas

Hotter Besuch in Stutterheim: Vertreter der regionalen und nationalen Behdrden wollen
die Projelcte vor Ort genauer studieren
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Die Philosophie

Aus der Arbeit in den letzten neun Jah-
ren ist cine Entwicklungsphilosophie her-
ausgewachsen:

Kleinstadte wie Stutterheim und ihre
Umgebung sind ein wesentiicher Teil des
landlichen Siidafrika. Daher muss der
Kern der Entwicklung im Zusammen-
fiihren der landlichen und stadtischen
Funktionen sein, so dass beide einander
erganzen und vervollstandigen.
Entwicklung muss die Bewohner in den
Mittelpunkt stellen; sie ist eine mensch-
liche Frage langfristiger Natur, nicht
eine Kurzveranstaltung. Nachhaltige Ent
wicklung heisst menschliche Fahigkei-
ten in Personen und Gemeinschaften
fbrdern.
Entwicklung kann nicht «von oben» er-
teilt werden. Sie ist auf Eigeninitiative
angewiesen.

Entwicklung muss ganzheitlich gesche-
hen. Im Fall von Stutterheim betrifft sie
den wirtschaftlichen, sozialen und dko-
logischen Wiederaufbau, der parallel
und nicht nacheinander laufen muss.
Die Entwicklungsstiftung SDF ist in
die ortliche Wirtschaftsentwicklung in-
tegriert, wird aber auch von ausserhalb
um Mitarbeit angegangen.
Entwicklungsstiftung und Kommunal-
behorde arbeiten eng zusammen, Zwei
der Stadtrate sind im Vorstand der Stif-
tung. Die Partnerschaft zwischen der
offentlichen Hand und der Privatwirt-
schaft ist wichtig.

leben wollen. Wir verpflichten uns, ehr-
lich zu leben, von andern zu lernen
und unsere Erfahrungen mit ihnen zu tei-
len. Wenn so das gegenseitige Vertrauen
wachst, werden wir gemeinsam etwas
verandern.»

Nico Ferreira

Unser Auftrag lasst sich folgender-
massen formulieren: «Wir betrachten es
als unsere Aufgabe, durch einen ganzheit-
lichen Entwicklungsprozess den Men-
schen die Kenntnisse, das Vertrauen und
die Fahigkeiten zur Verbesserung ihres
Lebens und desjenigen ihrer Gemein
schaften zu vermitteln. Dies wird dazu
fiihren, dass Menschen in unserer Stadt

(In englischer Sprache verfasste Ge-
sprdchsnotizen, bearbeitet von der Redak-
tion.)

Buchhinvveis (in englischer Sprache):
«Making a Difference)), Barbara Nuss-
baum, «Vivlia)) Publishers and Booksel
lers (Pty) Ltd., Florida Hills, USA
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Thomas, der Zweifler

Der Thomas -ja der Thomas hat-
te kein einfaches Leben. Seitdem er

bei Jesus und seiner Gruppe dabei
war, stand er immer etwas am
Rand. Thomas war namlich nicht

einer, den man leicht fiir etwas be-
geistern konnte. Er war nicht einer
von denen, die iiberal! mitlaufen
und mitschreien. Dem Thomas war

es wichtig, hinter eine Sache zu se-
hen, die tieferen Zusammenhange
zu begreifen und zu iiberlegen, was
das denn konkret heisse. Er konnte

nicht blind glauben. Deshalb stand
er am Rand der Gruppe.

Die andern haben iiberall Hosianna

gerufen. Sie sahen in Jesus den Mes-
sias und haben bei den andern Leuten

mit den Wundern von Jesus geprahlt.
Und der Thomas, ja der Thomas hat
zugeschaut und sich zu allem seine
Gedanken gemacht. Er hat die Not
der Menschen gesehen; die wirtschaft-
liche, die politische und aueh die per-
sdnliche. Dies beriihrte und beschaf-

tigte ihn. Er hat gesehen, wie Jesus
Antworten auf diese drangenden Fra-
gen gibt. Gute Antworten - aber auch
gefahrliche Antworten. In einem be-
setzten Land haben es die Macht-

haber nicht gern, wenn jemand von
Eigenstandigkeit und von einem uber-
geordneten, gottlichen Recht predigt.

Thomas ist meistens jener gewe-
sen, welcher bei den Geschichten und
Gleichnissen nicht einfach genickt,
sondern nachgefragt hat; «Was meinst
du damit, Jesus? Wie sollen wir das
verstehen? Was heisst das jetzt?»

