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Liebe Leserin,
lleber Leser

«Ich bin allergisch auf gute Vorsatze. Lieber sich gar nichts vornehmen!» - horen wir
oft, wenn vom Jahreswechsel die Rede ist. Wie steht es mit den letzten zwolf Monaten
vor der Jahrtausendwende? Scheint sich diese verdrossene Stimmung nicht noch zu ver-
starken?

Eine Karriereberaterin, die sich in der Hilfestellung fiir plotzlich arbeitslos geworde-
ne Menschen spezialisiert hat, meinte vor wenigen Tagen in einem Radiointerview,
Menschen, die aufgegeben hatten, Traume zu hegen, die nie einen Versuch gewagt hat-
ten, sich an deren Umsetzung zu machen, seien nervlich, gemutsmassig und korperlich
am gefahrdetsten.

Vom erwahnten missmutigen Gemurmel heben sich jene Stimmen erfiischend ab, die
von Konkretem, Mutigem, oft Originellem berichten. In unseren Spalten begegnen Sie
daher einigen solchen «Traumem, die sich an die Umsetzung gewagt haben»: der Lon
doner Bankfachfrau, die kurz entschlossen ihr Leben lunkrempelt; dem Kameruner, der
merkt, dass es moglich ist, sich von der Korruption, die sein Land lahmt, loszusagen;
dem schwerkranken Siebzigjahrigen, der eine «total verriickte Idee» umsetzt und staunt,
wie viele er damit «anstecken» kann; den Entschuldungsaktivisten, die sich nicht mehr
damit begniigen, iiber den wachsenden Graben zwischen Nord und Slid zu klagen, und
einigen mehr.

Besonders interessieren durften Sie auch zwei Vorschlage aus Grossbritannien: Im ei
nen wird die Jahrtausendwende «im K]einen», auf lokaler Ebene, als kreativer Anlass
gestaltet; der zweite unterbreitet auf nationaler Ebene jedem einzelnen Burger, jeder
Biirgerin einen konkreten Vorschlag, durch den trotz Milleimiumsangst und Vorsatzver-
drossenheit das Jahr 1999 zum Anfang von etwas Neuem umgestaltet werden kann.

«Eine gute Idee, aber schwierig anzuwenden», sagt der Taxifahrer im oben erwahn
ten Artikel aus Kamerun. Vielleicht sind Sie beim Lesen des einen oder andern Bei-

trags versucht, auch zu sagen: «Gut, aber bei uns - oder fiir mich - schwierig anzuwen-
den.» Darauf wiirden die jungen Teilnehmer an der Wintertagung «Wagen oder nicht
wagen», fiber die wir ebenfalls berichten, antworten: «Ja, aber es lohnt sich, den ersten
Schritt zu wagen, denn dann konnen wir darauf vertrauen, dass <jemand> da ist, der uns
hilft, den zweiten zu tun.»

So wfinschen wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser - und fibrigens uns selbst eben-
so -, dass dieses Vertrauen wachsen und uns alle durch das Jahr 1999 begleiten moge.

Marianne Spreng
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Die CAUX-lnformation

berichtet fiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte heilen

♦ die moralische und
geistige Dimension der
Demokratie starken

♦ den Einzelnen und
die Familie fordern

♦ ethisches Engagement
in Beruf und Unternehmen

unterstfitzen

♦ Gemeinsinn und Hoffnung
in den Stadten beleben

♦ Verbindungen zwischen
Menschen verschiedener

Kulturen schaffen

Sonderbellage;

CAUX

SOMMER

PROGRAMM

1999

Hauptthema:

"Reinen Tiscti machen -

die Chance eines Neubeginn$»

mit Oaten und Kurzbeschreibung

der verschiedenen Sessionen
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Eine Mittelschiilerin aus Zagreb berichtet

Wagen Oder nicht wagen,
das ist hier die Froge

Ende Dezember waren die Tore

des Mountain House wieder offen fur

eine Neujahrstagung, die besonders
Familien und junge Menschen an-
sprechen wollte. Im Ganzen waren
wir urn die 120 Teilnehmende. Einige
Hollander und Schweizer waren

sehon vor Weihnachten gekommen,
rum das Haus vorzubereiten und ge-

meinsam zu feiern. Die meisten von

uns trafen dann am 26. aus verschie-

denen europaischen Landern ein, aber
aueh einige Asiaten und Amerikaner
waren zu uns gestossen.

Die Frage, die sich uns alien stell-
te, war: «Wagen oder nicht wagen».
Die Themen, die uns durch diese
Tage begleiteten, waren:
ES WAGEN, «STOPP» ZU SA-

GEN - denn irgendwann muss dies
jeder von uns konnen: wenn uns in ei-
ner bestimmten Situation nicht mehr

wohl ist, wenn die Dinge falsch lau-
fen. Ich kann aber entweder einfach

«Halt!» sagen, oder ich kann vor-
schlagen, was sonst unternommen
werden soil. Wir sprachen auch daru-
her, wie wichtig es sei, das, was wir
stoppen wollen, zu trennen von den
Menschen, die es tun, da wir sonst
Gefahr laufen, durch unsere Entschei-
dungen die Gefuhle anderer zu verlet-
zen. Dies fuhrte uns zu einem weite-

ren Thema:

ES WAGEN, AUF ANDERE ZU-
ZUGEHEN, FUR SIE ZU SORGEN.

Wenn es sich um Sachfragen han-
delt, kann man Risiken eingehen,
wenn es um Menschen geht, muss ieh
mir zuerst Zeit nehmen, bevor ich
reagiere und einschreite... Fiir andere
sorgen heisst auch auf jene zugehen,
die in (ausserer und innerer) Not sind.
Am nachsten Tag ging es darum,

dass wir ES WAGEN, FLEXIBEL
ZU SEIN. Dies kann im Widerspruch
stehen zum sehon erwahnten Mut,
STOP? oder HALT! zu sagen; den-
noch ist die Bereitschaft, flexibel zu
sein, oft die weiseste Losung.

ES WAGEN, SICH SELBER
TREU ZU SEIN: Bei diesem Thema

besprachen wir die verschiedenen
Einfliisse, unter denen wir stehen:
Medien, Mode, all das, was uns dazu
bringen will, eine Maske zu tragen,
mit der wir unser Selbstvertrauen zu

starken versuehen. Echtes Selbstver

trauen waehst jedoch erst dann, wenn
wir den Mut haben, zu dem zu stehen,
was wir sind, uns selber treu zu blei-
ben.

DER MUT ZUM ABENTEUER;
dieses Thema fasste gewissermassen
die Erkenntnisse der ersten Tage zu-
sammen. Wir waren uns aueh einig
dariiber, dass das Wagnis oft ein we-
nig verunsichernd sein kann, manch-
mal sogar gefahrlich, dass wir also
bereit sein mussen, ein ganz wenig
verruckt zu sein, wenn wir etwas wa
gen wollen!

Die fiinf Themen fullten unsere

Morgentreffen, nach denen wir uns in
kleineren Gesprachsgruppen uberall
im Haus zusammensetzten. Am

Nachmittag gab es die Gelegenheit
zur Mitarbeit in kreativen Workshops:
Theater, Malen, Musik und Schrei-
ben. Fiir viele von uns machten

jedoch die morgendliehen Frasenta-
tionen der Themen und der anschlies-

sende Gedankenaustausch in den

Gruppen diese Tagung zu Tagen der
Entdeckung und Veranderung. Da wir
uns vom einen oder anderen Thema

oft auch sehr personlich angespro-
chen fuhlten, hot die freie Zeit am
friihen Nachmittag eine hochst will-
kommene Gelegenheit furs Nachden-
ken und fur personliche Gesprache.

Die erwahnte Zahl von 120 ist ja
recht klein im Vergleich zu der Pra-
senz wahrend des Sommers. Dies ist

wohl mit ein Grund dafiir, dass unter
uns Teilnehmenden ein starkes Ge-

fiihl der Freundschaft entstehen konn-

te, besonders auch unter uns Jiinge-
ren. Wir nahmen nicht nur aktiv und

gerne an der Tagung teil, sondern

Eine frdhliche Tischrimde

kauten aueh sehon an mutigen Ideen
fur das, was wir zu Hause unterneh-
men wollten. Gerade wir Jiingeren
haben, wie gesagt, viel miteinander
gesprochen, in der Freizeit, in den Ar-
beitsmannschaften, am Abend und
manchmal auch die ganze Nacht hin-
durch!

Bei den getroffenen Entscheidun-
gen ging es um Selbstvertrauen, um
Beziehungen, um die notwendige
Aufmerksamkeit fur Kollegen am Ar-
beitsplatz und in der Familie, um Mo-
detrends: ob und wie man ihnen folgt;
es ging darum, herauszufinden, was
in meinem Leben wirklich wichtig ist
und was ich ablegen mochte.

Es war gar nicht so einfach, mit
den Neujahrsideen uber WAS WIR
NEUES WAGEN WOLLEN in den

Alltag zuriickzukehren. Aber ein
Schweizer Ehepaar hat es fiir mich
vor der Abreise gut zusammenge-
fasst: «Wenn wir einmal beschlossen

haben, den ersten Schritt zu wagen,
konnen wir darauf vertrauen, dass <je-
mand> da ist, der uns hilft, den zwei-
ten zu tun.» Also sage ich mir, dass
die ersten Schritte, die ich jetzt neh-
me, ein guter Anfang sind - und hof-
fentlich der Beginn einer spannenden,
langen Reise.

