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Konferenz in Sydney, Australien:
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des Pazifiks

und Rassen

Mustralischer Nationalfeiertag 1980
in Sydney

Wer Sydney anfliegt, der staunt iiber die Ausdehnung dieser Stadt - so
welt das Auge reicht ziegelrote Hausdacher in iippiger griiner Vegeta
tion, durchsetzt vom Tiirkisblau der Swimmingpools. 55 Kilometer von

Nicht fiir alle Australier ist der Nationalfeiertag Anlass zur Freude.
Die altesten Einwohner, die Aborigines, die unter der europaischen
Einwanderung viel gelitten haben, sagen zu Recht; «Wir brauchten
Australien gar nicht zu entdecken - wir waren schon immer da.»
So war es bezeichnend, dass die Hauptsitzung an jenem Tag von einer
Angehorigen der Aborigines erdffnet wurde. Margaret Tucker, eine
wiirdige Vertreterin ihrer Rasse, die mit dem MBE-Orden (Mitglied
des Britischen Reiches) ausgezeichnet worden war, riihrte in ihrer
Rede an die Leiden und die Grosse ihres Volkes und entwarf ein Bild

von den Aufgaben, die weisse und schwarze Australier in der Welt
haben. Auf ihre bewegenden Worte antwortete eine weisse Australie-
rin, Lorna White, die aktiv in dieser Zusammenarbeit zwischen Weis-
sen und Aborigines steht.

Alfred Kaniniba aus Papua-Neuguinea fiihrt einen volkstumlichen Tanz
auf. Hinter ihm Konferenzteilnehmer aus Neuseeland, den Philippinen
und Japan.

Osten nach Westen und 90 Kilometer von Norden nach Siiden er-

streckt sich diese grosste Stadt Australiens, in der 3 Millionen der 14,5
Millionen Australier leben. Es ist kaum zu glauben, dass eine solche
Metropole innerhalb von 200 Jahren aus dem Nichts entstanden ist.
Am 26. Januar 1788 landete Gouverneur Phihps hier mit 1400 Men-
schen an Bord seines Schiffes und griindete die erste Kolonie, das
heutige Australien.
Den 26. Januar, Australiens Nationalfeiertag, in Sydney zu erleben im
Rahmen einer Konferenz fiir MoraUsche Aufriistung, ist fiir einen
Neuankommling aus Europa eine der besten Einfiihrungen in Situatio-
nen und Probleme, aber auch in die grossen Qualitaten dieses Landes.
Aus alien sieben Staaten des Kontinentes sowie aus Neuseeland, Ja

pan, den Philippinen, aus den benachbarten Inseln des Pazifiks, unter
ihnen Papua-Neuguinea und Neukaledonien, waren 300 Leute hier
zusammengekommen.

\

Eine Gruppe von australischen Aborigines mit dem kanadischen India-
ner Ed Burnstick (3. von rechts) und Maori-Pfarrer Huata aus Neusee
land.

Aus den Grussbotschaften aus Papua-Neuguinea, das vor fiinf Jahren
noch unter austrahscher Verwaltung stand, und aus Japan, einem
bitteren Feind Australiens im Zweiten Weltkrieg, spiirte man, dass in
den letzten Jahren und Jahrzehnten neue Briicken der Freundschaft

zwischen diesen Nationen entstanden sind. Auch Fliichtlinge, die in
Australien eine neue Heimat gefunden haben, ergriffen das Wort und
dankten fiir die grossherzige Aufnahme. Wir lassen einige dieser Voten
folgen. Sie vermitteln ein Bild von der Vielfalt der Menschen, die sich
Australier nennen, und von der Aufgabe, vor der Australien steht,
derart verschiedene Elemente in cine Nation zu integrieren und aus
ihnen eine vielrassische GeseUschaft aufzubauen.

Silvia Zuber
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Stimmen von der Konferenz in Sydneyr Australien

Margaret Tucker,
Angehorige der Rasse
der Aborigines,
Australien:

«lch bin stolz

auf unset Erbe»

«Die Kultur der Aborigines reicht nach der Meinung der Wissen-
schaftler mehr als 30 000 Jahre in die Vergangenheit zuriick. Unsere
Kunst und Tanze, unsere Ernahrung, Bekleidung und Bemalung,
unsere Stammesgesetze und Riten waren Teil dieser Kultur und batten
Bestand, bis der weisse Mann nach Austraben kam.

