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Die CAUX-lnformation

berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte heilen

♦ die moralische und
geistige Dimension der
Demokratie starken

♦ den Einzelnen und
die Familie fordern

♦ ethisches Engagement
in Bemf und Unternehmen
unterstiitzen

♦ Gemeinsinn und Hoffnung
in den Stadten beleben

♦ Verbindungen zwischen
Menschen verschiedener
Kulturen schaffen

Llebe Leserin,
lleber Leser

Erdbeben, llberschweinmungen, Diir-
re, aber auch kurzsichtige Planung ver-
nichten die Ernte in Landern, die drin-
gend auf ihre landwirtschaftiichen
Produkte angewiesen sind, oder er-
schweren deren Export. Umstrukturie-
rungen kosten Hunderten von Men
schen ihre Arbeitsstelle. Durch korrupte
Verbindungen und Machenschaften ver-
schwindet Geld, das dringend fiir die
Entwicklung eines Landes gebraucht
wurde. Trotz unerhorter Fortschritte
in der medizinischen Forschung ver-
breitet sich die «neuartige Pest», die
Aids-Epidemie, vielerorts mit furcbter-
regender Gesebwindigkeit. Wo viele vor
kurzem nocb auf dauerbafte bevorste-
bende Friedensabkommen bofften, ex-
plodiert die gewalttatige Auseinander-
setzung unerwartet und beftig.

Die Pressekommentare iiber diese
Ereignisse beinbalten fast ausnabmslos
die Bemerkung, die Bevolkerung, die
Einzelnen, die Politiker stiinden diesen
unkontrollierbaren Ereignissen und
den daraus bervorgebenden Sacbzwiin-
gen macbtlos gegeniiber.

Bei naberem Hinscbauen sind es im-
mer vvieder engagierte, einfallsreiche
Menschen, die scbopferiscbe Initiati
ven ergreifen - aucb unter sebwierig-
sten Umstanden. Gar nicbt so macbtlos
und oft sogar unverbaltnismassig vvirk-
sam werden solcbe Initiativen, wenn sie
slcb mit anderen, abnlicben vernetzen
und ibre Wirkung sich dadureb ver-
vielfacbt.

Finer AuswabI solcber Initiativen,
von denen einlge aucb als Katalysato-
ren wirken, begegnen Sie auf den fol-
genden Seiten. Ibre Initianten baben
Erfabrungen, Fragen und Anregungen
in die Konferenzen von Caux einge-
bracbt, iiber die Sie im beigeiegten Jab-
resbericbt unserer Tragerstiftung mebr
erfabren konnen.

Einen guten Sommer wiinscbt Ibnen

das Redaktionsteam
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Dialog unter Londwirten

Den Hunger in der Welt bekampfen - die Landwirtschaft in unsern
Landern aufwerten - den Landwirten ermoglichen, von ihrer Arbeit
anstandig zu leben - Qualitat der Lebensmittel sichern und die Umwelt
respektieren - iiber neue Funktionen der Landwirtschaft nachdenken:
dies sind die Ziele der Dialoge unter Landwirten, die seit 1994 in der
Schweiz, den USA und Polen stattfanden. Dieses Jahr trafen sich die
Dialogteilnehmer im MRA-Konferenzzentrum Asia Plateau im Hoch-
land des indischen Giiedstaates Maharashtra. Hier der Bericht eines

englischen Teilnehmers:

Preis fiir die Nachhaltigkeit ihrer Pro
gramme ein, was ganz im Geist des aktu-
ellen Dialogs lag.

Perfekt eingeleitet wurde der Dialog
durch die programmatische Rede des in
ternational bekannten Pflanzengenetikers
und Agrarexperten M.S. Swaminathan.
Seinen Entscheid, 1982 den Posten als
Generaldirektor des Internationalen Reis-

Forschungsinstituts anzunehmen, be-
schrieb er so: «Es lockte mich, denn mei-
ne ganze Philosophie ist eigentlich die
eines Ackermannes: Job liebe es, in den
Dorfern den Ackern nachzugehen. Wie
fiir manche andere Agrarwissenschafter
bestand meine Starke immer in einer sehr

engen Beziehung zu den Bauern.»

Landwirtschaft sei hauptsachlich eine
Lebensweise und ein Mittel zum Lebens-

unterhalt, meinte er und hob den grossen
Anstieg der Getreide- und Milchproduk-
tion hervor, der in den letzten dreissig
Jahren dem Bevolkerungswachstum im
mer voraus gewesen sei. Die so genannte
Griine Revolution miisse jetzt abgelost
werden durch eine «Immergrune Revolu-
tion», die dreierlei umfasse:

3

1. eine zufriedene landwirtschaftliche Fa-

milie,
2. ein nachhaltiges Landbausystem, das

Fruchtwechsel und organische Metho-
den anwende, aber einen umsichtigen
Gebrauch chemischer Mittel und des

ganzen Potenzials biotechnischer Neu-
entdeckungen nicht ausschliesse,
nachhaltige Nahrungssicherung fur
eine noch irmner wachsende Bevolke-

rung. Dies erfordere einen aktiveren
Einsatz Indiens bei der Welthandelsor-

ganisation WTO - indem Landern eine
Option verschafft werde, Importbe-
schrankiingen einzufuhren, wenn der
Lebensunterhalt der Bevolkerung be-
troffen sei. «Unsere Ernahrung mag
gesichert sein, aber nicht unbedingt
unser Lebensunterhalt.»

Vorausblickend, meinte Swaminathan,
miisse sich Indian mit zwei seiner

hauptsachlichen Schwachstellen befas-
sen: dem Bedarf an wirksamen Erweite-

rungsdiensten (durch die landwirtschaft-
lichen Universitaten) und an besseren
Lager- und Vermarktungsmoglichkeiten
(so genannte Rural Go-downs). Wissen-
schaftlich gesehen, seien die Aussichten
gliinzend, und «wo auch immer, ist die
landliche Bevolkerung aussergewohnlich
offen fiir ldeen». Zur Frage der geistigen
Eigentumsrechte schlagt er vor, die Welt-
erniihrungsorganisation FAO, welche den
Begriff der landwirtschaftlichen Rechte
in Umlauf gebracht und unterstiitzt babe,
sollte es iibernehmen, eine vollstiindige
Charta der Rechte von Farmern und Vieh-

ziichtern zu erstellen.

Vom anderen Ende des Spektrums aus
berichtete Sever Peterson, ein Grossfar-
mer aus Minnesota, dariiber, wie er und
seine fiinf Geschwister den Familien-

betrieb bewirtschaften, mit Hilfe aller 16
Nichten und Neffen, die saisongemass
mitarbeiten. Doch sieht er wirtschaftlich

keine echte Zukunft fiir die Landwirt

schaft, obwohl seine Farm eine der erfolg-
reichsten in seinem Ort ist. Gewohnliche

Farmer fiihlten sich entrechtet angesichts
der massiven Konzentration des Agrarge-
schaftes, das die Washingtoner Politik be-
herrsche. Kann denn ein offenbar so fest

etablierter Trend umgelenkt werden?

Gemeinsam zupacken

Die Durchfiihrung solcher Ideen ver-
anschaulichte Deepak Mulick, der als Ge-
schaftsfiihrer der Advanta Seeds India fiir

5000 Saatgut-Hersteller und sieben For-
schungsstationen verantwortlich zeichnet.
Eine verbindliche Erklarung fiir Ehrlich-
keit und Dienen trug der Firma einen

Solche Fragen liegen den Dialogteil-
nehmern am Herzen, und viele Probleme
wurden erkundet. Ein franzosischer

Landwirt schilderte die Zusammenarbeit:

wie Maschinen gemeinsam beniitzt wer
den und wie jedesmal, wenn jemand
krank ist, die Mitglieder seine Arbeit tun.
Seine Ehefrau, fiir die das Dorfleben neu
ist, berichtete von ihrer Mitarbeit in ei-
nem Kinderclub und einem Heim fur Fa-

milien mit Schwierigkeiten. Jetzt kandi-
diert sie fiir den Gemeinderat.

Landwirtschaft und Politik

Shailedra Mahato, ein Adivasi (indi-
sche Urbevolkerung) sprach, verstarkt
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Indische Landwirtschaft zum Anfassen.
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durch eine starke Delegation aus dem neu-
en Gliedstaat Dscharkand (neben Bihar),
iiber die Entschlossenheit, diesen zu ei-
nem Muster fur etwas Neues zu machen;

«Ich schuf eine politische Partei und wur-
de vollzeitlicher Politiker, aber ich war
veil Verbitterung. Die MRA lehrte mich,
auf die iruiere Stimrne zu horen. Mit mei-

ner Frau hatte ich infolge meiner politi-
schen Tatigkeit kein gutes Verhaltnis. Ich
bat sie urn Verzeihung und ebenso meinen
Rivalen - entgegen dem Wunsch meiner
Anhanger. Wir taten uns zusammen und
erreichten eine Primarschule fur die Dorf-

kinder, ein College fiir den Bezirk und
eine Verbesserung der Farmen.»

Son Soubert, ein Mitglied des Verfas-
sungsrates von Kanibodscha, und zwei
seiner Kollegen berichteten, wie dringend
notwendig Hilfe fur die kambodschani-
schen Bauern sei, die 85% der Bevolke-
rung ausmachen. Obwohl ihnen je 2 Hek-
tar Land bei der Riickkehr nach dem

Krieg versprochen worden waren, haben

Landwirte im Labor.

die meisten nie etwas erhalten. Die drei

legten einen Aktionsplan fur Kambod-
scha vor und erhoffen sich Unterstiitzung
durch indische und franzosische Freunde

sowie durch andere, die sie an dem Dia
log getroffen haben.