Die andern haben einfach nur

andachtig zugehort. Und er hat mit
seinen Fragen haufig die schone, har-
monische Stimmung kaputt gemacht.
Allerdings hat Jesus auch immer Ant
worten gegeben und hat ihn und seine
Fragen ernst genommen.

Aber Thomas fuhlte sich trotzdem

nicht wohl in seiner Haut. Er hatte

auch gerne einfach geglaubt. Er hatte
auch gerne einfach mitgemacht, mit
ganzem Herzen und ganzer Seele,
ohne standig alles hinterfragen zu
miissen. Aber es ging einfach nicht.

Keine falsche Hoffnung

Und dann ist das Furchtbare pas-
siert. Jesus ist verhaftet und hinge-
richtet worden. Auch fur Thomas ist

eine Welt zusammengebrochen. «Wie-
so lasst Gott das zu, wenn Jesus doch
sein Sohn ist?», hat er sich immer
wieder gefragt. Und alle, mit denen er
diskutiert hat, haben entweder selber
keine Antworten gehabt, oder er hat sie
mit seinen Fragen genervt. Sie woll-
ten nicht dariiber reden - es hat sie zu

stark aufgewiihlt und verunsichert.

Thomas ist noch stiller geworden.
Aber in diesen drei Jahren, wo er mit
den Jiingern zusammen war, sind sie
alle zusammengewachsen wie eine
Familie. Darum ist er bei ihnen ge-
blieben - wohin hatte er sonst gehen
konnen? Nach Hause? Nein, iiber die
se kleine Welt von friiher ist er hin-

ausgewachsen. Er hat zu viel Neues
erlebt. In diesen Tagen wohnten sie
alle im oberen Stockwerk eines Hau-

ses in Jerusalem. Selten gingen sie
hinaus in die Stadt, aus Angst, selber
verhaftet zu werden.

Als Thomas einmal von einem sol-

chen Ausflug zuriickkommt, rufen sie
ihm alle schon unter der Tiir ganz
aufgeregt zu: «Hey, wir haben Jesus
gesehen! Er ist auferstanden und lebt!»
Schon friiher haben Frauen davon er-

zahlt, sie batten ihren Lehrer wieder
gesehen, er sei in neuer Gestalt aufer
standen. Aber Thomas hat das als

Wunschtraume abgetan. Er hatte sich
ja auch nichts sehnlicher gewiinscht,
als dass Jesus wieder da ware. Aber

auferstehen - nein, das gibt es hochs-
tens am Jiingsten Tag. Es ist nicht
Spott oder Arroganz gewesen, als er
gesagt hat: «Hdrt, das ist gut und
recht. Aber ich kann das erst glauben,
wenn ich meinen Finger auf die Wun-
den legen und die Narben und Verlet-
zungen spiiren kann. Ich will mir gar
keine falschen Hoffnungen machen!»

Damit ist er natiirlich wieder ein

mal komplett daneben gewesen. «Jaja,
der Thomas mit seinen Zweifeln

und Fragen», haben alle gesagt. «Der
glaubt einfach gar rein nichts!»

Hin- und hergerissen

Doch dann, ein paar Tage spater,
als sie alle wieder zusammen sind,
taucht plotzlich eine Person in ihrer
Mitte auf. «Friede sei mit euch», sagt
die Gestalt. Alle sind ganz andachtig.
Nur Thomas schaut genau hin. Die
Gestalt gleicht zwar Jesus, aber nicht
ganz. Und dann geht die Gestalt auf
ihn zu: «Thomas, leg deine Finger auf
die Wunden. Hier an den Handen und

hier an der Seite. Bemhre mich und

spiire! Denn so darfst auch du glau
ben, dass ich auferstanden bin.»

Thomas ist hin- und hergerissen.
Einerseits hatte er so gern angefasst
und seine Neugier gestillt - und an-
derseits hat ihn eine seltsame Scheu

gepackt. «Ja, wenn diese Gestalt
wirklich der auferstandene Jesus und

Gottes Sohn ist: Wie kann ich Zweif

ler ihn da anfassen?»

Und Jesus sagt nochmals: «Komm
her, komm fass mich an. Ich weiss,
dass du nicht einfach blind glaubst
wie die andern. Dass du immer vor-

sichtig bist und versuchst zu verste-
hen.» Und da kommt Thomas... und

fasst ihn an... und glaubt.