Ich bin stolz auf unser Erbe, obwohl ich heute in einer Welt lebe, die
fast ganz von den Weissen bestimmt wird.
Anders als in der westlichen Kultur kannten wir das geschriebene
Wort nicht, urn die Taten unserer Vorfahren aufzuzeichnen. Die Ge-

schichten und Geheimnisse wurden von den Stammesaltesten auf die

ihres Vertrauens wurdigsten jungen Manner iibertragen. Dies wurde
von Generation zu Generation so gehandhabt.
Als Kinder baten wir oft die alteren Leute, uns diese Geschichten aus
alten Zeiten, wie wir sie nannten, zu erzahlen. So sassen denn oft an

den Abenden die alteren Aborigines um das Lagerfeuer; der Feuer-
schein spielte auf ihren dunklen Gesichtern. Sie lachten, wenn sie
vergniigliche Geschichten erzahlten, und waren ernst, wenn sie von
traurigen Begebenheiten berichteten. Dass es traurige Geschichten
gab, nachdem der weisse Mann das Land in Besitz genommen hatte,
war unvermeidlich. Ich erinnere mich, wie die Aeltesten immer wieder

auf den einen oder andem Besitzer einer grossen Viehzucht Oder eines
Landgutes oder auch auf einen bescheideneren Bauer zu sprechen
kamen und sich des langen und breiten iiber ihn ausliessen. Ich wunde-
re mich heute, wie diese Altesten so ganz ohne Verbitterung waren.
Als Kind vermochte ich die Bedeutung ihrer Erzahlungen nicht voll zu
erfassen. Sie berichteten von den weissen Forschern, die den grossen
Murray-Fluss herunterkamen. Die Aborigines pflegten sie zu beob-
achten, hinter den buschigen Eukalyptusbaumen versteckt, und husch-
ten leise von Baum zu Baum, wahrend die Weissen den Fluss hinunter-
ruderten. Sie betrachteten die Forscher voll Ehrfurcht und hielten sie
fiir Boten der Guten Geister. Die roten Halstiicher, die sie um den
Hals gebunden trugen, waren in ihren Augen Ringe von Blut.
Je mehr sich die Kultur der Weissen ausbreitete, desto mehr gingen
unsere Stammesverbundenheit, die iiberlieferten Geheimnisse und die
Kenntnis der heihgen Statten verloren. Heute bleibt es den Archaolo-
gen iiberlassen, diese Statten in den kommendcn Jahrzehnten wieder

aufzufinden.

Die alten Aborigines unseres Stammes batten die Gowohnheit, <still>
zu sein. Man hatte meinen konnen, sie seien in Trance. In Wirklichkeit
horchten sie auf eine Weisheit ausserhalb ihrer selbst. Nach einer

solchen Zeit der Meditation wussten sie jeweils genau, in welche Rich-
tung sie gehen oder wie sie sich in einer bestimmten Situation verbal-
ten sollten.

Aus der jiingeren Vergangenheit erinnere ich mich an einen Polizisten,
der sich durch sein geschicktes Vorgehen beim Auffinden vermisster
Kinder einen Namen gemacht hatte. Nach dem Geheimnis seines
Erfolges befragt, antwortete er: <Vielleicht wiirde ich nach eigenem
Gutdiinken einen bestimmten Weg einschlagen wollen. Wenn ich aber
stillstehe und horche, sagt mir der Grosse Hauptling, in welche Rich-
tung ich gehen soll.>
Die Aborigines vergangener Zeiten malten ihre <rock paintings>, die
beriihmten Felsmalereien, inspiriert vom Wunsch, den nachfolgenden
Generationen etwas Dauerhaftes zu hinterlasssen, als eine Bestatigung
der Verbundenheit der Welt des Geistes mit der Welt der Menschen.

Viele junge Aborigines, die heute Schulen und Universitaten besu-
chen, wissen wenig mehr von dieser Vergangenheit. Wir mtissen aber
von der Vergangenheit lernen.

2

Am Nationalfeiertag Australiens stelle ich die Frage: Wie gross ist das
Herz Australiens? Ist es gross genug, um eine Heimat zu schaffen fiir
die weniger Bevorzugten dieser Erde? Konnen wir diese Menschen zu
Freunden gewinnen, so dass sie uns helfen, die Welt, in der wir leben,
besser zu verstehen und sie zu einem Ort zu machen, an dem die Men

schen weniger leiden miissen? Ich spreche als eine Person, die als Kind
von ihren Eltern weggerissen wurde, um im Haus fremder Leute zu
dienen, fern von Familie und Freunden.

Gott hat uns dieses grosse Land zum Wohl der ganzen Welt anvertraut.
Unsere Hautfarbe ist nicht entscheidend, wohl aber der Charakter

eines jeden von uns und was wir als Volk von Weissen und Schwarzen,
von gleichberechtigten Australiern, der Welt geben.
Die Moralische Aufriistung hat mir eine Ausbildung gegeben, die
nicht mit Geld erkauft werden kann. Sie hat mir geholfen, klar zu
sehen und furchtlos die Wahrheit zu verkiinden. Die tagUche Fiihrung
durch den Guten Geist befreit mich von mir selbst und macht mich

fahig, fiir die Bestimmung und die Aufgaben meines Landes zu den-
ken.*

Lorna White, Australien:

«lch babe gelernt zu vergebenn ^
«Von Margaret Tucker babe ich gelernt zu vergeben. Sie und ihr Volk
wurden verlacht, beschimpft, entehrt. Aber in ihrem Herzen ist eine
Liebe fiir die ganze Menschheit. Wir weissen Australier brauchen die
Vergebung der Aborigines. Wir haben viel von ihnen zu lernen - ihre
Feinfiihligkeit, ihre Wertmassstabe und das grosse Verstandnis, das sie
fiir die Volker der umliegenden Nationen haben.»