Von frischer Hoffnung fur Afrika spra-
chen Landwirte und Agronomen aus Tan-
sania, Uganda und Madagaskar. «Dies

waren ermutigende Tage. Es sollte uns
gelingen, unterstiitzenswerte Landwirt-
schaftsprogramme ins Leben zu rufen.
Wir stehen in der Schuld von Millionen

von Menschen, denen es nicht moglich
war, an diesem internationalen Dialog
teilzunehmen. Wir sollten die Regierun-
gen beeinflussen, so dass sie bessere Poli-
tik entwerfen», meinte Robert Wangulo
aus Uganda.

Uberlegungen eines Waadtlander Landwirtes

Indien, Februar 2001: Kulturschock
und starke Emotionen garantiert. Land
der Gegensatze, wo 800 Mio. Flektar mit
Hilfe von Ochsen und sehr wenig Trak-
toren gepfliigt werden, aber wo in zwei
oder drei Jahren gentechnisch verander-
ter Weizen und Reis angesat werden
wird! Wasser, Elektrizitat, Erziehung
und Internet - beinahe fur aile, aber
noch immer weder Kanalisation noch

Klaranlagen, und noch weniger die ge-
ringste Ahnung von Abfallverwertung
in einer uralten Zivilisation, die von den
Plastikbergen der Konsumgesellschaft
erdriickt wird.

Ein liebenswertes, herzliches Volk,
arbeitsam, voll Respekt dem Leben und
der Schbpfung gegeniiber, das auch
grosse Gedankenfreiheit und Toleranz
praktiziert, aber noch am Kastensystem
festhalt, im Widerspruch zum alten So-
zialismus europaischen Stils.

Riesige ofFentliche Bauarbeiten: as-
phaltierte Verbindungsstrassen, Eisen-
bahnnetze, Elektrifizierung, Bewasse-
rungskanale, griin-weiss-gelbe und bald
immergrune Revolution, moderne und
freie Architektur dort, wo offentliche

Mittel eingesetzt wurden - aber auch
Elendsviertel und schmutzige Hiitten-
siedlungen, stinkende, ekelerregende
Siimpfe am Saum von Dorfern und rie--
sige Stadte, die in den eigenen Schad-
stoffen zu ersticken drohen. Und doch

bricht daraus ein leidenschaftlicher

Uberlebenswille hervor und iasst die

konkrete Hoffnung aufkonunen, aus all
diesen Widerspmchen moge ein neues
Zeitalter fur die Menschheit heraus-

wachsen, wo der Mensch seinen ge-
biihrenden Platz hat und wo der Wert

des Lebens und der Landwirtschaft ge-
schatzt werden wird.

Das Erlebnis bleibt auf jeden Fall un-
vergesslich. Es hilft uns in unsem Le-
bensentscheidungen, in der Wahl der Er
ziehung unserer Kinder und bestarkt uns
in der Uberzeugung, dass unser Benaf
die Grundlage selbst unserer modernen
Zivilisation ist und unsere Rolle weit

fiber die Lebensmittelversorgung hinaus
reicht. Wir, alle Landwirte der Welt ge-
meinsam, sind die eigentlichen Garanten
des Friedens auf unserem Planeten.

Claude-Alain Gebhard,
Vaux-sur-Morges

Vor Ort

Nicht unerwahnt bleiben soil aber

auch der unvergessliche Empfang, der
uns 42 Gasten aus andern Landern zuteil

wurde, als wir vor Beginn des eigentli
chen Dialogs verschiedene Dorfer be-
suchten. Als Erstes wurden wir im Bezirk

Satara auf dem Hof von B.K. Jagdale
willkommen geheissen, dessen gut 24
Hektar landwirtschaftlich genutzter Bo-
den noch vor acht Jahren unfruchtbar,

steinig und als unbebaubar abgeschrieben
war. Jeder Besucher wurde eingeladen,
zur Feier des Tages einen Chiku-Baum zu
pflanzen: die Locher waren schon im
richtigen Abstand angelegt worden! Und
trotz der Abgelegenheit des Ortes rief ein
tansanischer Landwirt aus, wie gerne er
bier leben und das Land bebauen wiirde.

Eine Reihe von Besuchen in Barmati,
dem Zentrum einer bliihenden landwirt-

schaftlichen Gemeinde, gipfelten am fol-
genden Tag auf dem Saraf-Hof, wo Musik
und Tanz auch noch wahrend des ganzen
Mittagessens geboten wurden und wir an
der Einweihung eines Bio-Gaswerks teil-
nehmen konnten, dem der Dung von hun-
dert Milchbiiffeln als Rohstoff dient. Un

sere Gastgeberin, Sangita Shah, hatte in
ihrer Grussbotschaft geschrieben: «Die
Moralische Aufrtistung hat in mir den Sa-
men des Friedens fiir die Welt und der

Entwicklung gesat, als ich an der interna
tionalen Frauenkonferenz in Panchgani
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Die Medien und die
Weltgemeinschaft

Zu dicsem Thema trafen sich Medienschaffende vom 17.-20. Mai in
Denver, Colorado (USA), auf Einladung des Internationalen Medien-
forunis (ICF). Es war die 25. Veranstaltung des Forums, das seit
1990 regelniassig /usamnientritt. Aniasslich seiner letzten Tagung
im September 2000 hatte es die Charta von Sarajewo veriusst
(siehe wvvw.icforum.org/), eine unparteiische ethische Messlatte fiir
Medienschaffende.

i
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Die Skyline von Denver undjene der Rocky Mountains.

In Denver koinmentierte Professor Jay
Rosen, Dekan der Journalismus-Abtei-
lung an der New York University, diese
Verpflichtung als «ein2igen seriosen Ver-
such einer allgemein giiltigen Erklarung
der Medienverantwortung, analog der
Allgemeinen Erklarung der Menschen-

im Januar 2001 teilnahm (vgl. C.I. Nr.
3^/00, die Red.). Fiir mich ist der heuti-
ge Aniass das Aufgehen der Saat.»

Noch ist es schwierig, die voile Aus-
wirkung dieser gemeinsamen Tage zu er-
fassen. Aber von den hundert Landwirten

aus so und so vielen Zentren in ganz Ma
harashtra trafen sich einige vor ihrer Ab-
reise, um ihre Verpflichtung fur neue und
dauerhafte Zusammenarbeit auf Staats-

ebene festzuschreiben. Solche Initiativen

vor Ort werden sich bestimmt im Laufe

des kommenden Jahres vervielfachen.

Patrick Evans

rechte». Als Autor des Buches: What are

Journalists for? (Journalisten wozu?) de-
finierte Rosen die Rolle des Joumalismus

in der Zivilgesellschaft als «dritten Ort -
jenen offentlichen Bereich zwischen
Staatsmacht und Privateigentum, wo
Menschen ihren Weg als Burger finden
konnen, wo Demokratie funktionieren

kann. [...] Wenn die Verfasser der Charta
von Sarajewo es ernst meinen, dann sol-
len Medienschaffende nicht in allem neu

tral bleiben. Sie konnen sich dem Kampf
um die Erhaltung der Zivilgesellschaft
anschliessen. [...] Darura ging es in Sara
jewo: fiir bestimmte Ideen aufstehen auf
einem globalen offentlichen Platz, den es
noch nicht ganz gibt, aber den es geben
konnte, wenn mehr Menschen aufstiinden
und ihre Ideen einbrachten.»

Schutzfunktion

Der friihere polnische President Lech
Walesa sandte eine Botschaft an die Ta

gung, worin er den Medien der Welt fiir
ihre Rolle in den Geschehnissen vom Au

gust 1980 dankte. «Waren die Blitzlichter

der Kameras aller Welt vor zwanzig Jah-
ren nicht auf die Werft von Gdansk ge-
richtet gewesen, dann hatte unser Streik
sehr leicht unterdriickt werden k6nnen»,
erklart der ehemalige Werftarbeiter und
spatere Friedens-Nobelpreistrager und
fahrt fort: «Die Medienleute, die uns be-
gleiteten, erfullten nicht bloss ihre beruf-
liche Pflicht. Sie taten, was ihr Herz
ihnen als richtig diktierte. Fiir uns be-
deutete ihr Bemiihen einen Schutz und er-

laubte es, der Gesellschaft die Wahrheit
unzensiert zu vermitteln.» Im Weiteren

dankt Walesa den Reportem und Kamera-
leuten: «Auch Sie haben viel zu dem bei-

getragen, was vor zwanzig Jahren begann
und die Welt verandert hat.»

Unter den Forumsteilnehmem befan-

den sich der Filmkritiker Michael Med-

ved aus Hollywood sowie zwei der ehe-
maligen Geiseln von Beirut, Terry
Andersen und Tom Sutherland, und auch
der indische Autor Sanjoy Hazarika, der
unter anderem als Korrespondent fiir die
New York Times arbeitete.

Der katholische Erzbischof von Den

ver, Mgr. Charles Chaput, rief die Teil-
nehmenden auf, iiber ihren Auftrag nach-
zudenken, «eine Kultur zu fcirdern, die
sich auf ehrliche, anstandige und gerechte
Werte griindet. [...] Eine solche Lebens-
kultur entspringt einer Kultur der Wahr
heit: Daher sollten unsere Filme und

Nachrichtenprogramme, unsere Musik,
unser Fernsehen und Theater, unsere
Kunst und Architektur - und sogar unser
Gedachtnis und unsere Geschichte -

Ubungen im Suchen und Sagen der Wahr
heit sein.»

Unterste Zelle

Patti Dennis, Nachrichtenchefin des
KUSA-Fernsehsenders von Denver, ana-
lysierte ihre Rolle wahrend und nach dem
Massaker in der Columbine High School
vor drei Jahren, als zwei Schiiler zwolf
andere erschossen, bevor sie sich selbst
richteten. Frau Dennis umriss ihre Verant-

wortung und die ethischen Fragen, die im
Zusammenhang mit solcher Berichter-
stattung standen.