Tiha Gudac
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Immigranten Gehor verschaffen

Im norditalienischen Bologna versu-
chen ein Journalist und ein Geschafts-

mann mit vereinten Kraften, das Los
der Immigranten in ihrer Stadt zu er-
leichtern. Claudio Bacilieri arbeitet fiir

die Regionalzeitung Notizie deU'Emilia
Romagna; sein Freund Pier Luigi Gra-
zia leitet ein Unternehmen zur Herstel-

iung von Spezialfahrzeugen, z.B. Kran-
kenautos und kugelsicheren Lastwa-
gen.

Wie sie erklaren, hat Bologna sehr vie-
le Einwanderer angezogen, well es fiir
seine vielen kleinen Unternehmen be-

kannt ist und sie dort auf eine Ansteiiung
hoffen konnen. Die meisten Immigranten
kommen aus Marokko, Tunesien, Aiba-
nien und den Landem des ehemaiigen
Jugosiawien.

Da Bologna eine Universitatsstadt ist,
sind Unterkiinfte sehr gefragt, und es war
schwierig, die Einwanderer unterzubrin-
gen. «Die meisten haben eine Arbeitsbe-
wiiiigung, aber wer keine hat, gerat bald
einmai in die krimineiie Unterweit der

Drogen, Prostitution und kieinen Verbre-
chen», erkiart Grazia.

Die beiden Manner woiien den Ein-

wanderergruppen Gehor verschaffen, in-
dem sie eine Zeitschrift spezieii fur sie
ins Leben rufen und dafrir sorgen, dass sie
Sendezeit im Lokairadio erhaiten. «Sie

haben dieseiben Rechte wie jeder Burger,
bioss kennen sie oft diese Rechte nicht

Oder verstehen die itaiienischen Gesetze

nicht genugend», meint Bacilieri. «Wir
woiien ihnen zur Seibsthiife verheifen

und dazu, dass sie kuitureii und geseii-
schaftiich voii integriert sind. Auch woi

ien wir der itaiienischen Gastgemein-
schaft zeigen, dass die Mehrheit der Im
migranten ehriiche und arbeitsame Leute
sind.»

Dreisprachlge Zeitung?

Im ietzten Juii erwirkten Bacilieri und

Grazia die Zusicherung des kathoiischen
Senders Radio Tau fiir eine voriaufig
zweistiindige wochentiiche Einschaitsen-
dung fiir die Immigranten. Diese Sendun-
gen sind nun angeiaufen; sie werden von
Mitgiiedern der verschiedenen Voiksgrup-
pen vorbereitet und moderiert. Es wird
auch fiber Wohn- und Arbeitsmogiichkei-
ten und weitere Themen informiert.

Die Zeitung steckt noch in der Pia-
nungsphase, aber es wurden Fiugbiatter
unter den Einwanderer-Organisationen
verbreitet, um ihnen Geiegenheit zu ge-
ben, sich zu engagieren. Das Biatt wird in
Itaiienisch und Arabisch erscheinen,
mogiicherweise mit einigen franzosi-
schen Artikein. Die beiden Initianten sind

sich bewusst, dass sie ein Problem an-
gehen, das durchgehend in ganz Europa
besteht und im Ideaifaii eine gesamt-
europaische Zusammenarbeit erfordert.

Ihre Inspiration, sagen sie, stamme aus
ihren Besuchen im MRA-Konferenzzen-

trum in Caux und ebenso aus dem Eu-

ropaischen Zentrum fiir Biidung und
Landwirtschaft (CEFA) mit Sitz in Bolo
gna, einer gemeinniitzigen Organisation
fiir Entwickiungszusammenarbeit, die
seit 1975 in Afrika, Asien und Latein-
amerika tatig ist.

aus «For A Change»

Claudia Bacilieri (links) und Pier Luigi Grazia

Mit Phantasle

Ins neue

Jahrtausend

Die Dorfbewohner von Wickersley
im Siiden der englischen Grafschaft
Yorkshire sind dabei, das Jahrhun-
dertfest fur Silvester 1999 zu planen.
Dabei sind sie fest entschlossen, dass
nach dem Erloschen des Freuden-

feuers und dem Ietzten Knall des Feu-

erwerks auch noch eine dauerhafte

Erinnerung an den Jahrtausend-
wechsel zuriickbleibt. Das Dorf wur-

de iibrigens im Jahr 850 gegriindet.

Im Laufe von 1997 konsuitierten

sich die verschiedenen Kirchgemeinden
des Dorfes uber die Feier des Jahres

2000. Aiie Freiwiiiigenorganisationen,
Schuien, Unternehmen und Behorden
wurden einbezogen, wie der angiikani-
sehe Pfarrer Rajmiond Draper, Presi
dent der Pianungsgruppe, sagt. Eine
ganze Reihe Projekte seien daraus her-
vorgegangen.

Vor aiiem will das Dorf aber auch

iiber seine Grenzen hinausbiicken. «Ais

Pendiergemeinde sind wir dies dem
neuen Jahrtausend schuidig», meint
Draper. Das Dorf unterstiitzt die Kam-
pagne Jubilee 2000 zum Schuideneriass
fiir die armsten Lander der Welt (siehe
auch Seite 5). Weiter werden 2000 £ ge-
sammeit, damit in einem Dorf auf dem
Dogon-Hochiand in Mali, einer der
heissesten Gegenden der Welt, ein
Brunnen gegraben werden kann. Die
Bewohner von Wickersley fiihien sich
dem Projekt verwandt: Auch in ihrem
eigenen hochgeiegenen Dorf ohne
Oberfiachenqueiien musste friiher nach
Wasser gegraben werden. Im Mitteiaiter
babe jedes Haus seinen eigenen Brun
nen gehabt, erzahlt Draper.

Die Siivesterfeier seibst wird mit ei

nem Gottesdienst beginnen, gefoigt von
einem Freudenfeuer und einer Grill-

party. Um 23.55 Uhr werden aiie eine
Kerze entziinden und den Giocken

zuhdren, die das neue Millennium ein-
iauten. Anschiiessend gibt es ein Feuer-
werk. Es werde ein Aniass fur die ganze
Famiiie und fiir aiie verschiedenen Ebe-

nen der Dorfgemeinschaft sein, be-
statigt Draper.

Mary Lean
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CampaignSlate Reinen Tisch furs neue
Jahrtausend

Unter dem Titel Clean Slate Cam

paign ist in Grossbritannien eine breit
angelegte Aktion angeiaufen, die seit
einem Monat - wie es sich heute ge-
hort - mit einer Web-Adresse auf dem

Internet prasent ist:
(http://www.cleanslate.org).

Diese Kampagne lauft wahrend des
Jahres 1999 und soil zur Beantwortung
einer einfachen, aber wesentliehen Frage
beitragen: «Was wird fur uns im neuen
Jahrtausend tatsachlich neu sein?» Die

Grundidee wird von den Veranstaltem so

formuliert: «Nicht alles (Vergangene)

kann weggelegt werden; es soil auch nicht
alles vergessen werden. Aber vieles kdnn-
ten wir vergeben, vieles weitere zuriick-
lassen, anstatt es ins nachste Jahrtausend
zu tragen. Ware es nicht erfrischend, das
neue Jahrtausend mit einem reinen Tisch

(wortlich: saubere Schiefertafel) zu be-
ginnen?»

Mindestens eine Tat

Die eigentliche Kampagne beginnt im
Februar und soil ihren Hdhepunkt im
Herbst dieses Jahres erreichen. Ihr Kern-

stiick bildet die offene Einladung an alle,

©UmiHd Slate Campaign

eine personliche Verpflichtung einzuge-
hen, «im Laufe des Jahres 1999 minde
stens eine Tat zum Saubermachen des ei-

genen Tisches zu vollbringen.»

Hinter der Aktion steht eine kleine, be-
herzte Gruppe von sechs Freiwilligen.
Die iiber bOkopfige Patronatsliste ist be-
eindruckend, reicht sie doch von Evange-
likalen bis zu katholischen Kardinalen,
jiidischen, muslimischen, buddhistischen
und Hindu-Wiirdentragern. Ebenfalls ver-
treten sind Hausfrauen, Schriftsteller,
Musikerinnen, Juristen, Personlichkeiten
aus der Sport- und Geschaftswelt sowie
aus Politik und Verwaltung.

Finanziert wurde die Vorbereitung der
Aktion grosstenteils durch kostenlose
Dienste von Fachleuten (im Wert von
fiinf- bis zehntausend Pfund Sterling) und
einige Einzelspenden: So steuerte eine
Kirchgemeinde 100 £ bei. Auf diesen
Aspekt angesprochen, meint der Vorsit-
zende des Aktionskomitees, Edward Pe
ters aus Oxford: «Wir beten intensiv, auch
fur Spenden!» - Die Caux-Information
wird durchs Jahr hindurch iiber den wei-

teren Verlauf dieser Aktion berichten.

cbs

Entwicklung braucht Entschuldung,
d 2000arum das Erlossi

Beim Besuch der Webseite der Ak

tion Jubilee 2000 (www.jubilee2000.org)
sehe ich unter der ansprechenden Gra-
fik die Uhr ablaufen: 358 Tage, 8 Stun-
den, 2 Minuten und 50 Sekunden bis
zum Jahr 2000! Dies allein ist reine

Tatsache und andert wenig am Fort-
gang der Zeit.