Von einem Augenblick
zum anderen

Ich glaube, in diesem Moment hat
sich in Thomas etwas verandert.

Manchmal haben wir starke innere

Blockaden. Alles straubt sich in uns -

und von einem Moment zum anderen

lost sich etwas. Ich glaube, bei Tho
mas war dies der Moment. Dass er

plotzlich hat glauben konnen. Mir ist
dieser Thomas eine liebe Gestalt. Ge-

rade well bei ihm zum Ausdruck

kommt, dass ich zweifeln darf. Dass
ich unsicher sein darf. Dass ich im

mer wieder mit den Fragen von Gott
und Leben und Dreieinigkeit und
Auferstehung und Sinn ringen darf.
Ich finde, Thomas ist der Prototyp
des modernen Menschen.

Die Geschichte von Thomas zeigt
auch, dass ich nicht einfach daneben
bin, wenn ich an mir selber zweifle.
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An meinen Fahigkeiten, an meinem
Umgang mit andern Menschen, wie
ich manchmal andere mit meiner Art

verletze - ohne es zu wollen. Das

macht mir immer wieder Miihe und

ich frage mich, wie ich so als Pfarrer
arbeiten kann. Was Sic als Gemeinde

wohl von mir halten, wie Gott mieh in
dieser Welt gebrauchen kann - mich,
der ich ab und zu einfach nur cine

Pumpe bin.

Deshalb finde ich die Geschiehte

von Pfingsten so trdstlich. Dass Gott
uns befahigt, seine Botschaft weiter-
zutragen. Fur das Leben einzutreten
und Befreiung aller Menschen - mich
eingeschlossen - zu verkiinden und zu
leben.

Die Geschiehte von Thomas hilft

mir auch, geduldiger zu sein. Dass
sich namlich nicht schwuppdiwupp
alles andern muss und kann, so auf
Knopfdruck. Sondern dass jede Ver-
anderung ihre Zeit braucht. Als die
Jiingerinnen und Junger Angst batten
und nicht mehr weiter wussten, haben
sie sich in ihre Hauser eingeschlos
sen. Sie haben sich versteckt und Gott

nichts zugetraut. Sie sind durch eine
dunkle Zeit gegangen, durch ein dunk-
les Tab Aber nach dieser Nacht ist ein

neuer Morgen angebrochen. In der
Dunkelheit haben sich diese Men

schen verandert. Sie sind als neue

Menschen in den Pfingstmorgen hin-
ausgegangen und haben die Welt ver
andert. Ist das nieht trostlieh?

Marcel Horni

Eine Predigt zum Johannesevangelium,
Kapitel 20, 24-29

«...dass ich immer

wieder mit den Fragen
iiher Gott, Leben

und Sinn ringen darf»

\
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Hoffnung teilen, Gemeinschaft fordern,

Drei Wochen, bevor die Welt das Feuerwerk am Nachthimme! von
Sydney iiber der Silhouette seines Opernhauses direkt am Pazifischen
Ozean am Bildschirm mitverfolgen konnte, stand die Stadt zwar
nicht derart im Rampenlicht and war doch Szene eines Anlasses voller
Ausstrahlung: «Hoffnung teilen...» hiess die von den lokalen MRA-
Freiwilligen organisierte internationale Tagung.

Schon vor Beginn war die Stimmung
erwartungsvoll gespannt, als sich 28 Per-
sonen aus Papua Neuguinea zur Tagung
einschrieben, eine Gruppe Kanadier emp-
fangen wurde, ein Minibus aus Melbourne
seine gemischtrassige Gruppe von Rei-
senden entlud. Sir Conrad Hunte, ein welt-
bekannter Cricketspieler und Trainer aus
Barbados, sollte die Konferenz eroffnen;
denn noch heute ist von jener Tournee
seiner Mannschaft im Jahr 1961 die Rede,
wahi'end der er im historischen Testmatch

von Brisbane den Sieg herbeifiihrte. Zwei
Stunden vor der geplanten Erbffnungs-
rede in Sydney brach Hunte beim Tennis-
spiel zusammen und starb an den Folgen
eines Herzinfarkts.