Der Prasident des Welt-Zeitungsver-
bandes, Roger Parkinson, berichtete, im-
mer mehr Zeitungen in offentlichem Be-
sitz wiirden von der «untersten Zeile»

beherrscht, «wo die Wall Street das Sagen
hat». Gewinnquoten von 25% und mehr
wiirden erwartet. Doch verloren die Zei

tungen auch Leser. Er rief das ICF auf,
«zur Phase 2 uberzugehen» - jenseits des
Alarmschlagens iiber den Zustand der
Medien sich auf einige wenige Ergeb-
nisse zu konzentrieren sowie Partner und

Verbiindete zu finden, um an Schlagkraft
zu gewinnen.

Michael Smith
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Zehn Jahre eigenstandig

Ich bin dreissig, mein Sohn Valters ist gut einjahrig. Einige Minister
unseres Landes griissen mich jedesmal, wenn sich unsere Wege
kreuzen, und als ich neulich zu einer MRA-Konsultation in die USA
reiste, sagte eine Zolibeamtin lachelnd: «Ich kenne Sie, ich babe Sie in
den Zeitungen gesehen.» Sie sprach mit russischem Akzent, und ich
war erstaunt, dass sie mich kannte. Die in Lettland lebenden Russen
beachten gewohnlich die Politik nicht.

Vor zehn Jahren war ich im dritten Jahr

meines Journalistikstudiums an der Uni-

versitat von Lettland und gehorte zu den
150 000 Menschen, die in der Januarkalte
eine Woche in den Strassen der Haupt-
stadt Riga ausharrten, um unseren Kampf
urn die Unabhangigkeit zu sichern. Es war
die Zeit der so genannten «singenden Re-
volution». Wir bewachten unsere offentli-

chen Bauten mit Gesang, nicht mit dem
Gewehr. Zwei Jalire zuvor war ich eine

von mehreren tausend Menschen aus Est-

land, Lettland und Litauen, die am 23.
August 1989 eine 600 Kilometer lange
Menschenkette bildeten. Es war der funf-

zigste Jahrestag der Unterzeichnung jenes
Paktes zwischen der Sowjetunion und Na-
zideutschland, der drei kleine, aber unab-
hiingige Lander im Baltikum von der
Weltkarte weggefegt hatte.

In den friihen 90er Jahren erschienen

wir eine Zeit lang im Fernsehen mit un-
sern lebendigen Gesichtern, unsern sin-
genden Kundgebungen - doch sogar das
wurde unterbrochen durch andere Ereig-
nisse, die flir die Welt wichtiger waren:
den US-Angriff auf den Irak und andere
Krisen rund um die Erde. Es gab nur we-
nige Tote in unserem Freiheitskampf, der
Nachrichtenwert war nicht gross.

In der heutigen Welt leiden wir noch
immer unter dieser Anonymitat. Die zehn
Jahre waren ftir uns eine halbe Ewigkeit,
doch nicht fur jene, die uns neu entdecken
miissen. Wenn wir ausser Landes reisen,
sind wir bereit, Geduld zu zeigen, wenn
jemand verstandnislos fragt: «Wie? Lett-
land?» Wir konnen schon die Liste herun-

terleiern: «Latvia? Lettonie? Letonia?»

Die EU bereitet sich darauf vor, imierhalb
der nachsten 10 Jahre unsere Lander auf-

zunehmen. Werden die Europaer nicht
einmal ihre Partner kemien?

Klischees und WIrkllchkeit

Freilich sind oft jene, die unser Land
nicht kennen, bessere Diskussionspartner
als jene, die Zeitung lesen: «Aha, Sie
kommen aus jenem Land, das Probleme

mit der russischen Minderheit hat.» -

«Aha, Sie haben noch immer jene Kriegs-
verbrecher bei Ihnen ...»

Wer informiert - oder besser gesagt
durch globale Medien falsch informiert -
nach Riga kommt, ist erstaunt, eine glan-
zende europaische Stadt, eine alte Hanse-
stadt anzutreffen. Riga, die grbsste unter
den baltischen Hauptstiidten mit einer
Million Einwohner, feiert dieses Jahr ihr
800-Jahr-Jubilaum und hat natiirlich eine

phantastische Altstadt, ein Opernhaus mit
Weltklasse-Auffuhrungen, einen Dom mit
der drittgrossten Orgel in Europa und
eine sehr internationale Atmosphare.
Doch das ist alles, was viele Besucher se-
hen. Sie sehen nicht das iibrige Land, wo
die Menschen noch immer gegen das so-
wjetische Erbe kampfen und hart arbeiten
miissen. Sie sehen nicht die Vorstadte von

Riga und anderer grosser Stadte, wo rus-
sische Arbeiter, die ihren Platz in der Fa-
brik verloren haben, mehr und mehr vom
offentlichen Leben ausgegrenzt werden,
da sie nie unsere Sprache gelernt und nie
damit gerechnet haben, dass ihr Leben
sich andern kormte.

Zwei Welten

Bei meinem ersten Besuch in Caux

1992 wurde ich gebeten, iiber mein Land
zu berichten. Ich erinnere mich noch gut!
So sagte ich, ich konne nie irgendjeman-
dem die Schuld fur die Geschichte mei

nes Landes geben. Denn in den 40er und
50er Jahren waren zwar wiederholt Mit-

glieder meiner Familie von der Sowjet-
macht nach Sibirien verschickt worden,
einzig weil sie gebildete Letten waren,
doch hatten andere von ihnen hohere

Posten in der kommunistischen Partei und

unterstiitzten jenes Regime.

Hauptsachlich sprach ich jedoch iiber
die Menschen, die heute in Lettland le
ben. Ich hatte das starke Geflihl, wir Let-
ten seien verantwortlich fiir das, was in
unserem Land geschehe, auch in Bezug
auf die Russen, die sich mehr ausgebootet

vorkamen als wir und noch immer etwa

46% unserer Bevolkerung ausmachten.

Zwischen der Lettisch und Russisch

sprechenden Bevolkerung hat sich seither
fast nichts geandert: keine Strassenkampfe,
freundnachbarliche Beziehungen - und
noch immer zwei Welten. Die Letten den-

ken, alles sei in Ordnung und brauche ein-
fach Zeit. Doch neuste Studien zeigen, dass
immer weniger junge Russisch Sprechende
darauf stolz sind, lettische Burger zu sein,
namlich nur 46% (bei den Lettisch Spre
chenden sind es 82%). Viele ihrer Schiiler
kamen von zu Hause mit einer massiv ne-

gativen Einstellung in den Unterricht, ge-
stand die Lettischlehrerin einer russischen

Schule in einem Fernsehinterview.

Vergangenes aufarbelten

Konnen wir, sollen wir das Problem
angehen? Schon 1992 fand ich, dass wir
Letten, die nun das Land regierten, einen
entscheidenden Fehler begangen hatten.
Im Friihjahr 1991 entschied sich Lett-
lands Schicksal, indem 75% der Bevolke
rung fur Unabhangigkeit stimmten. Im
Januar jenes Jahres standen wir gemein-
sam auf den Barrikaden. Aber im August
desselben Jahres beschlossen wir, jenen
das Biirgerrecht nicht zu geben, die sich
nach 1940, als die Sowjets kamen, in
Lettland niedergelassen hatten. Es ist ver-
standlich, dass wir um die Stabilitat des
Landes bangten, da die Volksgruppen
etwa gleich stark waren. Ebenso leuchtet
ein, dass die lettische Sprache einen guten
Schubs nbtig hatte, da sie, ersetzt durch
das Russische, beinahe aus dem offentli
chen Leben verschwunden war.

Es gelang uns aber nicht, gute Bezie
hungen mit jenen aufrecht zu erhalten, die
unter uns lebten, ohne Lettisch zu spre-
chen. Die Aufgabe, jenen gegeniiber ver
antwortlich zu sein und Rechenschaft ab-

zulegen, die in unserem Staat leben, ist
ausserst schwierig, und offensichtlich ha
ben wir sie nicht gut bewaltigt.

Als kleinen Teil der weltweiten MRA-

Arbeit starten wir in Lettland nun eine

Initiative, um Letten und Russen einander
naher zu bringen. Unser erster Anlass in
diesem Jahr heisst «Lettisch-russisches

Experiment)); 30 junge Leute werden zu-
sammen zehn Tage verbringen, um von-
einander zu lernen. Wir hoffen, es werde
eine ernsthafte Bewegung daraus. Es ist
zu hoffen, wir seien nicht die Einzigen,
die dieses Problem angehen, obwohl die
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Inese Voika in der Altstadt von Riga.

wenigsten in Lettland es als Problem er-
achten.

Neulich wurde ich in Richmond
(USA) darin bestarkt, dass auch und vor
allem verborgene Wunden geheilt warden
miissen (vgl. C.I. 3-4/01, die Red.). Wenn
in den USA versucht wird, die vergange-
nen 130 Jahre zu bewaltigen, dann sollten
wir Letten auf jeden Fall 10 und 60 Jahre
in die Geschichte zuriickschauen. Dies
konnte dem zukiinftigen Lettland helfen,
ein besserer Ort zu warden, wo Men-
schen, die Seite an Seite leben, zusam-
menarbeiten und nicht bloss koexistieren.

Wort neu aktiviert

Wahrend ich diese Idee der Beziehun-
gen zwischen Volksgruppen schon lange
mit mir trage, bin ich inzwischen auf cine
weitere Gruppe gestossen, deren Bemii-
hungen fur unser Land im Allgemeinen
so notig sind. Transparency International
(TI) ist eine internationale Organisation,
die vor allem iiber die Verantwortung der
Zivilgesellschaft angesichts der Korrup-

tion spricht. Aber als wir 1998 unsere let-
tische Sektion von TI griindeten, war uns
klar, dass wir es tatsachlich mit Werten zu
tun haben, die im Denken und im Alltags-
leben der Menschen vorhanden sind, und
dass auch das Land so regiert wird.