%

Die Initianten einer allgemeinen Ent
schuldung der armsten Lander hingegen
sprechen von einer okonomischen Zeit-
bombe, die losgehen werde, falls sich die
internationale Gemeinschaft nicht zur

Entlastung der von Schulden am meisten
gebeutelten Volkswirtschaften entschlies-
sen konne. Martin Dent und Bill Peters,
beide mit Berufserfahrung in Drittwelt-
landern, schlagen gut ausgedachte flan-
kierende Massnahmen fur ein Entschul-

dungsverfahren vor (siehe CI Nr. 1-2/98).

-
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Keine Versuche also, das beriichtigte Fass
ohne Boden zu fullenl

Fiir das Team hinter Jubilee 2000 trifft

wohl die Bezeichnung «Sch6pferische
Minderheit» zu - eine Handvoll uner-

schrockener Freiwilliger. Immerhin er-
reichte das Anliegen im vergangenen

Mai, anlasslich des Gipfeltreffens der G8-
Regierungschefs in England, die Schlag-
zeilen der Weltpresse.

Ein dringendes Anliegen, terminlich
mit einem alttestamentlichen Auftrag ver-
bunden: das Erlassjahr 2000.

cbs
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Von der Londoner City

Jenen Freitag im Oktober 1987, an dem die Borsenkurse abzustiir-
zen begannen, wird Sophia Swire kaum je vergessen. Der «Schwarze
Montag» stand unmittelbar bevor. Zu jener Zeit war sie als Bankkauf-
frau bei der Firma Kleinwort Benson in London tatig, frisch von der
Universitat weg, auf Erfolg aus and voll iiberzeugt, dass sie den sprich-
wortiichen «glasernen Bef6rderungsplafond» fiir Frauen durchbrechen
wiirde.

Doch an jenem Tag ging die Holle los.
«Es herrschte cine morderische Atmo-

sphare», erinnert sie sich. «Einer ganzen
Reihe meiner Freunde wurde in der Mit-

tagspause gekiindigt. Sie durften nicht in
den Borsenraum zuriick. Und schon strit-

ten wir uns auch um unsere Klienten; vor
500 Anwesenden, grosstenteils Mannern,
hatte ich eine wiiste Auseinandersetzung
uber einen meiner Hauptklienten - den
Vatikan den mein Chef mir wegstehlen
wollte. Beinahe waren wir handgreiflich
geworden.»

Mitten im Tumult merkte Swire, dass
sie «mit Zahnen und Klauen fur etwas

kampfte, woran ich nicht glaubte». Auf
der Stelle beschloss sie, auszusteigen und
das zu tun, was sie insgeheim die ganze
Zeit gewollt hatte: Entwicklungshilfe und
Joumalismus. «Schon immer war ich viei

gereist und liebte das Abenteuer. Ich war
aufs Schreiben erpicht und wollte Veran-
derung erwirken. Nichts von alledem er-
fiillte mir mein Job in der Geschafitswelt.»

Sie machte sich auf eine dreiwdchige
Eerienreise in die nordwestliche Grenz-

provinz von Pakistan und landete in Pe-
schawar, nahe dem Khyberpass und
siidostlich des afghanischen Hindukusch-
Gebirges. Wie sie sagt, zog «die Roman-
tik» des Hindukusch sie dorthin, aber
auch der sowjetisch-afghanische Krieg in
Afghanistan, wo eine Anzahl Gleich-
altriger als Korrespondenten und Kame-
raleute wirkten. Ihr Bruder Hugo hatte
eine Anlage furs Satellitenfernsehen in
Peschawar erstellt «und war voller Ge-

schichten uber die Mujaheddin».

Liebe auf den ersten Biick

Sie besuchte Chitral im nordlichen Pe

schawar, im Vorgebirge des Hindukusch,
einen Ort von atemberaubender Schdn-

heit. Gleich am ersten Tag dort traf sie ein
coup de foiidre (ffanz. fur: Liebe auf den
ersten Blick), wie sie es nennt: Es war ihr
25. Geburtstag im September 1988, und
sie schaute zu, wie Einheimische «einen
wilden Polo-Match vor der Kulisse der

unglaublichen Granitberge austrugen, die
25 000 Fuss in den Himmel ragen. Nie
hatte ich etwas so Schdnes, Dramatisches
gesehen. Ich dachte: <Das ist's. Dies ist
mein geistiges Zuhause.»>

Nach dem Match kam der stellvertre-

tende Bezirkskommissar fur Chitral, ein
pandschabischer Armeeoffizier namens
Javed Majid, auf sie zu und sagte: «So
eine Frau wie Sie habe ich gesucht, die
mir hilft, hier eine Schule auf die Beine
zu stellen.» «Wieso ich?» ffagte sie. «Na,
haben Sie die Universitat besucht?» frag-
te er zuriick. «Ja.» «In diesem Fall haben

Sie funfzehn Jahre mehr Bildung als die
meisten ansassigen Frauen.» Er hatte ver-
sucht, Lehrkrafte aus dem pakistanischen
Unterland anzuwerben, doch es wurde als
Versetzung in erschwerte Verhaltnisse an-
gesehen, und niemand wollte kommen. Er
erklarte ihr, er suche verzweifelt Leute,
die Englisch unterrichteten, derm so
kdrmten einheimische Chitrali sprechen-
de Madchen, die nicht einmal die Urdu-
Sprache beherrschten, dereinst die Uni
versitat besuchen. «Innerhalb einer

Generation wird der Lebensstandard die

ses ganzen Tales sich heben.»

Swire erkannte es als Wink des

Schicksals und sagte zu. Majid bat sie,
weitere Englanderinnen zu finden, die
sich ihr anschliessen wiirden, und Biblio-
theksbucher und Schulmaterialien mitzu-

bringen. «0.K., abgemacht», antwortete
sie.

Wundervoli und total verriickt

Daheim reichte sie ihre Kiindigung
ein. Ihre Bekarmten waren entsetzt, «denn
ich war tur die Spitze getrimmt». Der
Vorsitzende von Kleinwort Benson hot

ihr an, ihren Job ein Jahr lang ffir sie tfei
zu halten, denn was sie tue, sei ganz wun
dervoli und total verruckt. Swire meint:

«Vom Augenblick meiner Kundigung an
habe ich nicht zuriick geschaut. Ganz we-
nig, was ich im Leben getan habe, glich
einer religiosen Erfahrung. Meinen Job
aufgeben war eine solche.» Sie nutzte

ihre Weihnachtsgratifikation von Klein
wort, bevor sie die Bank endgiiltig ver-
liess, um Schulbiicher und Material ein-
zukaufen. Im Januar 1989 flogen sie und
vier Freundinnen nach Pakistan und hal-

fen Major Majid und seiner Frau bei der
Rekrutierung einheimischer Lehrkrafte.
Innerhalb weniger Monate wurde die
Schule von Sayuij mit 40 Kindern zwi-
schen vier und zwolf Jahren eroffhet.

Heute sind es 500.

Ein Jahr spater verliess sie Chitral, um
unter der Schirmherrschaft der pakistani
schen Drogenkontrollbehorde eine regie-
rungsunabhangige Organisation zur Be-
kampfung des Heroinmissbrauchs zu
grunden. Aber einige «ziemlich unange-
nehme» Politiker bekamen es mit der

Angst zu tun, und ein hoherer Minister
riet ihr, das Land zu verlassen. Sie kam
als Reporterin tur die intemationalen Ra
dio- und Femsehdienste der BBC wieder,
«weil mein Zugang und Verstandnis
ziemlich einmalig waren». Wenige westli-
che Menschen hatten ein echtes Verstand

nis Oder Mitgefuhl tur Pakistan, meint
sie.

1993 wurde Swire dann von afghani
schen Fluchtlingen in Peschawar ange-
fragt, ob sie die Schirmlierrschaft tur ihre
sechs Madchenschulen tur 3000 Schiile-

rirmen in der nordwestlichen Grenzpro-
vinz mit iibemehmen wurde. Sie begritf,
dass sie in England eine Stiftung grunden
musste, um die ndtigen Mittel zusammen-
zubringen. Im November 1993 liessen sie
und ihre Freundin Charlotte Bannister

Parker das Hilfswerk Learning For Life
(LFL - Fiirs Leben lemen) von Stapel.
Ihre Partnerin hatte in Indien, wo sie die
Rolle der Frauen erforschte, und in Nepal
mit ActionAid gearbeitet, und sie hatte
den Namen tur das Hilfswerk vorgeschla-
gen.

77 Millionen Madchen

Heute unterstiitzt die LFL iiber 160

Schulen in Pakistan, zwei in Indien und
weitere in Nepal, zu Gunsten von iiber
10000 Kindern - hauptsachlich Mad
chen. Diese «Dorfgemeinschafts-Basis-
schulen» werden von Einheimischen ge-
grundet, denen die LFL elementares
Schulmaterial, Startgeld und Lehreraus-
bildung spendet. Die LFL sei das einzige
europaische Hilfswerk, welches in Asien
die Schulbildung der Madchen als «wirk-
samsten Weg zu langtfistiger Entwick-
lung» anvisiere, sagt Swire. Die Organi-
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zum Hindukusch

Sophia Swire mitpakistanischen Schiilerinnen

sation hat vom britischen Departement
fur internationale Entwicklung Zuschiisse
erhalten - bis heute 200 000 Pfund Ster

ling - und vom Hilfswerks-Ausschuss der
nationalen Lotterie sowie durch gezielte
Wohltatigkeitsveranstaltungen. Swire und
Bannister Parker bewegten den Buena Vi-
sta-Filmverleih dazu, seine glanzvolle
Londoner Wohltatigkeits-Premiere des
Films Der kleine Buddha der LFL zu

widmen, was 35 000 Pfund einbrachte.