Anfang und Abschied

Jim Coulter, einer seiner langjahrigen
Freunde, las bei der ErofFnung Ausziige
aus Huntes Notizen fur die Ansprache
vor: «Sie sehen jemanden vor sich, der
mit einem 3:0-Handicap geboren wurde:
Ich kam als Schwarzer zur Welt, in Armut
und ohne Biirgerrechte... Durch den
Cricket-Sport stieg ich von der Armut zum
Ansehen auf und tauschte mein Leben als

Diskriminierter gegen das eines angehim-
melten Spitzensportlers... Durch die Be-
gegnung mit der MRA wurde mir der
Auftrag zuteil, als gewohnlicher Mensch
die ausserordentliche Kraft Gottes zu be-

zeugen, welche die Armen zu heilen, die
Unterdriickten aufzurichten, die Klein-
miitigen zu ermutigen und die Intellek-
tuellen zur Rechenschaft zu ziehen ver-

mag.» Wahrend der letzten sieben Jahre
war Hunte in Siidafrika als Coach von
Klubs in den Schwarzenvorstadten enga-
giert gewesen (siehe auch C.I. 11/93).
Innert Tagesfrist war die englischsprachige
Welt iiber den Heimgang des enthusias-
tischen Sportlers und Reformers infor-
miert. Das Plenum der Konferenz ge-
dachte seiner in einer Schweigeminute.
Darauf erhob sich Gatjil Djerkurra, ein
Sprecher der Ureinwohner Australiens,
und zeigte auf den leeren, fiir Hunte vor-
gesehenen Platz neben sich. Er erinnerte
an Huntes Vorbild und an das Leiden seines

eigenen Volkes, an jenes anderer Vblker,
deren Fliichtlinge sich heute in Australien

befinden, und schloss: «Unser Volk will
teilhaben an der Heilung, damit wir alle
als Australier einer besseren Zukunft ent-

gegengehen.»

Hoffnung teilen

«Hoffnung besteht einerseits aus einer
Sicht dessen, was werden karm, aber auch
aus einem GefLihl von Kraft - anders als

ein blosser Wunsch», erklarte die Der-
matologin Ana Bailey, die als Dreijahrige
mit ihren Eltern aus Rumanien gefliichtet
war. Sie fuhr fort: «Hoffnung hilft uns,
trotz einer ungewissen Zukunft jetzt schon
kleine Schritte zu tun. Die Kehrseite der

Hoffnung ist Verzweiflung.»

Jim Beggs, Veteran der Hafenarbeiter-
bewegung Australiens, berichtete, wie sich
durch «das Horchen auf die innere Stim-

me» sein Eheleben erneuert hatte und wie

er dank diesem «Horchen» zum Gewerk-

schaftsprasidenten wurde. Zu diesem Wer-
degang meinte er: «Wenn meine Frau und
ich an den erstaunlichen Weg denken, auf

dem uns die Vorsehung schrittweise gefuhrt
hat - jedoch nie weiter, als es unseren
Ki-aften entsprach -, erfiillt uns dies mit
Hoffnung. Wenn namlich unsereiner An-
derung finden kann, konnen es alle.»
Die Aborigines-Sanger Helen Moran und
Johnny Huckle trugen an einem der
Abende ihre bewegende, energiegeladene
Musik vor. Helen berichtete auch von

ihrer Erfahrung als Kind der «gestohlenen
Generation» (der ihren Familien zwangs-
enteigneten Kinder) und Johnny iiber den
Rassismus in seiner Jugend in New South
Wales. Beide waren im Rahmen der lan-

desweiten «Reise der Heilung» mit ihrer
Musik auf Tournee.

Gemeinschaft fordern

Zwar ist die Welt gewissermassen naher
zusammengeriickt, aber weiterhin durch
Vorurteile und Konflikte gespalten. Ge-
meinschaftssinn entsteht folglich nicht
von selbst; er muss erarbeitet werden.
An der Tagung in Sydney nahm auch Uri
Themal teil, Direktor fur multikulturelle
Angelegenheiten von Queensland, Holo-
caust-Uberlebender, Rabbiner und Me-
dienschaffender. Als Student hatte er mit

seiner Familie Deutschland wieder besucht

und sich mit seinem Zom gegen alle Deut-
schen konfrontiert gesehen: «Ich musste
lernen, nicht mehr zu verallgemeinern.
Nicht alle Deutschen waren schuldig. In

IEA

Die Aborigines-Sdnger Helen Moran und Johnny Huckle tragen ihre traditionelle Musik vor
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sich fur Veranderung engagieren

m

Kabinettsmitglied Philip Ruddock, bemlender Minister fiir Immi-
grationsfragen, im Gesprdch mil dem Somalier Yusuf Al-Azhari