Es iiberrascht nicht, dass wir bei der
UbersetzLing des Begriffes Integritdt (der
Eckstein der Tatigkeit von TI) auf ein al-
tes Wort zuruckgreifen mussten, das
wahrend der ganzen sowjetischen Peri-
ode, also iiber 60 Jahre lang, nicht mehr
offentlich gebraucht worden war! Und
wir versuchen auch der Offentlichkeit zu
zeigen, dass Menschen von der Basis et-
was zusammen tun konnen. Wir wollen
wegkommen von der «Kuchendemokra-
tie», die wahrend der Sowjetzeit so ver-
breitet war: bloss zu Hause in der Kiiche
durfte man etwas sagen; zugleich stellte
man irgendwelche Forderungen an die
Regierung - aber immer nur in der Kiiche
und voller Vorwiirfe.

In unsern drei Jahren Arbeit ist die TI
Lettlands wichtigste Nichtregierungsor-

ganisation geworden, weil wir wagten, es
mit Leuten in der Politik aufzunehmen.
Wir iiberwachten den wichtigsten Sektor,
der die Menschen zur Macht heranzieht:
Privatisierung und Finanzierung politi-
scher Parteien. Diese Tatigkeit verhalf
uns zu dem schwierigen Bekanntheits-
grad, den ich anfangs erwahnte. Nun kon
nen wir eine breitere Offentlichkeit an-
sprechen. Ohne die Werte, welche die
MRA in jede menschliche Tatigkeit ein-
bringt, waren wir nicht imstande, unsere
Integritat zu wahren.

Was immer wir tun: einzig inneres
Horchen und moralische Werte werden
uns helfen, die wir in den friihen Neunzi-
gerjahren begonnen haben und nun diese
fur jiingere Menschen so untypische Ver
antwortung tragen - als Prasidenten, Di-
rektorinnen, Minister, Parlamentsabge-
ordnete. Jetzt sind wir nicht mehr nur fur
uns selbst verantwortlich, sondern auch
flir unsere Kinder: die Generation 2000.

Inese Voika
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Nein zu steuerfreien Schmiergeldern

Als Sturia Johnson entdeckte,
dass Bestechung im norwegischen
Steuersystem abzugsberechtigt
war, sagte er sich, er miisse etwas
tun. Er berichtet:

Der Arzt Sturia Johnson.

Bis 1980 wurde in den skandinavi-

schen Landern nicht viel iiber Korruption
gesprochen. Gelegentlich gab es Berichte
wie z.B. liber den Bofors-Skandal, wo ein
schwedischer Waffenfabrikant um die

200 Mio. US-Dollar bezahlte, um Vertra-
ge in Indien zu bekommen. Die meisten
dachten jedoch, Korruption sei etwas,
was in andern Teilen der Welt passiere,
und Skandinaviens Hande seien ziemlich

sauber. Wahrend des Hohepunkts der 01-
fbrderung in der Nordsee in den 80er Jah-
ren kamen erste Falle von Bestechungs-
geldern durch norwegische Exporteure
ans Tageslicht. Ein Geschaftsfuhrer in der
staatlichen norwegischen Olgesellschaft
wurde verurteilt, nachdem er von einem
deutschen Stahlrohrfabrikanten Schmier-

gelder angenominen hatte.

1988 berichtete die Presse, die norwe
gischen Behorden gewahrten Steuerabzii-
ge auf Schmiergeldern, die von norwegi
schen Firmen in Entwicklungslandern
gezahlt worden seien. Die Begriindung
war, dass in einigen Landern Bestechung
«unvermeidlich» und «Teil der Kultur»

sei und dass also Zahlungen zum Erlan-
gen von Vertragen zu den regularen Aus-
gaben gerechnet werden sollten. Diese In
formation machte mich richtig wiitend,
und ich weiss noch, wie ich dachte; «Das
geht zu weit. Ich muss etwas tun!» Ich
sclirieb dem norwegischen Finanzminis-
ter einen heftigen Protestbrief. Vier mei-
ner Freunde, die wie ich in Entwicklungs
landern gearbeitet batten, unterschrieben
mit. Wir erklarten. Bestechung sei total

unannehmbar, und sie bei den Steuern als
abzugsberechtigt zu erklaren bedeute,
eine unmoralische und schadliche Praxis

gutzuheissen. Der Minister antwortete, er
werde die Sache untersuchen.

Als EInzlger dagegen

Ohne dass ich es wusste, veranstaltete
genau zu jener Zeit das norwegische
Staatsfernsehen NRK ein Podiumsge-
sprach fiber Bestechung und suchte einen
Teilnehmer, der sich dagegen aussern
wiirde. Das Finanzministerium gab ihnen
meinen Namen, und sie setzten sich mit
mir in Verbindung. Ich erklarte mich ein-
verstanden und schlug vor, es solle auch
noch jemand aus Afrika an dem Pro-
gramm teilnehmen. Die Regie veranlasste
ein Interview mit einem nigerianischen
Freund von mir, der gerade in Oslo zu Be-
such war, und dieses Interview wurde als
Teil des einstiindigen Programms ausge-
strahlt.

Das Podium bestand aus dem obersten

Steuerschatzer, vier prominenten Ge-
schaftsleuten, einem Politiker und mir
selbst. Das Programm legte einige scho-
ckierende Haltungen und Geschafts-
praktiken offen, und ich war beinahe der
Einzige, der Bestechung ablehnte. In den
folgenden Tagen herrschte ein grosses
Medieninteresse, und die Sache wurde als
parlamentarische Anfrage an den Finanz-
minister aufgegriffen. Einige Wochen da-
nach verkiindete er, dass er die Steuerab-
ziige von Schmiergeldern abschaffe; zwei
Jahre spater wurde dies gesetzlich besie-
gelt. Danemark fiihrte 1998 eine ahnliche
Gesetzgebung ein.

Bestechung unter Beschuss

1993 bat die Organisation fur wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung OECD ihre Mitgliedstaaten, die
Steuerabziige fiir Bestechungsgelder zu
stoppen; dasselbe empfahl auch ein Ar-
beitskomitee der EU. 1999 erklarte ein

OECD-Kongress die Bestechung zur
strafbaren Handlung, und auch vom Eu-
roparat wurde sie verboten. Amerikani-
sche Firmen miissen seit 20 Jahren mit

Strafverfolgung rechnen, wenn sie im
Ausland Bestechungsgelder zahlen.

Die Weltbank hat sich dem Kampf
ebenfalls angeschlossen. In ihrem «WeIt-
entwicklungsbericht» von 1997 kam sie
zum Schluss, dass die Entwicklung armer
Lander durch Korruption blockiert wird.

Zum Beispiel, schreibt der Bericht, ma-
che Korruption die Rechtsprechung un-
voraussagbar, leite die Anstellungspraxis
in Richtung personlicher Verbindungen
statt Eignung und verdrehe politische
Entscheide. Transparency International
(TI), eine 1993 in Deutschland gegriinde-
te Nichtregierungsorganisation, hat heute
Sektionen in einer wachsenden Anzahl

Lander (vgl. S.7, die Red.) und beobachtet
die Korruption weltweit genau. 1999 ver
kiindete die norwegische Ministerin fiir
Entwicklung und Menschenrechte, Hilde
Fraford Johnson, ihre Regierung wolle
eng mit TI zusamraenarbeiten, und nor
wegische Entwicklungshilfe werde in Zu-
kunft an die Bedingung gekniipft sein,
dass die empfangenden Lander die Kor
ruption wirksam angehen. «Korruption
ist eines der gefahrlichsten Hindernisse
fur Entwicklung)), sagte sie.

Aus eigener Praxis

Gesetze und Ubereinkommen sind

wichtig, aber nicht genug, glaube ich. Je-
der und jede von uns kann in Situationen
geraten, wo Gefahr besteht, sich kaufen
zu lassen. So hot mir zum Beispiel ein
Computerhandler beim Verlassen meines
Biiros ein Softwaregeschenk an. Ich war
versucht, es anzunehmen, denn ich hatte
es fur meinen Computer sehr notig ge-
habt. Doch schliesslich lehnte ich ab. Der

Mann hatte gehofft, den Angestellten in
meiner Abteilung PCs verkaufen zu kon-
nen. Indem ich Nein sagte, hatte ich freie
Hand, jenen Anbieter zu wahlen, der uns
die beste Offerte gab.

Als Arzt bin ich mir bewusst, dass
zeitweise die Beziehung zwischen meiner
Berufsgruppe und der Pharmaindustrie zu
eng war. Diese iibernimmt die Schirm-
herrschaft fiir medizinische Kongresse,
die fiir uns Arzte wichtig sind. Anderseits
beeinflusst die Wahl der Medikamente,
die wir unsern Patienten verschreiben, die
Gewinne der Industrie. Diese hat ver

sucht, uns zu beeinflussen, indem sie uns
Reisen, teure Essen und Biicher anbot,
und wir haben dankend angenominen.