Die Bediirfhisse sind gewaltig. Welt-
weit erhalten 130 Millionen Kinder keine

Primarschulbildung - davon 77 Millionen
Madchen. Die iiberwiegende Mehrheit
der erwachsenen Analphabeten der Welt

sind Frauen. Der Analphabetismus in
Asien ist schlimmer als im Afrika siidlich

der Sahara; in einigen landlichen Gegen-
den Pakistans sind nur zwei Prozent der

Frauen lese- und schreibkundig. Zugleich
hiess es in einem Bericht der Weltbank

von 1993, die Bildung der Madchen sei
eine der lohnendsten Investitionen, die
ein Land tatigen kdnne. «Schliesslich»,
meint Swire, «geben Lese- und Schreib-
kenntnisse den Madchen, abgesehen von
einem besseren gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Status, auch mehr Zu-
gang zu andem Anliegen der Entwick-
lungshilfe wie z. B. grundlegende Ge-
sundheitspflege oder Geburtenkontrolle.
Eine Grundausbildung bedeutet, dass sie

kein verseuchtes Wasser trinken, besser
zu ihren Sprosslingen schauen; es veran-
dert ihre Bestrebungen.»

Es verandert auch die Werte der

Manner. Anfanglich argwohnten vor al-
lem die Mullahs, Swire und ihre Kolle-
ginnen seien Spionirmen oder christliche
Fundamentalistinnen mit einem gehei-
men Bekehrungsplan. «Nichts konnte von
der Wahrheit entfernter sein», bekraftigt
Swire, die sagt, eben deshalb arbeite die
LFL mit pakistanischen Korperschaften
zusanunen, insbesondere mit dem Natio
nalen Unterstiitzungsprogramm fur land-
liche Gegenden. Jetzt schicken die Mul
lahs ihre eigenen Kinder in die Schulen



und werden ermutigt, in den Schulkom-
missionen mitzumachen. «Dann», sagt
Swire, «lesen die Mullahs den Koran
nochmals und sehen, dass Mohammed
tatsachlich die Bildung fur Madchen
ebenso empfohlen hat wie fur Knaben!»

Keine Abhdngigkeit

Sie fuhle sich jeweils zutiefst be-
schamt, sagt Swire, wenn sie eine Schule
besuche, die von ihrer Unterstiitzung pro-
fitiert habe. «Es ist etwas vom Spannend-
sten zu sehen, wie eine winzige Schule,
die uns auf ungefalir 250 Pfund im Jahr
zu stehen kommt, das Wertesystem
ganzer Gemeinwesen verandert. Wohl
werden einige Kinder zur Feldarbeit
zuriickkehren. Das versteht sich. Aber

wenigstens werden sie ihre Wegweiser le-
sen kdnnen, in reiferer und verantwortli-
cherer Weise abstimmen und weniger an-
fallig fur Grossgrundbesitzer sein, die
ihre Stimme kaufen wollen. Sie werden

ihre Wahl bewusster und intelligenter
treffen.»

Swire betont, weil LFL klein und
flexibel sei, koruie es auf gemeinschaftli-
che Bediirfhisse an der Basis eingehen.
«Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit

Nichtregierungs-Organisationen vor Ort
und mit einzelnen Dorfgemeinschaften:
das ist das Geheimnis», meint sie. «Wir
versuchen diese Inffastrukturen aufzu-

bauen, weil wir heftig daran glauben, dass
wir nicht flir immer dableiben sollten.

Wir wollen nicht ein Abhangigkeitsver-
haltnis schafFen.»

«...ein phantastisches Leben»

Jedesmal, wetm sie personlich ans
Aussteigen dachte, erhielt sie «starke Sig-
nale von diesem Etwas dort oben, das
sich um uns kiimmert, ich miisse auf
diesem Pfad bleiben». Als sie einmal in

Betracht zog, aus dem Kuratorium von
LFL auszutreten, das sie prasidiert - «um
mich darauf zu konzentrieren, Multimil-
lionarin zu werden» -, besuchte sie das
Warenhaus von Saks in Washington DC,
um dem Einkaufer ihre Paschmina-

Kaschmirschals zu verkaufen (eines ihrer
Nebengeschafte). In der Auslage «zwi-
schen einem schicken Paar Handschuhe

und einer Sonnenbrille» sah sie «eine zer-

kniillte alte Zeitung mit der Balkeniiber-
schrift <Furs Leben lemen>. Ein Schauder

durchfuhr mich, und ich dachte: Ist gut,
wer immer du bist da oben und mein Le

ben lenkst, ich habe kapiert.»

FRANKREICH 1-2/99

Einander zuhoren

Es war Ende November. Etwa zvvei

Dutzend von uns trafen sich in einem

Weiterbildungszentrum in La Cour-
neuve, welches von Tunesiern fiir die
zweite Generation der nordafrikani-

schen Einwanderer betrieben wird.

Die tunesische Okonomin Samia Driss

(siehe C.I. 8-10/97) hatte zu diesem Ge-
sprach angeregt, insbesondere um die
Probleme der Jugendlichen kennen zu ler-
nen. (In Frankreich gilt le droit du sol,
d.h. der Geburtsort bestimmt die Staats-

angehdrigkeit - Anm. d. Red.) Einmiitig
wollen diese jungen Leute Franzosen sein
und konnen sich ihre Zukunft nicht an-

ders vorstellen, obwohl sie sich mit Aus-
grenzung und Ablehnung konfrontiert se
hen. «lch fuhle mich gleichzeitig fran-
zosisch und nicht-franzosisch. Es ist ein

taglicher Kampf, mich zu integrieren»,
fasst eine junge Frau es zusammen. Um
dem verbreiteten Misstrauen entgegenzu-
wirken, haben drei der Anwesenden einen
Verein gegriindet. Die Jugendlichen wer

den ermutigt, sich bei bestehenden Hilfs-
werken niitzlich zu machen und sich da-

durch zu bewahren, sowohl vor sich selbst
als auch vor andern.

Auch die Verantwortung der Eltern als
erste Einwanderergeneration wurde ange-
sprochen. Sie seien leider oft nicht in der
Lage, ihren Kindern die erforderliche Be-
gleitung zu gewahren. Ebenso wurde uber
die Verantwortung jener diskutiert, wel-
che die Einwanderer urspriinglich nach
Frankreich geholt hatten.

Nach dieser ersten Begegnung wurden
Aussprachen uber folgende Themen vor-
geschlagen; 1. Die Geschichte der Ein-
wanderung in Frankreich; 2. Die Ge
schichte der Republik; 3. Die Zukunft des
Islam in Frankreich. Einige der Anwesen
den ausserten den Wunsch, die Gesprache
nicht formell, sondern in ungezwunge-
nem Rahmen weiterzufiihren. Beim Auf-

bruch zu spater Stunde hatten wir den
Eindruck, gemeinsam Wertvolles erlebt
zu haben.

Frederic Chavanne

Einander zuhoren

Sie sagt, sie hatte kein einziges Mai
bedauert, ihre Bankkarriere aufgegeben
zu haben. Als sie einst von einem Aufent-

halt in Pakistan zuriickkehrte, wo sie
«echte Erfullung» gefunden hatte, begann
der Rumpf des Flugzeugs auseinanderzu-
brechen, und die Maschine begann vom
Himmel zu fallen. «Damals war ich 26

und ich weiss noch, wie ich dachte: <Dan-
ke fur ein phantastisches Leben.>» Sie

hofft, die jungen Asiatinnen, die von
Learning for Life profitieren, werden
einst dasselbe sagen konnen.

Michael Smith

E-Mail-Adresse von Learning for Life:
learnforlife@gn.apc.org
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Die Freude eines Neubeginns
(2. Teil)

Frank Ramsperger SJ ist Kanadier und arbeitet seit etlichen Jahren
als Seelsorger in Libanon. Die nachfolgenden Gedanken sind der zweite
Teil seiner Einfiihrung in die geistlichen Ubungen, wie sie Ignatius von
Loyola entdeckt und gelehrt hatte. Laut P. Ramsperger helfen diese
Ubungen «in der Suche nach innerer Freiheit, damit wir bessere Ent-
scheidungen fallen k6nnen». Der erste Teil erschien in unserer Ausgabe
11-12/98.

Wir nehmen den zweiten Schritt und

werden wiederum von Ignatius liber-
rascht. Er kann manchmal irritieren,
kommt er doch schon wieder auf die

schlechte Nachricht zuriick! Aber ei-

gentlich beharrt er bless auf der inneren
Freiheit. Zwar werden wir nie vollends

frei sein, aber wir konnen fortwahrend
freier werden. Er will uns zu den Wur-

zeln des Durcheinanders fuhren, damit
wir die Befreiung um so tiefer erleben.
Die gestorte Ordnung ruft die tiefe Lie-
be unseres rettenden Gottes hervor.

Ignatius zeigt hier eines seiner belieb-
testen Werkzeuge, das dreifache Ge-
sprdch. Was heisst das? Ich habe es
schon im ersten Teil erwahnt: die drei

Gebetsformen des Lobes, der Vereh-
rung und des Dienens. Da wir eine
geistliche Obung durchfiihren wollen,
geht es nicht einfach darum, etwas
Schones zu hdren, sondern darauf auch
zu antworten. Im dreifachen Gesprach
erkennen wir drei Dinge: unsere Wahr-
nehmung, die Reaktion unseres Ver-
standes und jene unseres Gemiits. Ver-
stehen allein reicht nicht aus. Ohne

Gemiit begreife ich wohl viel, z. B. dass
ich Alkoholiker bin, aber damit bleibt
noch alles beim alten.