Die verschiedenen Generationen beteiligten sich aktiv an der Ta-
giing. Cathie-Jean, angehende Lehrerin aiis Melbourne, meint:
«Es gab uberhaupt keinen Generationenkonflikt an dieser Kon-
ferenz... wir waren einfach alle dabei.»

unserem Fall waren es zum Beispiel
Deutsche, die uns zur Flucht verholfen
hatten.» Themal ist Mitbegriinder eines in-
terreligidsen Zentrums in Brisbane. Gegen-
wartig leben in Austral ien 160 Volker-
schaften; im ganzen Land werden 300
Sprachen gesprochen. «Ich seize mich
dafur ein, dass die enorme Vielfalt Aust-
raiiens so gelebt wird, dass sie positive
Energien freisetzt, die alle bereichern.
Kulturelle Vielfalt und Versohnung haben
etliches gemeinsam, aber es muss eine
Art Sinneswandel stattfinden, damit die-
se Stromungen zusammenkommen. Viele
meinen namlich immer noch, kulturelle
Vielfalt beziehe sich auf die Minderheiten

und Versohnung auf die Aborigines. Ich
sage: Nein, beides geht alle Australier an.»

Sich fiir Veranderung engagieren

Joseph Wong aus Malaysia wolmt seit
10 Jahren in Papua-Neuguinea. Er macht
sich Sorgen um die Dorfbewohner und
Kleinbauern, die den Interessen interna-
tionaler Holzfirmen ausgeliefert sind.
Darin sieht er eine Wiederholung des ko-
lonialen Vorgehens, indem Land erobert
Oder mil unlauteren Mitteln erworben

wurde. Heute gesellt sich noch die Kor-
ruption dazu - in der Privatwirtschaft wie
in der Verwaltung.

Wong hat daher die Firma MBl (Milne
Bay Industries) gegriindet, deren Aktien zu
einem Drittel ihm und zu zwei Dritteln der

Bevolkerung von Milne Bay gehoren. An-
schliessend an seinen Besuch in Sydney
will er in Milne Bay Aufklarungsseminare
durchflihren, damit die Perspektive einer
nachhaltigen Entwicklung verstanden und
in den Verhandlungen fiber Holzschlag-
rechte angewandt wird.

Die Entmachteten

Senator John Woodley aus Queensland
erinnert sich, wie er vor 37 Jahren im
Hinterland erstmals eine Siedlung der
Aborigines zu Gesicht bekam und fiber
die dort vorgefundenen Verhaltnisse scho-
ckiert war ~ ein pragendes Erlebnis fur
ihn. Als Politiker hilft ihm heute «die Ver-

pflichtung, jene zu vertreten, deren Stim-
me nicht gehort wird, die entmachtet sind
und am Rande der Gesellschaft leben».

Ted Rayment wurde seinerzeit ausge-
lacht, als er vorschlug, im nordlichen
Territorium eine zusatzliche Steuer auf

Starkbier einzufuhren, um den Vertretern
der Aborigines bei der Eindammung des
Alkoholismus unter ihren Leuten zu

helfen. Heute fliessen 30 Millionen AUSS
in dringend benotigte Entwicklungs- und
Schulungsprogramme.

Teds Fiihigkeiten im Bereich der Ge-
sundheitsverwaltung sind fiberall gefragt.
Im letzten Jahr wurde er zum Direktor

des Krankenhauses von Canberra ernannt.

Seit 27 Jahren hatte dort keiner seiner

Vorganger langer als ein Jahr gedient.
Rayment ist immer noch Direktor: «lch
habe die von der Verwaltung veroffent-
lichten Anleitungen fiir Verhandlungen
weggeschmissen. Es ist nicht moglich,
von oben herab zu beginnen, wenn die
andere Partei unten ist, und zu hoffen,
man treffe sich irgendwo in der Mitte.
Wenn Sie nicht ehrlich sind und nicht zur

Sprache bringen, was vernfinftig, fair und
unparteiisch ist, dann vertrauen Ihnen die
Mitarbeiter nicht. Unser jfingstes Uber-
einkommen wurde vom Pflegepersonal
mil 260 zu 10 Stimmen gutgeheissen.»