1998 trafen sich der Norwegische Arz-
teverband und die Pharmaindustrie, um
die Dinge zu bereinigen. Gewisse zwei-
felhafte Praktiken wurden gestoppt, und
die Dinge spielen sich jetzt im Offenen
ab. Wenn heute die Pharmaindustrie Ein-

ladungen fiir Vortrage und Seminare ver-
schickt, listet ein Begleitschreiben genau
auf, was inbegriffen ist und was nicht.
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Mafia-Methoden Oder neue Chancen

«In der normalen Welt gibt es
Spielregeln. In der dunklen
Welt der Mafia gibt es iiberhaupt
keine Regeln. Dort ist man nur
auf eines aus: auf Geld. Dort gibt
es aber auch beinahe unbegrenzte
Moglichkeiten, dieses Ziel zu
erreichen. Die Mafia ist ein bose

Macht. Unsere einzige Chance,
Korruption und Kriminalitat
zu bekampfen, ist die Charakter-
bildung imnier wieder neuer
Menschen. Sonst kommt es iiber

kurz Oder lang zur Katastrophe.
Wir mochten verhindern, dass
Rumanien in eine ahnliche

Situation abgleitet wie Russland,
wo die Mafia ihre Macht bereits

ausbreiten konnte.»

Bemiihen abbringen sollten, die Wurzeln
jenes Ubels anzugehen, das mehr als alles
andere die Entwicklung Rumaniens ge-
fahrdet.

Im Rahmen dieser Kampagne hatte
Botos Lins drei danische Ehepaare eingela-
den, an vier transsilvaniscben Universitii-
ten Vortrage iiber verschiedene Aspekte
der Demokratie zu haiten. Zu den Themen

gehorten ein Vergleich des Kriminalrechts
der beiden Lander, die Rechte der Frauen,
die Erziehung zu demokratischem Verhal-
ten und die Medienfreiheit.

So beschreibt Hie Botos die Kampa
gne, in der er und seine Kollegen sich en-
gagieren. Als Untersuchungsrichter ist er
fiir die Bekampfung von Mafiagewalt
und -terror im Distrikt Cluj in der ruma-
nischen Provinz Transsilvanien zustandig.
Botos ist auch Dozent fur Rechtswissen-

schaft an der Bogdan Voda-Universitat in
Cluj und in der Industriestadt Baia Mare.
In den letzten Monaten hatte er die Ver-

haftung einiger massgeblicher Persdn-
lichkeiten angeordnet, unter ihnen auch
Mitarbeiter der Geheimpolizei. Er und
seine Familie batten mehrmals Morddro-

hungen erhalten, die ihn von seinem

Mit Einladender war auch der ehema-

lige oberste Staatsanwalt Augustin Lazar,
heute Dozent an der Universitat von Alba

Julia. In seinem Dankesvotum nach dem

Vortrag eines der danischen Gaste meinte
er: «Sie haben uns wieder zu unseren

christlichen Wurzeln gefuhrt. Sie haben
aufgezeigt, wie ein kleines Volk seine Zu-
kunft gestalten kann. Seit meinen Besu-
chen in Caux und bei Ihnen in Danemark

habe ich meinen Studenten immer wieder

berichtet, ethische Grundwerte seien in
den Nachkriegsjalu'en zu einer Art Mar-
shallplan ftir die danische Gesellschaft
geworden.»

Inltlativen der Verdnderung:
damals und heute

Das kleine Handbuch des erwahnten

Referenten, «Initiativen der Veranderung
in Danemark von 1938 bis 1955», das den
Einfluss der Ideen der Moralischen Auf-

rustung auf die danische Gesellschaft der

Die Stadt Cluj (Klaiisenbtirg) in Rumiinien.

Nachkriegsjahre beschreibt, wurde vor
kurzem ins Rumanische iibersetzt und un

ter den Studenten und Dozierenden der

vier Universitiiten verteilt.

Der Dekan der Rechtsfakultat an der

Bogdan Voda-Universitat in Baia Mare
meinte, es sei ihm aufgefallen, wie die
Studenten die Ideen der Vortragenden
richtiggehend aufsaugten. Er sei Sehr er-
mutigt, besonders deshalb, weil er in sei-
nen Vorlesungen dieselben, im christli
chen Glauben verwurzelten Richtlinien

zu vermitteln trachte. Er hotYe, aus den
Begegnungen konne ein Dialog wachsen.

Der Rektor der Universitat von Alba

lulia zeigte sich erfreut iiber den Anklang
der Gastvorlesungen und liber die lebhaf-
ten Fragen, welche die Studierenden stell-
ten.

Erwartungsvoll und grossziigig

Der Generalsekretar der Prafektur von

Maramures, Stefan Gonczi, und andere
Mitglieder der Regionalbehorde sprachen
auf die Uberzeugung der danischen Besu-
cher an, dass Rumanien - ob EU-Mitglied
Oder nicht - eine wichtige Aufgabe in Eu-
ropa zu erfiillen habe. Einer der Gaste
meinte, einst habe das Land feindliche
Uberfalle von aussen abgewehrt; heute
kdnnte es die Irrlehre abwenden, dass
Geld alles vermoge und nur jene ein bc-
friedigendes Leben fuhren kormten, die
viel Geld besassen. Gonczi bat die Da-

nen, ihren Landsleuten und den Nachbam
auszurichten, dass Rumanien sich bemii-
he, seine Gesellschaft neu zu gestalten,
und dass das rumanische Volk in seinem

Herzen zu Europa gehoren mochte.

Die Offenheit und das Interesse unse-

rer transsilvaniscben Gastgeber beriihrte
uns. So batten zum Beispiel die Dozieren
den der einen Universitat Geld gesam-
melt, um den Hotelaufenthalt unserer
Gruppe zu bezahlen und uns zu einem
festlichen Abendessen einzuladen. Der

private «Fernsehkanal 7» tibertrug ein
Live-Interview mit den danischen Giisten

in einer Talkshow, und spater auch das
Lokalferasehen in Alba lulia.

Im Rtickblick auf unsern Besuch er-

scheint uns Rumanien als Land mit uner-

messlichen Moglichkeiten, das aber in-
tensiv um seine Wiirde und Integritat
ringt.

Kmid Simon Christensen
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Das Wesentliche gemeinsom
erorbeiten

Ausfliig ins historische Richmond.

Vom 4. bis 12. Marz 2001 fand

in Richmond (Virginia) eine in-
ternationale Konsultation von

vierzig Vertretern der verschiede-
nen Initiativen und Programme
der Moralischen Aufriistung
weitvveit statt. Diese Form des

jahrlichen grenziiberschreitenden
Auswertens und der Koordina-

tion wird seit 1989 abwechslungs-
weise auf je einem andern Konti-
nent abgehalten. Diese Tage
ermoglichen einen offenen Ge-
dankenaustausch, gemeinsames
Arbeiten an Projektvorschlagen
und ein sorglaltiges Abstimmen
der grundsatzlichen Anliegen
mil Riicksicht auf die recht

verschiedene kulturelie, religiose
und soziale Herkunft der

Teilnehmenden.

Auf der diesjahrigen Tagesordnung
stand unter anderem eine aktualisierte

Formulierung der wesentlichen Aussagen
der von Frank Buchman gegriindeten Be-
wegung. Die in Gruppen erarbeitete Ana
lyse und die vorgeschlagenen Richtlinien
wurden zusammengetragen und von den

Konsultationsteilnehmern in der folgen-
den Fassung weitergegeben:

Als offene Internationale Gemein-
schaft von Menschen aUer Kiilturen,
Nationalitdten, Reiigionen und Weltan-
schaiiiingen erkliiren wir;

- dass in diesem Zeitalter der Globali-

sierung Einzelne wirksaine Trdger ei-
nes positiven Wandels in der Gesell-
schaft sein konnen.

- dass in einem Zeitalter der erschlagen-
den Inforinationsflut das Hdren in der

Stille - auf Gott, auf die innere Stiin-
me Oder das Gewissen - eine wesentli-

che Queile fur innere Freiheit, Unter-
scheidungsfahigkeit und Orientierung
ist.

- dass in einem Zeitalter hoher Anforde-

rungen an den Einzelnen sowie perma-
nenten Zeitmangels personliche und
weltweite Verdnderung init fort-
wahrender Vertiefiing der Selbster-
kenntnis beginnt.

- dass in einer Welt, in der Werte immer
mehr relativiert werden, das eigene
Verhalten an den Werten Ehrlichkeit,
Reinheit, Selbstlosigkeit und Liebe
gemessen werden kann.

dass in einer Zeit, in der seheinbar nur
Profit und greifbare Ergebnisse zah-
len, aufrichtige Zuwendiing zum
Ndchsten den Kern aller Bemiihun-

gen iiin dauerhafte Verdnderung in
der Welt bilden muss.

dass in einer Zeit ethnischer Spannun-
gen jeder Mensch mit seiner eigenen
Lebensgeschiclite und seinem Beitrag
zu dieser Welt gewiirdigt und als
gleichwertig anerkannt werden muss.

dass in dieser Zeit der nicht enden

wollenden Spirale des Masses und der
Rache Eingestehen des Unreclits,
Vergebung und Wiedergutmachung
Mittel und Wege zur Befreiung der
Menschen und zur Heilung der Ver-
gangenheit sind.

dass in einer Gesellschaft, die zu vor-
eiliger Schuldzuweisung neigt, auf
richtige Gesprdche bewirken, dass
siclt Menschen iiber historische

Schranken hinweg zu gemeinsamem
Handeln finden konnen.

dass in einer von Spaltung und Selbst-
sucht gekennzeichneten Welt Gemein-
schaften engagierter Menschen die
Riclitung zu einer gerechteren und mit-
fuhlenden Gesellschaft weisen konnen.
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Jan von Nouhuys, Silberschmied

Jan van Nouhuys ist einer der bedeutenden Silberschniiede der
Niederlande; seine Arbeiten sind im beriihniten Londoner Victoria and
Albert Museum ausgestellt. Hatten jedoch er und seine Fran vor
15 Jahren den Rat ihres Buchhalters befolgt, gabe es heute in seinem
Land ziemlich sicher iiberhaupt keine Silberschniiede, die zeitgenos-
sische Formen produzieren.