In all diesen Schritten ist eine Gnade

enthalten, oder anders gesagt, ein Ge-
schenk Gottes, ein Teil seines Lebens in
uns. Wenn ich meine Siinde gemiits-
massig verabscheue, wird dies zu mei-
ner Befreiung fuhren. (...)

Ignatius will auch, dass ich begreife,
welches Durcheinander von meiner

Siinde ausgelost wird, und ebenso die
damit geschaffene Sinnlosigkeit und
Leere in der Welt. Dieses Wissen um

die leeren, leblosen Dinge - die Eitel-
keit der Welt - soil mich abschrecken.

Ignatius sagt, diese Ubung lehre mich,
den Impuls zu erkennen, der mich zur

Sunde veranlasst. So kann ich ihre

Wurzel blosslegen und sie verabscheu-
en. Hier bringt uns das dreifache Ge
sprach schliesslich das Geschenk der
Befreiung. Es bedarf dazu vielleicht ei-
niger Wochen. Wenn uns die Zeit dazu
zu fehlen scheint, miissen wir uns daran
erinnern, dass uns ein ganzes Leben ge-
schenkt und eine innere Tatigkeit not-
wendig ist; ein Horen auf das Wort und
die Antwort darauf.

Einige mogen auf das dreifache Ge
sprach beunruhigt reagieren. Aber auch
durch diese Unruhe kann Gott wirksam

werden. Andere reagieren vielleicht mit
Angst oder mit Freude. Solange iiber-
haupt eine Reaktion stattfindet, ist sie

Holle vor. Falls Sie je vollige Entffem-
dung erlebt haben, wissen Sie: Der
Geschmack dieser inneren Tortur ist

abscheulich. Versetzen Sie sich in Ge

danken nochmals in jene Lage, um her-
auszufinden: «Wie bin ich dorthin ge-
kormnen?» Sobald ich das begriffen
habe, weiss ich, wie ich dieser verab-
scheuten Trennung vom Lebensquell
fembleiben kann. Der Geschmack ffihrt

zur Abscheu, die Abscheu zum Fem
bleiben, und darin ist Befreiung. Viel
leicht entdecken Sie so ein Muster, ei-
nen Ablauf, der in den Wirrwarr, in die
Entfremdung fiihrt und der sich stets
wiederholt. Vielleicht sind wir auch

manchmal selbst die Ursache unseres

libels.

Da gibt es die Geschichte jener
zwei Arbeiter, die sich am ersten Tag
auf ihrem Bauplatz zur Mittagspause
setzen und ihre belegten Brote aus-
packen. Der eine hat Brote dabei, die
mit Sardinen belegt sind. Kaum sieht
er sie, beklagt er sich: «lch mag Sardi-
nenbrote mcht!» Weil er aber nichts

Verstehen allein reicht nicht aus,

Ohne Gemiit begreifen wir wohl viel - aber damit
bleibt noch alles beim alten.

ein Zeichen, dass wir am moralischen
und geistlichen Wachstum arbeiten.

Der Wurm

Eine Realitat ist heute nicht sehr po
pular: jene der Holle. Die meisten stel-
len sich dabei Damonen mit Homern,
Schwanz und Mistgabel vor. Doch die
Realitat der Holle ist die Entfremdung
- von Gott, von sich selbst und vom

Mitmenschen. Eine Schwester sagte
mir einmal: «Die Holle ist dort, wo
Gott nicht ist, und das macht dich fer-
tig.» Wie gesagt, Entfremdung von sich
selbst, von den andern und von Gott.

Mein Freund John Wickham schlagt
an dieser Stelle ein Experiment mit der

anderes dabei hat, isst er sie. Am fol-
genden Tag wiederholt sich dies. So
geht es einen Monat lang, bis ihn sein
Kollege unterbricht: «Sieh mal, seit ei-
nem Monat beklagst du dich iiber die
Sardinenbrote: Warum sagst du denn
deiner Frau nicht, sie solle dir andere
machen?» Er antwortet: «Kann ich

nicht! Erstens bin ich nicht verheiratet,
und zweitens mache ich mir die Brote

selbst.» - So geht es uns oft: Wir sind
die Ursache dessen, woriiber wir uns
beklagen. Ein schones, kleines arabi-
sches Sprichwort fasst dies zusammen:
dudu men rudu. Dudu bedeutet einen

kleinen Wurm, rudu ist in etwa der
Stengel einer Pflanze. Der Wurm frisst
die Pflanze, auf der er gross geworden
ist.
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Nun bewegen wir uns bin zur guten
Nachricht; durch eine Zone, die wir mit
«Achzen und St6hnen» bezeichnen
konnten. Das Durcheinander und die
schlechte Nachricht erreichen eine Pha
se, wo viele Menschen stohnen und
seufzen. Wir kormten sagen, dass jedes
Stohnen die Hoffhung auf Erlosung in
sich birgt. Der Prophet Jeremia hat
hierzu wunderschone Worte: «Denn
ich, ich kenne meine Plane, die ich fur
euch habe - Spruch des Herrn -, Plane
des Heils und nicht des Unheils; denn
ich will euch eine Zukunft und eine
Hoffnung geben.» (Jer. 29.11).' Es gibt
Alternativen, «P]ane des Heils und
nicht des Unheils».

Gemass einem alten Versuch erhitzt
man eine Pfanne Wasser bis zum Siede-

Schule der Sehnsiichte. Sie breiten alle
Ihre Sehnsuchte vor Gott aus. Horchen
Sie auf das, was die Sehnsuchte Ihnen
sagen. Legen Sie sie vor Gott hin.)

Dabei konnen uns Texte aus der Hei-
ligen Schrift helfen, z.B. der 139.
Psalm und im 20. Kapitel des Mat-
thausevangeliums die Verse 20-28. (...)
So off konnen in einer Familie oder in
der Gesellschaft Spaltungen aufkom-
men - durch Neid oder kleine Macht-
kampfe. Was will ich eigentlich? Ich
will herrschen. (...) In der ersten Be-
trachtung waren wir schon mit der
Machtfrage konfrontiert, zur Zeit von
Adam und Eva: Ein Herrsehen in Ein-
heit und Harmonie mit Gott, oder ein
von Stolz vergifletes Herrschen, das
erdriickend und zerstorend wirkt. (...)

fVir konnten sagen, dass jedes Stohnen
die Hoffnung aufErlosung in sich birgt.

punkt und wirft einen Frosch hinein.
Dieser wird umgehend heraushiipfen,
sobald er den Schock des heissen Was-
sers spurt! Wird jedoch die Pfarme mit
kaltem Wasser und dem Frosch darin
ganz sachte geheizt, wird er nichts mer-
ken und sitzen bleiben, bis er gesotten
ist. (...) Wenn wir einen Schock ver-
spiiren, wenn wir aufgeriittelt werden,
dann konnen wir entkommen.

Die Machtfrage
Nehmen Sie sich eine Zeit der Stille,

um auf Ihr eigenes Stohnen, dasjenige
Ihrer Umgebung und jenes der Welt zu
horchen. Was fur Klagen sind das? Da
horen Sie keine Theorien. Dann schau-
en Sie in der Stille, wo Gott durch diese
Klagen zu einem Neubeginn, einem
neuen Leben aufruft. Und dann beten
Sie damit. (...) Es gibt Menschen, die
mit ihrem Verstand, und andere, die mit
ihrem Herzen beten. Beten Sie mit
Ihrem ganzen Wesen! (Es gibt eine
wunderschone Spiritualitat, jene der

' zitiert aus: Einheitsiibersetzung, 1980

Es entstehen innere Blutungen, die uns
entkraffen. Gemass Christus liegt Macht
im Dienen. Macht bedeutet Dienst.

Hier kommt die Frage, wie mit der
guten Nachricht umzugehen sei. Sie ha-
ben Gottes Vollmacht und haben das
Stohnen der Welt gehort; wie wollen
Sie nun die Welt retten? Alle Religio-
nen aussern sich zu dieser Frage, wie
man sich dem Bosen, dem Leiden und
dem Tod gegeniiber verhalten soil.
Nicht wie man das alles versteht und
ausmerzt, sondern sich ihm gegeniiber
verhalt. Eine geistliche Haltung also,
demand fragte einst Gott im Blick auf
all das Bose und das Leid in der Welt:
«Warum tust du nichts dagegen?» Die
Antwort finde ich hiibsch: «Ich habe et-
was dagegen getan.» «Was denn?» «Ich
habe dich erschaffen.» Also liegt die
Verantwortung bei uns.

Schone neue Welt

Dann ist da noch die Geschichte von
den zwei Ameisen. Sie besprechen die

Weltlage. «Diese Menschen sind doch
wirklich dumm: Sie bekampfen sich
und ffihren Krieg, weil sie einander be-
herrschen wollen, und dabei zerstoren
sie die Erde.» «Stinmrt», sagt die zwei-
te Ameise. Und die erste: «Mir kommt
eine Idee: Lassen wir sie sich gegensei-
tig umbringen. Dann konnen wir die
Welt ubernehmen, sie schon machen,
alle Ameisenrechte, Frieden und Ge-
rechtigkeit verwirklichen.» Die zweite:
«Ausgezeichnet! Sie machen sich ge-
genseitig fertig, und daim richten wir
eine wunderschone Welt ein.» Dieser
Gedanke erfreut die beiden eine Weile,
bis die zweite Ameise fragt: «Moment
mall Meinst du die roten oder die
schwarzen Ameisen?»