Die australischen Kukaburra-Vogel be-
vorzugen vier Uhr frfih fiir ihren rituellen
Lachgesang. Wir meisten Teilnehmenden
an der Sydney-Tagung kamen jedoch erst
um halb acht aus unseren Unterkfinften

inmitten von Baumen hervor und begaben
uns erwartungsvoll in die Kapelle, um
uns dem tiefen geistlichen Reichtum zu
offnen. Zwar lachten wir noch nicht,
schmunzelten aber fiber unsere vorabend-

lichen Versuche, die Feinheiten eines lao-
tischen Tanzes zu erlernen, oder aber fiber
die energisch-humorvollen Nachahmungen
des Wombat-Beuteltiers durch die Abo

rigines. Teils tief betroffen, teils ermutigt
durch den regen Erfahrungsaustausch
sahen wir uns taglich herausgefordert,
eine Lebensqualitat mil mehr Tiefe und
Respekt zu erproben.

aus einem Bericht von Mike Brown
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Ein Tag im November
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In Schengen (Luxemburg), wo im
Juni 1985 das EU-Abkommen fiir den
freien Personen- und Giiterverkehr

unterzeichnet worden war, trafen sich
am 6. November 1999 ungeiahr fiinfzig
Personen aus verschiedenen europai-
schen Landern. Gemeinsam wollten sie

der Frage nachgehen, wohin Europa
steuere und welches seine Werte sein

miissten, um gemiiss einem Wort des
tschechischen Prasidenten Vaclav Havel

«seine moralische, spirituelle und emo-
tionale Dimension» zu vertiefen.

Ermutigend waren die Uberzeugung
und Begeisterung der Biirgermeister in
diesem Dreilandereck: des luxemburgi-
schen Schengen, des deutschen Perl und
des franzosischen Apach. Dank ihnen und
einiger weiterer lokaler Politiker wurde
die Tatsache greifbar: Europa entsteht auch
an der Basis, in den Gemeinden, durch
grenziiberschreitenden Tourismus, Begeg-
nungen und Kulturaustausch. Oder wie
ein luxemburgischer Abgeordneter es for-
mulierte: «Europa - das ist nicht ein Zivi-
lisationsschock, sondem ein Kulturdialog,
der auf sprachlicher und religioser Viel-
falt basiert.»

Als Vertreter eines Landes, das dem-
nachst der EU beitreten wird, betonte der
polnische Historiker Henryk Wozniakowski,
wie wichtig es sei, zu unterscheiden zwi-
schen einem wirtschaftlichen Zusammen-

schluss, ffir dessen gutes Funktionieren
Kompromisse notwendig seien, und einer

Union, bei der Werte im Vordergrund ste-
hen, die keine Kompromisse vertragen.

Fiir die anwesenden «Europaer von der
Basis» muss Europa angesichts der Glo-
balisierung und des iibermassigen Wachs-
tums gewisse Realitaten aufweisen. Er-
wahnt wurden Uneigermtitzigkeit, Dienst-
bereitschaft, Vorgehen in kleinen Schrit-
ten, Achtung der menschlichen Person
und der Natur, Betriebe nach menschli-
chem Mass.

Viele stimmten jener jungen, in Frank-
reich wohnhaften Deutschen zu, dass es
gelte, seine Wurzeln zu pflegen, jedoch
im Kontext der heutigen Gesellschaft;
«Als Europaerin bin ich wie eine Pflanze.
Ich schlage Wurzeln in einem Blumen-
topf und nehme sie iiberallhin mit.»

aus einem Bericht von

Philippe Lasserre

Bei den europdischen Institutionen in Strass-
burg: «Europa ist nock voll im Bau.»

Dankeschon rundum!

Ob es die runde Jahrzahl war, die so
viele unserer Leserinnen und Leser dazu

inspirierte, ihre Abonnementszahlung nach
oben aufzurunden? Mil dankbarem Stau-

nen haben wir die unzahligen kleineren,
grosseren und ganz grossen «Zustupfe»
(wie wir Schweizer sagen) entgegenge-
nommen und danken Ihnen alien ganz
herzlich. Auch dieses Jahr sind Sie wie-

der so zahlreich, dass wir, um jeden und
jede einschliessen zu konnen, unsern
Dank auf diesem Weg aussprechen.

Wiederum danken wir auch all jenen
herzlich, die den Leserkreis der «Caux-

Information» erweitern und bereichern,
indem sie Geschenk- oder Patenabonne-

mente stiften. Einen grossen Dank selbst-
verstandlich auch all den treuen Abon-

nenten, die Jahr fur Jahr «dran bleiben».
Sie sind uns eine wichtige Stiitze und
Ermutigung in unserer Arbeit, und wir
freuen uns immer wieder, die Zeitschrift
fiir Sie gestalten zu diirfen.

Mit den besten Wunschen fiir das

«runde Jahr»

Verena Gautschi