1991 beauftragte ihn die niederlandi-
sche Regierung, dreissig Becher herzu-
stellen, die den Teilnehmern am Maast-
richter Gipfel iiber die Zukunft der EG
als Geschenk iibergeben wurdeii. Als
Nouhuys im Fiiihjahr 1999 zum ersten
Mai in London an der Olympia Kunst-
und Antiquitatenmesse ausstellte, sclirieb
die Kunstkritikerin Karen Falconer im In

dependent, seine Werke galten als mogli-
che Antiquitaten der Zukunft. «In einem
Gebiet, wo das Uberladene zur Geschichte
geh6rt», schreibt sie, «ist sein Silber mo
dern und basiert auf Geometrie.» Sie zi-

tiert den Bibliothekar der Goldsmiths'

Hall, der sagt, das Werk von Nouhuys ver-
wische die Grenze zwischen Modern und

Klassisch: «Er ist von beiden Seiten ak-

zeptabel, da er in Bezug auf Funktion und
Gegenstand nach iiberlieferten Ideen der
Silberschmiedekunst geht. Sein Werk hat
jedoch eine gefallige, weiche Art und ist
weniger eckig als das einiger unserer briti-
schen Schnittkanten-Modernisten.»

Nouhuys lernte einige seiner Fertig-
keiten bei den Londoner Silberschmieden

Wackely & Wheeler, und er meint, von
den konventionellen Arbeiten, die er dort
ausfiihrte, lasse sich eine klare Linie zu
seinen jiingeren modernistischen Stiicken
ziehen.

Berufswahl

Jan van Nouhuys hatte nicht von allem
Anfang an die Absicht, Silberschmied
zu werden. 1949 in Amersfoort als Sohn

eines Ingenieurs geboren, ging sein
Wunsch in Richtung Lehi-beruf und
Schauspiel (er ist denn auch iiberzeugend
als Amateur-Clown aufgetreten). Da ihm
die notwendigen Voraussetzungen fehl-
ten, versuchte er, von Gott eine Richtlinie
zu erhalten - eine Idee, die ihn «absolut
fasziniert hatte», als er mit der MRA in
Kontakt kam. «Es kam ein einfacher Ge-

danke: Warum nicht die Flochschule fur

Gold- und Silberschmiede?» Also ver-

brachte er drei Jahre in der Schmuckab-

teilung der Flochschule in Schoonhoven,
einer historischen Stadt am Rheinufer,
von alters her als niederlandische Flaupt-
stadt der Silberkunst bekamit.

Es folgten drei schwierige Jahre mit
Schmuckreparaturen in einem Geschaft
in Den Flaag - schwierig deshalb, «weil
mir die Arbeit gefiel, aber ich sie nicht
bis an mein Lebensende tun wollte. Ich

kam mir vor wie in einer Falle.» Als er

einmal aus Verzweiflung betete, meinte er
eine sanfte Stimme zu horen, die ihm sag-
te: «Sei ruhig, der du's alleine schaffen
willst. Mach nur das Beste aus deinen Be-

gabungen!» Dies leuchtete ilim ein. Er
fuhlte sich im Frieden, und ab da war er
seiner Berufung gewiss, auch unter
schwierigen Umstanden.

Im Jahr darauf ging van Nouhuys nach
London, um seine Erfahrungen zu erwei-
tern. Dort entdeckte er seine Liebe zur

Silberschmiedekunst. Die Arbeit wieder-

holte sich standig, indem von Jedem Ent-
wurf viele Muster gefertigt wurden. Doch
er erlernte neue Techniken und rasches

Arbeiten und gewann auch Selbstvertrau-
en durch die Art, in der sein Meister und
Arbeitgeber seine Arbeit wiirdigte.

Schwieriger Start

1975 kehrte er in die Niederlande

zuriick; im selben Jahr verlobte er sich mit
Anneke de Pous. Zusammen beschlossen

sie, er solle in Den Haag ein Atelier eroIF-
nen. Mit seiner Ausbildung und der dama-
ligen Massenarbeitslosigkeit schien dies
der einzige Weg mit Zukunft.

Nur wenige Tage spater wurde van
Nouhuys eine Vollzeitstelle als Gold-
schmiedelehrer angeboten (dieses Hand-
werk sei von dem des Silberschmieds so

verschieden wie das eines Klempners von
jenem eines Zahnarztes, meint er). «Wir
hatten das Gefiihl, wir sollten das Ange-
bot ausschlagen und dem Atelier eine
Chance geben», sagt Anneke.

Es war ein riskantes Unternehmen. Ein

Silberschmied benotigt eine grosse Werk-
statt mit vielen schwer erhaltlichen Werk-

zeugen, Ambossen und Maschinen. Das
Rohmaterial ist teuer. Mit einem grossen
Bankkredit und hohen Ausgaben war es
ein Kampf, sich iiber Wasser zu halten.
«Jan pflegte mit dem Rad den Juwelierla-

den nachzufahren und um Auftrage zu
fragen», erinnert sich Anneke. «Er be-
gann antikes Silber zu reparieren. Fragte
ihn ein Juwelier, ob er eine Arbeit aus-
fiihren konne, sagte er immer ja, selbst
wenn er keine Ahnung hatte, wie er es an-
gehen sollte.»

Bei flauem Reparaturbetrieb entwarf
und fertigte van Nouhuys seine eigenen
Stiicke; allerdings verkauften sie sich
nicht. Die Kundschaft war noch nicht be-

reit dafur. Die Tatsache, dass seine per-
sonlich entworfenen und daher teureren

Werke zwischen konventionellem Silber

in Juwelierladen ausgestellt wurden, war
nicht hilfreich.

Sctiluss?

1978 bat ihn die Hochschule in

Schoonhoven, an zwei Tagen in der Wo-
che fur erkrankte Silberschmiede-Lehrer

einzuspringen. Diesmal sagte er zu.

1987 hatte er das Gliick, eine Hirnhaut-
entziindung zu iiberstehen. Dies bewegte
die Familie dazu, nach Schoonhoven um-
zuziehen. «Es war ein grosses Risiko», er-
klart Anneke, «denn es hiess, uns vom

Grossteil von Jans Arbeit in Den Haag zu
trennen. Wir hatten einige sehr magere
Jahre.» Sie iiberlegte sich, ob sie selber ei-
nen Job annehmen sollte, entschied sich
aber dagegen wegen ihrer drei Sohne und
ihrer Rolle als Jans Unterstiitzerin - so-

wohl praktisch (sie besorgt das meiste der
administrativen Arbeit) als auch emotio-
nell.

«Ideen sichtbar machen»: Jan van Nouhuvs



5-7/01

Ein «SiIberpaar» aiis van Noiihuys'Atelier.

Zwischen den Unterrichtsstunden hat-

te van Nouhuys reichlich Zeit, in seiner
Werkstatt, die er im Gebaude einer ehe-
maligen Telefonzentrale eingerichtet hat-
te, seine eigenen Entwurfe auszufiihren.

Auf die Frage, ob er je an seiner Beru-
fung gezweifelt babe, antwortet er einfach:
«Nein.» Wie stehts mil seiner Fran? «Ich

hatte nie Zweifel, weil ich glaubte, dass
Jan schone Dinge iTiacht», antwortet sie.

Aber ihr Geschaft blieb in einem

prekaren Zustand, auch deshalb, weil das
Steuersystem sogar unverkaiifte Produkte
belastete. Als der Buchhalter ihnen riet,
das Geschaft zu schliessen, war Jan
«schockiert und frustriert. Wie gelahmt
stieg ich in mein Zimmer hinauf. Dann
ruhte ich mich etwas aus und der Gedan-

ke kam: Mach weiter, mach weiter, mach
weiter!»

Silber in Bewegung

Fin Durchbruch geschah 1988, als ein
Antiksilberhandler aus Den Haag meinte,
er konnte einen Krug aus van Nouhuys'
Werkstatt verkaufen. «Was wollen Sie

dafur?», fragte er. Van Nouhuys nannte
einen Preis, der Anneke sehr hoch er-
schien. «Sie sollten das Doppelte verlan-
gen», sagte darauf der Handler. Spiiter rief
er an: «Fr ist verkauft... an mich selbst!»

Die van Nouhuys begannen auf Kunst-
messen auszustellen, da es keine Galerien
gab, die zeitgenossisches Silber verkauf-
ten. Langsam, aber sicher begannen die
Leute die Werke als Kunst zu wiirdigen,
nicht bloss als zweckdienliches Silberzeug
- obwohl er betont, Zweckdienlichkeit bil-
de die vierte Dimension seiner Arbeit.
«Achtzig Prozent meiner Kaufer batten
nichts mit Silber zu tun», erklart er. «Sie
interessierten sich fiir Kunst.»

Schrittweise baute er sich eine Kund-

schaft auf - soweit, dass er neulich eine
Einladung ablehnte, in New York auszu
stellen, weil er einer hoheren Nachfrage
nicht hatte gerecht werden kdnnen.

Fs wurde van Nouhuys klar, dass unter
den Studienabgangern in Schoonhoven

niemand Silberschmied wurde - die Hin-

dernisse waren zu gross. Also beschlos-
sen er und Anneke 1990, funf Serien von
Meisterkursen zu organisieren - auf ein
Jahr verteilt, unter dem Titel Silber in Be
wegung. Ihr Ziel war es, viel versprechen-
de Fntwerfer und Silberschmiede anzure-

gen und anzuleiten und auch moderne
Silberarbeiten national und international

zu fordern.

Bis Fnde des Jahres schufen etwa

vierzig Kiinstler aller Sparten Entwurfe
fur. Silbergegenstande, die van Nouhuys
und andere ausfiihrten. Sie veranstalteten

eine gemeinsame Ausstellung in einem
Rotterdamer Museum, die eine Ausstel
lung im belgischen Gent zur Folge hatte.
Silber in Bewegung brachte das zeit-
genossische Silber ins Gesprach und half
mit, es in die Arena der Kiinste zuriick-
zufuhren. Der Funke sprang auch auf an
dere Lander iiber, wo ahnliche Initiativen
entstanden.