Nun trifff die gute Nachricht ein - in
Form einer Ldsung, wie Gott sie wollte.
Ignatius wahlt hier eine kosmische
Sicht. Er beschreibt, wie die Dreifaltig-
keit auf die Welt mit ihrem Wirrwarr
blickt, eine Welt, die Rettung braucht.
In einer Art Dringlichkeitssitzung be-
schliesst sie, die Welt durch kenosis zu
retten. Das altgriechische Wort bedeu
tet Selbstentausserung. Gott ging aus
sich heraus, um die Gestalt eines Skla-
ven anzunehmen. Das Wort, so wurde
beschlossen, solle Menschengestalt an-
nehmen, sogar jene eines Verurteilten
am Kreuz. In der kosmischen Sicht
kommt, gemass der christlichen Hoff
nung, der ewige, allmachtige Gott; das
Ewige Wort entaussert sich und wird
gemeinsam mit Marias Jawort zu jenem
schwachen Wesen im Mutterleib.

Wachstum

Aussem Sie nun in Ihrem Herzen
das Klagen und Stohnen der Welt und
ihr Bediirfnis nach Rettung. Und fragen
Sie sich dann: Wiirde ich ebenso han-
deln wie Gott? Vielleicht hat mein eige-
ner Rettungsplan ganz anders ausgese-
hen. Wenn ich nicht im Einklang mit
Gottes Arbeitsweise bin, kann ich nam-
lich nicht beten. Wenn Sie jedoch die
kenosis annehmen, dieses Eintreten ins
menschliche Wesen durch die Geburt
des schwachen Kleinkindes, dann kon
nen Sie beten, und dies wird Sie inwen-
dig erneuem. So begiimt das Wachstum
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«Breiten Sie Ihre Sehnsiichte vor Gott aus...»

in Ihnen und um Sie herum. Hier hdren

wir die gute Nachricht. Die ausgeklink-
te Welt voller Leiden, Tod und Siinde
findet neue Hoffnung, einen neuen Fak-
tor durch das in Maria menschgeworde-
ne Wort. Ignatius beniitzt das Wort
«K6nig». Unsereiner heute kann mit
Konig Oder Konigin nicht so viel anfan-
gen. Sagen wir also lieber: ein Vorbild,
einen Chef. Angesichts des Bosen, der
Siinde und des Todes brauchen wir ein

Vorbild und einen Chef.

Ignatius fuhrt uns ein in das Gebet
der Verehrung und Bewunderung. Die
Losung liegt in der Person des mensch-
gewordenen Christus. Je besser ich die-
se Person kennen, sie lieben und ihr

nachfolgen lerne, desto freier werde
ich. Wenn ich Leiden, Siinde und Tod
allein anpacken will, werde ich mit
hochster Wahrscheinlichkeit vernichtet.

Manche versuchen dies. (...) Christus
gibt uns das dreifache Geschenk, ihn
besser zu kennen, tiefer zu lieben und
ihm naher nachzufolgen, diesem Chef
und Vorbild, dem nun menschgeworde-
nen Gott.

Im nachsten Teil werden wir noch

mehr gute Nachrichten horen, wenn es
um die nachdenkende Betrachtung
(Kontemplation) geht.

Nun schlage ich vor, dass Sie sich
Zeit zur Besinnung nehmen - heute, im

ganzen Jahr oder Ihr ganzes Leben lang
- um iiber einiges des Erwahnten nach-
zudenken: das Erlebnis der Holle, der
ganzlichen Entfremdung; fragen Sie,
um nicht wieder dasselbe erleben zu

miissen, wie das alles seinen Anfang
nehmen konnte. Welches Klagen und
Stohnen vernehmen Sie, und inwiefem
offenbart sich darin ein Funke der Hoff

nung auf neues Leben? Wenn Sie alle
Macht besassen, die Welt zu retten, was
wiirden Sie tun? Entsprache es der ke-
nosis der Welt des Ewigen?

Vielleicht reicht dies fur die niichste

halbe Stunde. Bis zum nachsten Mai!

Frank Ramsperger
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Rache - was bringt

Mammo Wudneh, heute ein be-
kannter Journalist und Prasident

des athiopischen Schriftsteller-
verbandes, war knapp vierjahrig,
als das faschistische Italien am

Vorabend des Zweiten Weltkrie-

ges in Athiopien einfiel.

Eines Tages bombardierte die italieni-
sche Luftwaffe sein Dorf Bashagia in der
Provinz Wallo und beschoss es im Tief-

flug. Wudnehs Mutter und die meisten
seiner Verwandten warden getotet. «Mit
den andern Kindem rannte ich zum

Flussufer, urn mich dort und im nahen
Dschungel zu verstecken», erinnert er
sich. «Ich sehe noch das eine Flugzeug
vor mir, das besonders tief flog und unser
Haus bombardierte. Dieses Bild werde

ich nie vergessen.»

Zwischen 1966 und 1970 stand Wud

neh an der Spitze der Presseabteilung der
athiopischen Regierung in der damaligen
Provinz Eritrea, heute ein unabhangiger
Staat. Im Flottenstiitzpunkt von Embati-
kala stand ihm ein Zimmer zur Verfu-

gung. Auf dem Stiitzpunkt gab es eine
Bar, die einem italienischen Ehepaar
gehorte und ein beliebter Treffpunkt fur
Offiziere und zu Besuch weilende Amts-

personen war. Der Wirt, ein Mann in den
Siebzigern, war teilweise gelahmt und
ging am Stock.

«Eines Tages besuchte ich den Stiitz
punkt und ging wie iiblich mit meinen
Freunden in die Bar», erirmert sich Wud
neh. «Der alte Mann las gerade die Zei-
tung, und wir begaimen iiber den Nahost-
krieg von 1967 zu diskutieren. Dam
wandte sich das Gesprach dem Zweiten
Weltkrieg zu.»

Der Wirt fing an, seine Heldentaten
als Pilot der italienischen Luftwaffe auf-

zuzahlen. Besonders stolz war er, dass er
in demselben Geschwader gedient hatte
wie Mussolinis Sohn. Wahrend er iiber

die Einsatze in Athiopien sprach, ging
Wudneh zu seinem Entsetzen auf, dass
dieser Maim bei dem vemichtenden An-

griff auf sein Dorf dabei gewesen war, der
ihn zum Waisenkind gemacht hatte. «Ich
war so wiitend, dass ich am ganzen Kbr-
per zu zittern begann. Ich komte meine
Geftihle nicht meistern und musste das

Lokal verlassen, bevor er mit seiner Ge-
schichte zu Ende war.»

Der athiopische Journalist Mammo Wudneh

"Also sind Sie derjenige?»

Wudneh ging geradewegs in sein Zim
mer. «Ich hatte eine Pistole und auch ein

Gewehr und wusste, wie sie zu bedienen
waren. Ich konnte an nichts anderes den-

ken als daran, wie ich mich an dem alten
Faschistenpiloten rachen wollte.»

In seinem Zimmer angekommen, mel-
dete sich sein Gewissen. Er kniete nieder

und bat Gott, ihn «ins Lot zu bringen»
und ilun die Richtung zu zeigen. Er flihl-
te, dass Gott ihm antwortete: «Wenn du
ihn umbringst, wird das deine Eltern und
Verwandten wieder lebendig machen?
Wirst du nicht einfach das Unrecht wie-

derholen, das Mussolini begangen hat?
Und was wird der Racheakt deiner eige-
nen Familie antun?»

Am nachsten Morgen suchte er den al
ten Mann auf. Es war Sonntag, und nie-
mand anders war in der Nahe. Er bestellte

Tee und Brot, und als der Italiener damit
kam, sagte Wudneh: «Sie haben uns ge-
stern eine spamende Geschichte erzahlt.»
Als der alte Mann zustimmend nickte,
fuhr Wudneh fort; «Also sind Sie jener,
der mein Dorf zerstort, meine Mutter
getdtet und mich zur Waise gemacht
hat?»

Der Mann wurde kreidebleich und

sehr aufgeregt, weil er meinte, Wudneh

werde auf ihn losgehen. Stattdessen sagte
dieser, er vergebe ihm. «Mit Tranen in
den Augen umarmte und kiisste er mich»,
erinnert sich Wudneh. Spater erzahlte es
der Mann seiner Frau, und von da ab er-
hielt Wudneh bei jedem Besuch beson
ders gute Behandlung.

Als Wudneh sechs Jahre spater erneut
in Eritrea war und den alten Mann besu-

chen wollte, hiess es, er sei im Kranken-
haus in der Hauptstadt Asmara. Kurz da-
nach starb der Italiener im Kreuzfeuer

zwischen athiopischen Regierungstrup-
pen und eritreischen Unabhangigkeits-
kampfern.

Nach den kiirzlichen Gefechten zwi

schen Athiopien und Eritrea engagiert
sich Wudneh jetzt als Friedensstifter.
Dazu gehort die Mitarbeit in einer inter-
religiosen Kommission unter dem Vorsitz
von Abuna Paolos, dem Patriarchen der
athiopischen Kirche. Wudneh meint, sei
ne langjahrige Verbindung mit Eritrea
verleihe dieser Aufgabe einen personli-
chen Anstrich der Dringliclikeit. Und sein
Erlebnis auf dem Flottenstiitzpunkt sei
«bestimmt eine Vorbereitung darauf» ge
wesen.