Ohne jegliche Absicht verhalf Silber
in Bewegung sieben oder acht Silber-
schmieden zu ihrem Karrierestart. Die

Organisation wurde letztes Jahr aufgelost,
aber zu ihrem Frbe gehoren ein reizvolles
Ausstellungszentrum und drei Ateliers in
einem Jugendstil-Wasserturm, der iiber
einem Stadtteil von Schoonhoven thront.

Zwei der drei ansassigen modernen Sil
berschmiede bilden zur Zeit Lehrlinge
aus, ebenso wie van Nouhuys selbst. Die
Initiative des Paares hat also Wettbewerb

geschaffen und gleichzeitig die Wert-
schatzung und Nachfrage fiir diese Kunst-
form gesteigert.

Im Weiteren hat sich van Nouhuys auf
Einladung eines indischen Geschaftsman-
nes in Neu-Delhi aufgehalten, der ihn ge-
beten hatte, ein Silberschmiede-Atelier
einzurichten, etwa zwanzig lokale Hand-
werker auszubilden und Entwiirfe zu

schaffen, die sie ausfiihren konnten. Die
se Werke fanden in Indien raschen Ab-

satz, sagt van Nouhuys.

Jeder Mensch ein Kiinstler

Manchmal arbeitet er nach einer

Zeichnuna. Fin andermal «lasse ich ihm

seinen Lauf». In der deutschen Zeitschrift

Schmuck (Juni/Juli 1997) erklaxt er:
«Wahrend dieser Arbeitsphase befinde
ich mich in einem so intensiven Gesprach
mit dem Material, dass es ein Figenleben
zu entwickeln scheint.» Er spricht vom
inneren Antrieb, eine Idee sichtbar zu ma-
chen. Doch versucht er nicht bewusst,
eine Botschaft auszudriicken - dies hiesse

fiir ihn, die Echtheit zu verlieren. «Kunst-
gewerbe ist eine Botschaft», meint er. «Es
ruft uns Gott als Schopfer ins Gedachtnis.
Ein Handwerker ist nicht bloss an einem

Produktionsprozess wie z.B. dem Bau
von Fernsehgeraten beteiligt. Er beginnt
ganz von vorn und bleibt dran, bis das
Werk fertig ist. Dies erinnert uns daran,
wie in etwa die Erschaffung des Men-
schen vor sich gegangen sein konnte.»

Er ist iiberzeugt, dass das Handwerk
allgemein der heutigen Gesellschaft, die
alles nach Schnelligkeit, Tiichtigkeit und
Ergebnissen misst, Wichtiges zu sagen
hat. «Meine Arbeit als Silberschmied ist

untiichtig. Wenn jemand einen meiner
Gegenstande kauft, kauft er ein Stiick Un-
tuchtigkeit.» Orte wie sein Atelier, «In-
seln inspirierter Anarchie in einem hochst
geregelten Staat», seien notwendig als
Wink dafiir, dass es noch andere Werte
gebe, meint er.

«Das Wesentliche an der Kunst», be
tont er, «ist nicht der Versuch, etwas
Schones zu schaffen, nicht einmal das
Bestreben nach Echtheit, sondern zu sein,
wer man ist, und zu tun, wozu man beru-
fen ist. In diesem Sinn, denke ich, ist je
der Mensch berufen, ein Kiinstler zu sein.
Zufallig ist die Silberschmiedekunst mein
Ausdrucksmittel.»

Auf seiner Website (www.studio925.nl)
schreibt van Nouhuys: «Wieso tue ich,
was ich tue? Grundsatzlich mache ich,
was mir gefallt, mit einer ffeudigen Hal-
tung. Mit Liebe zur Form, Suche nach
Schonheit und Uberraschung, mit Aben-
teuerlust wabrend des Entwerfens und

Ausfuhrens.» Diesen Mai feiern Jan und

Anneke ihre Silberhochzeit - 25 Jahre,
die tatsachlich von Abenteuerlust zeugen.

Ken Noble (in «For A Change»)
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Dinosaurier - dreidimensiohal

«Liverpool ist eine Stadt mit echtem Gemeinsinn; hier zu wohnen ist
spannend», sagt Jim Sharp. Er ist in Toxteth geboren und aufgewach-
sen, einem Stadtteil, der seither wegen seiner Unruhen eine traurige
Beriihmtheit erlangt hat. «Wir waren eine eng verbundene Familie -
Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen wohnten im Hans hinter uns und
Oma in der nachsten Strasse.»

w

fit.

Jim Sharp mit seinen 3D-Bildern.

Eines Tages, mit etwa zwoif Jahren,
sah er auf dem Schulweg einen Schriften-
maler zuoberst auf einer Leiter bei der

Arbeit. «Er malte von Hand ein wunder-

schones Schild. Auf der Stelle beschioss

ich, dies wolle ich nach meiner Schul-
zeit tun.» Er iiberredete seine Eltern, ibn
die Kunstschule besuchen zu lassen, wo
die Halfte des Tages mit Kunststudium
verbracht wurde. «Alle Studienabgan-
ger wurden von der Werbebranche ge-
schnappt», sagt er. Mit 16 begann er in ei
ner Reklameagentur zu arbeiten, und
schon nach fiinf Jahren hatten er und sein

Freund Stan McCaffrey ihr eigenes Wer-
beatelier erdffnet. «Mit 21 sah ich zu jung
fiirs Geschaftsleben aus, und so liess ich
mir einen Bart wachsen», scherzt er.

"Schaffst du das?»

ALs er in seinen friihen Dreissigern an-
langte, war das Atelier ein Erfolg gewor-
den und beschaftigte mehr und mehr An-
gestellte. Er und seine Frau Rita hatten
ein nettes Haus in einer hiibschen Vor-

stadt bezogen. «Ich dachte, das Leben sei
grossartig, ich konne alles haben und dies
witrde immer so weitergehen.» Doch da
war ein Problem. Immer ofter endete der

AiEeitstag in der Kneipe «zu einem ent-

spannenden Drink - zumindest lautete so
die Theorie. Die Wahrheit war, dass oft
das Bier bis spat in die Nacht hinein
floss.» Seine Gewohnheit wurde ernst

und begann zu Hause Streit zu erregen.

In ihrer Frauengruppe hatte Rita Sharp
zwei Kanadierinnen kennen gelernt. Bald
waren sie oft bei Sharps zu Besuch und
luden schliesslich Rita fiir ein Weekend

nach London zum Besuch einer MRA-

Biihnenshow ein. Spontan beschioss Sharp,
er wolle mitfahren. «Keinen Alkohol und

zwei Tage bestes Benehmen - schaffst du
das?», stichelte Rita. «Das bewog mich
erst recht zu gehen!», meint er.

Die Show und die zwei Tage hatten
eine tiefe Wirkung, und ebenso ein kleines
Buch, das er dort erhielt. «Es offnete mir
die Augen und liess mich meine Lebens-
weise uberdenken», erinnert er sich. «Ich
wurde herausgefordert, mir zu iiberlegen,
was ich wirklich vom Leben wollte. Zu

Hause stimmte es nicht, also beschioss ich,
dass Veranderungen notwendig seien.»

Zusatzlich zu ihren eigenen zwei Kin-
dern hatten die Sharps als Pflegeeltem fur
andere gesorgt - «45 innerhalb von zwolf
Jahren, nicht alle aufs Mal!» - und er hat

te dies «zu sehr» Rita iiberlassen. Er be

schioss, sie melir zu unterstiitzen und
auch mit Trinken aufzuhoren. Die grosste
Schwierigkeit mit dieser Entscheidung
war nicht das Auflioren, sondern die Be-
waltigung der Reaktionen seiner Freunde.

Erfindung tiber Erfindung

Allmahlich ging es zu Hause besser.
«Unsere Familie wuchs enger zusammen.
Als jemand meine Frau fragte, ob ich
mich verandert habe, meinte sie, es sei
wie Tag und Nacht.»

Eines Abends kam ihm eine vollig
neue Idee, wie Zeitungsfotos klarer repro-
duziert werden konnten. Bis in die friihen

Morgenstunden sprach er mit Rita darii-
ber und liess es anderntags im Patentbiiro
registrieren. Der Prozess, den er Schafline
High Definition benannte, wurde von
Werbeagenturen in ganz Grossbritannien
iibernommen. Eine besondere Firma wur

de gebildet, und nach kurzer Zeit gab es
Konzessionsfirmen in New York, Paris,
Madrid, Sydney und weiteren Stadten.
Uber 120 Arbeitsstellen wurden geschaf-
fen.

Die neue Computertechnologie der
friihen Neunzigerjahre machte den Pro
zess dann iiberfliissig. Doch Sharp hatte
schon begonnen, ein neues Feld zu be-
schreiten: den dreidimensionalen Druck.

Heute sind seine Techniken ebenfalls in

ternational gefragt. Sein «nadelscharfes
3D-Konversionssystem» wurde zum Bei-
spiel angewendet von Kelloggs Austra-
lien, Disney Paris, dem Verlag Ladybird
Books, News International und BBC
Worldwide - zum Druck von 3D-Dino-

sauriern.