Paul Williams
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«Gut, aber schwierig anzuwenden»

Jaunde, Kamerun. Es ist Sonntag, 13 Uhr. Pierre und ich machen
uns auf zu unserem Freund Victor, wo Catherine und unsere zwei
Gaste aus Nigeria, Paul und Yomi, schon warten. Mit ihnen werden wir
die letzten Vorbereitungen fiir das MRA-Jugendforum treffen, welches
in knapp einer Woche beginnt.

Beim Einsteigen ins Taxi finde ich
Geld auf dem Fahrzeugboden. Die Note
muss dem Fahrer aus der Hand geglitten
sein, und so reiche ich sie ihm zuriick.
Fiinf Minuten spater, unterwegs im Taxi,
horen wir die Radiosendung, in der Pierre
iiber das Jugendforum interviewt wird.
Der Fahrer hort aufmerksam zu und wirft

ein: «Was der Herr da sagt, ist gut, aber
schwierig anzuwenden!»

Wir horen die Sendung schweigend zu
Fnde. Danach dreht sich Pierre dem Fah

rer zu und sagt: «Der Sprecher im Inter
view war ich.»

«Aha», erwidert der Fahrer, «was Sie
sagen ist gut, aber schwierig anzuwen-
den.»

Ich mische mich ins Gesprach ein:
«Was ist laut Ihnen schwieriger, das Geld
hier am Boden Ihnen zuriickreichen oder

es in die eigene Tasche stecken?»
«Fs mir zuruckreichen», erwidert der

Fahrer nach kurzer Uberlegung.

Dieser Satz: «Fs ist gut, aber schwie
rig anzuwenden» verfolgt mich wahrend
der ganzen funf Vorbereitungstage. Ange-
sichts der sich auflosenden Solidaritat in

unserer Gesellschaft befurchte ich, die
Teilnehmenden kormten diese Fitanei

standig wiederholen: «Fs ist gut, aber
schwierig anzuwenden.»

Aber was habe ich schliesslich und

endlich von ihnen gehort? Hier etwas von
dem, was einige zu sagen hatten:

Jean-Blaise, Gymnaslallehrer...

in einer Provinzstadt 400 km ausser-

halb von Jaunde, dem sein Fohn seit Ar-
beitsbegirm noch nicht ausbezahlt wurde:
«Bevor ich hierher kam, waren mir zwei
Dinge klar: Frstens, erst dann an meine
Arbeit zuruckzukehren, wenn meine Fnt-
Ibhnung geregelt ist. Das hiesse, meine
Klassen allein zu lassen, weil niemand
anders in der Schule mich in meinem

Fach ersetzen kann. Zweitens wollte ich

gegen die Organisation dieses Forums
protestieren, weil meines Frachtens die
alteren Leute es notwendiger haben, auf-
geriistet zu werden. Schliesslich haben sie
die missliche heutige Lage geschaffen.

Nun bin ich aus meinem Konzept ge-
bracht; mein altes Ich ist vernichtet wor-
den. Mir ist klar geworden: Meine un-
schuldigen Klassen allein zu lassen ware
schlimmer als mein Lohnausfall. So wie

ich bin, so ist mein Land. So wie ich bin,
so sind meine Klassen. Ich gehe zuriick,
mit oder ohne Salar, um zu verhindem,
dass sich morgen wiederholt, was wir
heute beklagen.»

Daniel, MItarbelter be! der
Telecom,

erzahlt, wie er jeweils, wenn er in
Geldnoten war, die Verbindungen einiger
Kunden unterbrach, um sich dann zur Be-

ner hatten, um ihren Fall zu empfehlen,
mussten zur Bearbeitung ihrer Akten ge-
wisse Beamte anheuern, obwohl unser
Dienst eigentlich kostenfrei ware.

Zwar blieb ich Freunden und Ver-

wandten gegeniiber in dieser Sache hart.
Aber meinen Vorgesetzten ein solches
Angebot abzuschlagen fiel mir schwer.
Um dieses Problem zu unterbinden, be-
gann ich mit dem Finverstandnis meines
direkten Vorgesetzten morgens von halb
acht bis zehn bei geschlossener Tiir zu ar-
beiten, um die <nicht empfohlenen> Akten
zu behandeln. Das gefiel nicht alien. Also
begann ich jene Akten samstags und
sonntags ohne jeglichen Druck zu erle-
digen.

Spater wurden unserem Dienst vier
neue Mitarbeiter zugeteilt, und wir hiel-
ten eine Besprechung, wahrend der ich
ihnen meinen Wunsch mitteilte, unser
Dienst solle alien Klienten gleichberech-
tigt zuteil werden. So leite ich seither eine
<Truppe> von vier Personen, die die Kor-

Yaounde, Stadt der sieben Hiigel

hebung der Parme von ihnen Schmiergel-
der zahlen zu lassen. Dies sei iiblich. Fr

habe beschlossen, auf diese Methode zu
verzichten.

Albert, ein junger Beamter,

berichtet: «In meiner Abteilung habe
ich jeweils bloss jene Akten bearbeitet,
die mir gute Fmpfehlungen einbrachten.
Die Antragsteller, die keine Mittelsman-

ruption in unserer Gesellschaft bremsen
wollen. Ich erhoffe von der MRA einige
(Munition) fur meine Truppe.»

Die klelnen Dinge

Wahrend wir unser Forum im Zentrum

Johannes XXIII. in Mvolye durchfuhrten,
fiel mir auf, wie ungeriihrt die Verwal-
tungsschwester war. Zu Beginn der Ta-
gung fehlten uns acht Reissnagel, und wir
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baten sie, uns auszuhelfen. «So sind eben
die Dilettanten», entgegnete sie. «Nie
denken sie an die kleinen Dinge. Ich be-
stehe darauf, dass Sie mir die Reissnagel
am Schluss zuruckgeben.» Diese Lektion
werde ich nicht vergessen. Nach dem Be-
gleichen der Rechnung und der Riickgabe
aller Schliissel gab ich auch die Reissna
gel ab. Da lachte die Schwester laut: «Ich
habe schon viele Gruppen empfangen.
Aber ihr seid eine ganz andere Gattung.
Kommt bald mal wieder!»

Ja, bald wieder, Schwester, weil Sie
uns die Wichtigkeit der kleinen Dinge in
Erinnerung gerufen haben! Bald werden
wir nicht mehr sagen: «Es ist gut, aber
schwierig anzuwenden», sondern viel-
mehr: «Es ist gut; deshalb will ich es
tun.»

Emi/e Wobenso, aus «Changer» Die Delegation der Universitdt Buea

Programm fur Sudafrikas Schulen

Die benotigten Veranderungen im
neuen Sudafrika sind enorm. Eines der
diesbeziigliehen MRA-Programme be-
trifft die Schulen. Es nennt sich Sakh'
Isimilo (d. h. «wir fbrdern Charakter
und Moral»). Teils werden Trainingsla-
ger organisiert, teils gehen spontan ge-
bildete Gruppen auf Besuchsdienst in
Schulen, die das Programm einfiihren
wollen.

Sudafrika hat in seinem Erziehungssy-
stem riesige Qualitatsunterschiede geerbt.
Staatliche Investitionen und administrati
ve Massnahmen sind notig, reichen aber
bei weitem nicht aus, um die Lage der
vernachlassigten Schulen zu verbessern.
Daher schreibt das von Professor Corne
lius Marivate und Andrew Pepetta ange-
fuhrte Sakh' /s/niiVo-Team: «Wir als Biir-
ger miissen uns fragen, was wir selbst zur
Verbesserung der Lage beitragen konnen.
Hier sind wir alle ben6tigt.»

Derzeit arbeiten acht Freiwillige teil-
zeitlich in den Programmen mit. Ange-
sichts der Gewaltausbriiche geht es dabei
z. B. um «Frieden schaffen im Klassen-
zimmer und in der Schule». Andere Mo
dule behandeln Verantwortung und Re-
chenschaft im Schulbetrieb, ethische

Fragen rund um Aids, Drogen und Sex.
Insgesamt zehn verschiedene Lernziele
wurden entwickelt und je nach Bedarf
und Nachfrage eingesetzt.

Nach dem Regen

Unlangst nahmen flinf Personen aus
der Provinz Gauteng (um Johannesburg,
die Red.) schon zum zweiten Mal an ei-
nem Besuchsprogramm in Elim in der
Nordprovinz teil. In dieser sonst trocke-
nen Gegend war Regen gefallen, und die
Wassertanks waren wieder voll (ein gutes
Zeichen flir erwartete Gastel). Achtzig
Schiller, Eltern und Freunde versammel-
ten sich. Erlebnisberichte wie jener von
Enock Ngobeni aus seiner Gymnasialzeit
zeigten: Ehrlichkeit der Schiilervertre-
tung gegenuber der Verwaltung hatte die
Beziehungen in einem Gymnasium der
Stadt Giyani wesentlicb verbessert. -
Zum Schluss nahmen dreissig Personen
an der Auswertung dieser Programmpha-
se in Elim teil.

Dieser Besuch und weitere Projekte
von Sakh' Isimilo konnten dank einer
Spende der Stiftung der Standard Bank
durchgefuhrt werden.

Soweto

Auch im Gymnasium Orlando West von
Soweto entwickelt sich die Arbeit des
Sakh' Isimilo. Zwei Schiller, die im letzten
Mai an ein Trainingslager delegiert worden
waren, stellten das Programm ihrem Schii-
lerrat vor. Im September fand dann ein
Workshop fiir die Klassensprecher statt, in
dessen Verlauf eine Reihe von Themen fur
die Weiterarbeit definiert wurden.

Quelle: S.A. MRA Newsletter

Herzlichen Dank!