«Jim Sharp verkorpert ein Stiick glii-
hende Kohle jenes phantasievollen und
unternehmerischen Geistes, der einst Li
verpool so gross machte», schrieb ein Ko-
lumnist der Liverpool Daily Post. Sharp
selbst sagt: «Es ist erstaunlich, wie eine
einfache Entscheidung das eigene Leben
und das anderer verandern kann. Mich

schaudert, wenn ich denke, was hiitte ge-
schehen konnen, wenn ich damals nicht
nach London gegangen ware. Vermutlich
hatte ich weiter getrunken, bis ich Alko-
holiker geworden ware; Rita hatte mich
wahrscheinlich verlassen; Schafline ware
nie erfunden worden und 150 Arbeitsplat-
ze waren nie entstanden.»

Paul Williams
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Von Australien...

Vor einigen Wochen begriisste Dr. Barney Pityana, Vorsitzender der
siidafrikanischen Menschenrechtskommission, eine Gruppe aus
Australien. Er hatte gehort, letztes Jahr batten beinahe eine Million
Menschen an einem Versohnungsniarsch von australischen Aborigines
(Ureinwohnern) und Nicht-Aborigines teilgenommen. Ihn interessierte,
wie dieser Massenaufmarsch zustande gekommen sei und wie sich
diese Bewegung so schnell verbreitet babe. Weiter frage er sicb, ob in
Siidafrika etwas Entsprecbendes ausgelost werden konnte.

Johnny Huckle, ein in der australi
schen Musikszene bekannter Aboriginee,
antwortete ihm. Er war in einem Reservat

ausserhalb einer kleinen Stadt aufge-
wachsen und hatte unter der Verachtung
gelitten, mit der viele Weisse die Abori
gines behandelten. Die Musik war fur ihn
nicht nur ein gutes Mittel gewesen, seiner
Wut Ausdruck zu geben, sondern auch
ein Werkzeug, um es den Weissen heim-
zuzahlen. Seine Bitterkeit und Hoff-

nungslosigkeit veranlassten ihn, immer
mehr zu trinken, bis er Alkoholiker wur-
de. «Ich mochte den Menschen nicht, zu

dem ich geworden war, mit all der Wut
im Bauch und der ganzen Unehrlichkeit.
Vor drei Jahren hatte ich einen Traum, in
dem mich meine Vorfahren aufforderten,
mich von all dem abzuwenden, was mich
gefangen hielt. Es war der Anfang einer
Reise, die meine Sinne erfrischte und
eine vollkommen neue Vitalitat finden

liess.»

Hunderttausende

Seine personliche Reise der Heilung
uberschnitt sich mit einer nationalen In-

In einem Dorfsiidlich von Gweru (Simbabwe).

itiative flir Heilung der Beziehungen zwi-
schen Aborigines und Nicht-Aborigines
in Australien. Im Mai 1998 fanden sich

Hunderttausende zum nationalen Sony
Day zusammen. Der Tag bot den weissen
Australiern die Moglichkeit, sich bei den
Aborigines fiir die beklagenswert irrigen
politischen Massnahmen der Vergangen-
heit zu entschuldigen (vor allem Aborigi
nes-Kinder, die zwecks «Umerziehung»
ihren Familien entrissen wurden, die
Red.). Die Aborigines antworteten auf die
Initiative mit der Lancierung einer Reise
der Heilung fur alle, welche unter jenen
Massnahmen gelitten hatten. Im Rahmen
dieser «Reise» lancierten Huckle und sei

ne Partnerin Helen Moran (siehe auch
C.I. 5-7/2000) eine Gesangstournee durch
samtliche Staaten Australiens und sangen
vor Zehntausenden, hauptsachlich auch in
den von Aborigines bewohnten Ortschaf-
ten. Ihre Lieder sagten vor allem aus, dass
niemand die HofFnung zu verlieren brau-
che und dass jeder den niichsten Schritt
der Heilung entdecken konne.

Die Ansicht der Initianten ist, dass Re-
gierungsprogramme zwar in der Heilung
der Vergangenheit eine unerlassliche Rol-
le spielen, dass aber die Bewohner eines
Landes einen ebenso wichtigen Beitrag
leisten konnen, indem sie sich fiber die
Rassenschranken hinweg zusammentun,
wo immer sie sind; indem sie aufeinander
horen und gemeinsam erste Schritte tun.

Drei Schritte

Das Programm bietet drei Richtlinien
fur die Aktion an;

- das Anerkennen der Tatsachen, wie sie
sich ereignet haben, anstatt weiter die
oft einseitigen Versionen der Ge-
schichtsbficher zu wiederholen,

- eine Verpflichtung, zur Wiedergutma-
chung der Schaden beizutragen und

- das gemeinsame Angehen der Proble-
me von Biirgern aller Rassen, oder wie
Huckle und Morans Lied fiber die Rei

se der Heilung es sagt: «Um neu Ver-
trauen zu schcipfen, mfissen wir uns
gemeinsam als Freunde auf die Reise
machen.»

Diese Reise ist eine von mehreren ge-
meinschaftsbildenden Initiativen, die
heute den Australiern die Moglichkeit
bieten, gerechte und von Respekt getra-
gene Beziehungen zwischen den Rassen
aufzubauen.
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...nach Sudafrika

■■■■

i

I
Lieder der Hoffnung aus Australien.

Nach Sudafrika exportiert

Die Nachricht davon hatte Sudafrika

erreicht, wo eine Anzahl Schwarzer and
Weissser beschloss, eine Gruppe von
Aborigines and weissen Aastraliern ein-
zaladen, damit sie von ihrer Arbeit berich-
ten konnten. Unsere Grappe aas mehreren

Generationen Aastraliens verbrachte sechs

Wochen in Simbabwe and Sudafrika. Wir

batten aacli eine Darbietung in Wort, Ma-
sik, Tanz and Sketches vorbereitet, welche
in grossen Linien die Reise der Heilung
arnriss, antermaaert von einigen personli-
chen Eriebnissen der Heilang von Teil-
nelmienden. Das Programm erschien im

Fernsehen in Simbabwe; wir traten vor
zahlreichem Pablikam aaf, daranter an
die 10 000 Studenten. Zam Abschlass ka-

men jeweils die Menschen sofort aaf ans
za, am iiber Konflikte and Spannangen za
reden, denen sie im Zasammenleben der
verschiedenen Rassen in Sudafrika begeg-
nen. Bin Siidafrikaner beschieb es so: «lch

mochte Teii einer solchen Heilang bier in
unserem Land sein. Ibr babt mir gezeigt,
dass icb nicbt aaf die Bebdrden za warten

braacbe. Icb kann selbst eine Initiative er-

greifen, selbst etwas scbaffen and es mit
andern lancieren.»

Gemeinsam vor dem

AIDS-Problem

Unsrerseits waren wir inspiriert von
der Zasammenarbeit zwiscben den Ras

sen, die wir vielerorts in Sudafrika saben.
Bewegend za seben, wie sicb Scbwarz
and Weiss gemeinsam am Aids-Kranke
and deren Kinder kiimmern.

Sudafrika stebt vor riesigen Proble-
men, and wer weiss, ob nicbt aacb dort
scbon bald durcb die Initiative von Biir-

gern eine solcbe Bewegang ausgeldst
werden kann, die neuen Respekt and ge-
genseitige Anerkennang zwiscben den
Rassen scbaffen bilft.

John Bond

Kegemg und Bakamoso

Wic unsere siidafVikanischen

Gast}»eber bcrichtetcn, hal
Prasident Mbeki den Kampf
gegen die Armut zur Priorifiit
in seiner Regierungspolitik
erklart. Bestimmt ist er sich

auch bewusst, dass Arniiit

nicht nur auf wirtschaftiieher

Ebene bekampft werden kann,
so wichtig diese auch ist.

Die Tragodie der Aids-Seuche ver-
deatlicbt dies. Sicber wird die Epidemic
durcb die Bekampfung der Armut ver-
langsamt. Aber wirklicb eingedammt
werden kann sie nur durcb ein neaes

Verantwortangsbewasstsein in den se-
xaellen Beziebangen, die momentan
ibre Ausbreitung ermoglicben. Leider
portratieren die Medienerzeagnisse aas

dem Westen, die sich fiber ganz Afrika
ergiessen, eben nicbt diese verantwortli-
cbe Einstellang.

Unser Besacb in einer der zehn Aaf-

fangstationen fiir Aids-Kranke des Ent-
wicklangsprogramms der anglikani-
scben Diozese von Pretoria gab ans viel
za denken. Im Heim ffir anbeilbar Kran-

ke in Kegema sind 11 Betten standig fur
Sterbende reserviert, von denen die mei-
sten zwiscben 20 and 30 Jabre alt sind.

Im Kontakt mit den Sterbenden und

ibren Angeborigen erkannten die Sozi-
alarbeiter und das Pflegepersonal den
wacbsenden Bedarf an Begleitung and
Pflege fur die Waisen der Umgebung.
Vor einigen Monaten warde ein Tages-
beim fur Kinder anter 5 Jabren eroffnet.

Vor einem .labr batte man in der naberen

Umgebung 16 Kinder aasgemacbt, wel
che Beaafsicbtigang and Verpflegung

durcb solcbe Stelie bcnotigten. Dieses
Jabr sind es ZOO. Die Kinder Werden
taglicb per Bus abgebolt, erbalten drei
Mablzeiten im Tag and Hilfe bei den
Scbalaufgaben, lernen singen und spie-
len and basteln Rabmen fur die Fotos

ibrer an Aids gestorbenen Eltern und
werden einer regelmassigen medizini-
scben Kontrolle anterzogen.

Unser nacbster Besacb war in Baka

moso (Ort der Zakanft). Das fur gefabr-
dete Jagendlicbe aasgearbeitete Projekt
verbilft diesen mit Bescbaftigungstbera-
pie and Eignungsforderung, bandwerk-
licben Workshops asw. za personlicber
Entfaltung and Verantwortangsbewasst
sein. Das Projekt entstand als Alterna-
tivangebot angesicbts der zunebmenden
Jagendgewalt in der Umgebung.

J.B.
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