All unsem Leserimien und Lesern,
die bei der Bezahlung ihres Abonnemen-
tes fiir 1999 melir als den blossen Rech-
nungsbetrag iiberwiesen haben - bis bin
zu betrachtlichen Spenden danken wir
von ganzem Herzen. Am liebsten wiir-
den wir llmen alien personlich schreiben;
zu unserer grossen Freude und Gberra-
schung sind Sie jedoch so zahlreich, dass
wir Ihnen unsem Dank nun auf diesem
Weg aussprechen.

Ebenfalls sei all jenen herzlich ge-
dankt, die ein oder mehrere Gescbenk-
abonnemente stiffen - zum Teil seit Jah-
ren. Dies ist eine gute Mbglichkeit,
unsern Leserkreis stets zu erweitem. -
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Vollbeschaftigung?
Zuhoren -

auf russisch

Im nordenglischen Tirley Garth fand
Ende November ein Seminar iiber Be-

scbaftigung statt - ein Tbema, welches
auch seit mebr als zwei Jabren in einem

der Foren der Konferenz fiir Mensch &

Wirtschaft in Caux bebandelt wird. Das
Tbema samt dem jiingsten Anlass in Eng
land wird von den Herausgebern des
Facbblattes Industrial Pioneer getragen.

Les Sbearn, Entwicklungsberater bei
British Aerospace (BAe), bericbtete von
den Anstrengungen seiner Firmen-
gruppe, jungen Arbeitslosen den Eln-
stieg in die Beschaftigung zu erleich-
tern. BAe betreibt aucb ein Lebrlings-
und Weiterbildungszentrum, welches den
Zulieferfirmen ofTen stebt. Ziel ist es,
damit die Qualitat der Produkte zu stei-
gern, anstatt sicb bloss dem Kampf um
Kostensenkung zu ergeben.

Die Firma Sandwell berat neu

entstehende Klein- und Mittelbetriebe

(KMU). Ibr Direktor, Bill Woodbouse,
erlauterte den wirkungsvollen Einbezug
erfabrener Berufsleute im Alter zwiscben

50 und 70, die den neu gegriindeten
KMUs Beistand leisten und so ibre An-

fangsscbwierigkeiten besser iiberwinden
belfen.

Zwei Immobilienfirmen wussten

von neuen Methoden zu berichten, Pro-
bleme in einer Siedlung von Minderbe-
mittelten erfolgreicb zu iiberwinden. Die
jungen Leute entdeckten die Freude am

Lernen, und die Kriminalitat nabm ab.
Der Ruf der Siedlung beginnt sicb zu ver-
bessern und damit die Chance ibrer Be-

wobner, aucb in bekannten Firmen wieder
Arbeit zu finden.

6000 Arbeitsplatze

Der Vorsitzende der mittelengliscben
ITandelskammer, David Owen, selber
aucb Firmencbef eines Flerstellers von

Autobestandteilen, iiberreicbte dem fran-
zosiscben Seminarteilnebmer Jean Fayet
(siebe aucb C.I. Nr. 5-7/98) eine Erinne-
rungsplakette der Katbedrale von Coven
try. Er wiirdigte damit die Anstrengungen
Fayets bei der Umstrukturierung des eng-
liscben Werkes in Ryton mit 6000 Ar-
beitsplatzen. Fayet war 1979 Chef der
britiscben Produktion von Chrysler gewe-
sen, die damals scbon mebrere britiscbe
Werke batte scbliessen miissen. Gemein-

sam mit Kollegen war es ibm gelungen,
ein neues Wagenmodell nacb Ryton zur
Ausfubrung zu bringen und damit das
Werk vor der Schliessung zu retten. Fleute
ist das Werk Ryton Teil der PSA-Gruppe
und einer der produktivsten Betriebe der
britiscben Autoindustrie.

«Reagieren Sie nicbt zu schnell, wenn
Scbwierigkeiten auftaucben, und akzeptie-
ren Sie nicbt, dass eine Situation vdllig
hofFnungslos sei», war einer der Kemsatze
aus dem Erfabrungsaustauscb von Fayet.

Pauline Maclachlan

Der Verlag der St.-Andreas-Univer-
sitat in Moskau veroffentlichte im ver-

gangenen November Annejet Camp
bells Biicber «H6rt den Kindern zu»

und «Hor mir endlich zu» in russischer

Ubersetzung.

Ausgerecbnet am 81. Jabrestag der
bolscbewistiscben Revolution, im kiilte-
sten je gemessenen November, fand die
Lancierung dieses ansprecbend gestalte-
ten Doppelbandes im Beisein von rund
100 Personen statt.

Der Rektor der Universitat, Dr. Alexej
Bodrow, stellte dem Moskauer Publikum
die Autorin und ibre Ubersetzerin, Dr.
Bella Gribkowa aus Niscbni Nowgorod,
vor. Annejet Campbell-Philips erzablte
ibrem Publikum, ilir Grossvater, der be-
karmte niederlandiscbe Gluhbirnenfabri-

kant, sei vor 100 Jabren nacb Russland
gekommen, um sein neues Produkt zu
verkaufen. Sein Haupttreffer war der Auf-
trag des Hofmeisters von St. Petersburg,
der gleicb 50000 Birnen fur den Winter-
palast bestellte!

Gespracbe iiber weitere Veroffentli-
cbungen fanden mit dem St.-Andreas-
Verlag sowie andem interessierten Stellen
statt. Die Menscben in Russland lesen

zwar gerne; allerdings diirften die gegen-
wartigen wirtscbaftlicben Scbwierigkei
ten neue Projekte eber verzogern.

Bryan Hamlin

Scbliesslicb mocbten wir iiberbaupt alien
Abormenten danken, die unserer Zeit-
scbrift Jabr um Jabr die Treue balten.

Aucb dies ist eine grosse Ermutigung!
Diese vielen Arten der Unterstiitzung

bedeuten uns viel. Geme scbliessen wir

daraus, dass das, was unsere Zeitscbrift
zu vermitteln sucbt, unserer Leserscbaft
am Herzen liegt. Es soil uns Anlass sein,
aucb im neuen Jabr unsere Zeit, Energie
und Pbantasie einzusetzen, damit Sie
weiterbin auf Ibre Reclmung kommen.
Ubrigens: Sollten Sie irgendwelche
Kommentare, Wiinscbe oder Vorscblage
(ruhig auch kritiscber Art!) fiir uns ba-
ben, nebmen wir diese mit Begeisterung
entgegen!

Mit den besten Wiinscben fiir 1999

Verena Gautschi Russische Buchpremiere: Autorin Annejet Campbell (Mitte) und Ubersetzerin Bella
Gribkowa
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...und kein bisschen
weise!
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«Von einer so verriickten Idee soHte auch jemand profitieren kon-
nen», sagte ich zu Brian, meinem Mann, als er verkundete, er wolle zu
seinem 70. Geburtstag von der Siidspitze der britischen Insel zum
nordlichen Ende radeln. Ohne mein Wissen hatte er diese Idee seit
einer grosseren Krebsoperation 1993 mit sich herumgetragen; damals
wurde ihm eine 50%ige Chance eingeraumt, noch fiinf Jahre leben zu
konnen.

Bekarmte schlugen vor: «Du konntest
es fiir die BESO tun.» Die Organisation
(British Executive Service Overseas)
schickt freiwillige Faehleute als kostenlo-
se Berater in Entwieklungslander. «Und
wir unterstiitzen dich dabei», fuhren die
Freunde fort. «Also, steigt die Sache?»
fragte einer. «F[min... ja!» meinte Brian.

Und so hielten etwa aeht Monate spa-
ter, an einem stiirmischen, nebligen Mor-
gen, 15 Radler in John O'Groats (der

treuten die verschiedenen Phasen, indem
sie Zwischenverpflegung, Mahlzeiten
und unermiidliehe Ermutigung lieferten.

Die Unterkiinfte waren so versehieden
wie die Landsehaft: von Hausern unserer
Bekannten zu Jugendherbergen, von Kir-
chenboden bis bin zu den Wohnungen
netter Leute, die uns ein Bett und oft auch
ein Abendessen anboten. Die intematio-
nale Express-Transportfirma DHL lieh
uns einen ihrer Lieferwagen; so konnten

ro

Alle Generationen treten in die Pedale!

nordlichsten GB-Ecke, die Red.) Einzug,
begleitet von triumphalen Hornstossen
und dem Getrommel von Blechbiichsen —
ein wunderbarer Empfang, der im Verle-
sen einer Gratulationsbotschaft von Prin-
zessin Anne gipfelte. Als Schirmherrin
der BESO hatte sie sich mit einigen der
Radler unterwegs getroffen.

Die 57 Teilnehmer, von denen alle zu-
mindest einen Teil der Strecke geradelt
waren, brachten um die 18 000 £ zusam-
men. Wir schafften die Fahrt in vier Pha
sen mit jeweils einer Woche Pause dazwi-
schen. Vier Ehepaare aus dem westlichen
Yorkshire, lauter BESO-Freiwillige, be-

wir die Last auf unsem Gepacktragern
minimal halten.

In den letzten 25 Jahren hat die BESO
funftausend Einsatze in Ubersee geleistet.
Die Radtour war die erste bedeutende
Geldsammel-Aktion, die von den Ereiwil-
ligen selbst organisiert wurde.

Nun frage ich mich bloss, was Brians
nachste verriickte Idee sein wird. Hatten
Sie etwa Lust, 1999 mit uns quer durch
Nordirland zu radeln?

Elizabeth Loy