Kumalau Tawali,
1 Papua-Neuguinea:

VermenschUchung
unserer

Beziehungen

«Der Schritt in die Unabhangigkeit war fiir Papua-Neuguinea ein
Markstein, der nicht vergessen werden darf. Dank dem grossen Ver
standnis, das uns die australischen Politiker entgegenbrachten, und
dank der Weitsicht unserer eigenen Fiihrung haben wir unsere Souve-
ranitat erlangt. Der Unabhangigkeitstag verlief ohne Hassausbruch
Oder Blutvergiessen. Die australische Fahne wurde in Ehren und mit
Respektgesenkt.»
Er sprach mit Dankbarkeit von der finanziellen Hilfe, die Australien
seinem Land wahrend der letzten funf Jahre gewahrt hat, und fuhr
fort: «Die Australier haben viele Fehler gemacht in unserem Land.
Doch haben sie uns auch ein wertvolles Erbe an Durchhaltewillen und

Standfestigkeit in Zeiten der Krisen hinterlassen.
Unsere Beziehungen sind aber bis jetzt hauptsachlich auf wirtschaft-
lich-technische Fragen beschrankt geblieben. Konnten die achtziger
Jahre eine Vermenschlichung unserer Beziehungen herbeifiihren? Die
Australier besitzen den Unternehmungsgeist, wir Volker des Pazifiks
die Herzenswarme. Zusammen konnten wir andere Nationen aus

ihren lahmenden, ausschliesshch wirtschaftlich-technischen Beziehun

gen herausfiihren in eine Liebe, die weit und tief ist wie der Ozean

selbst.»

Er schloss mit einem Dank an die Australier fur die grossherzige Auf-
nahme der Bewohner der benachbarten Inseln: «In kurzer Zeit wer

den diese Inseln iibervolkert sein, und ihre Bewohner werden iiber den
Rand der wenigen Quadratkilometer hinunterfallen und nach neuen
Ufern Ausschau halten. Euer offenes Herz ist fiir uns eine grosse
Sicherheit.»



Takako Sakaki, Parlamentsabgeordnete
der sozialistischen Partei, Japan:

Basis des Vertrauens

«Einigkeit kann nur auf der Basis echten Vertrauens gedeihen. Ich
weiss das aus eigener Erfahrung.» Sich auf die zahlreichen jungen
Japaner beziehend, die im Zentrum der Moralischen Aufriistung in
Melbourne Schulungskurse besucht haben, erklarte sie: «Ich mochte
den Australiern danken, dass sie junge Japaner bei sich aufnehmen
und ihnen helfen, menschlich und geistig zu wachsen.»

Tianethone Chantharasy,
ehemals

stellvertretender

Aussenntinister von Laos,
jetzt in Canberra:

Nicht als

Nutzniesser

«Der australische Nationalfeiertag ist auch fiir uns Neueingewanderte
von Bedeutung. Ich mochte ihn zum Anlass nehmen, den Australiern
fiir ihre Grossziigigkeit den Fiiichtlingen gegeniiber zu danken.

. Nach der kommunistischen Machtiibernahme musste ich Laos verlas-

sen. Als ich in den Westen kam, stellte ich betroffen fest, wie viele

Menschen, die noch im Besitz der Freiheit sind, schlafen und in ihren

bequemen Hausern ihre Freiheit auf ihre Weise geniessen. Fs gibt in
vielen westlichen Landern Alarmzeichen: zerriittete Familien, Alko-

holiker und Unreinheit der Herzen.

Ich habe die Hoffnung, dass Australien zum Brennpunkt der gesunden
Krafte werden kann, die fiir die echte Freiheit in den Menschen von
Vietnam, Kambodscha und Laos kampfen wollen. Ich glaube, mit
gutem Gewissen sagen zu konnen: Wir wollen nicht bloss Nutzniesser
sein; wir wollen geben, was wir zu geben haben.»

Australian in den achtziger Jahren

Im Verlauf der Konferenz wurde immer wieder der Ruf laut, Austra

lien diirfe sich nicht auf sich selbst konzentrieren, sondern miisse sich

in Zukunft noch mehr um seine Nachbarlander kiimmern. So wamte

Paul Keating, Minister fiir Fnergiefragen im Schattenkabinett, der
neben dem Gesundheitsminister, Michael MacKellar, und Senator

Ken Wriedt einer der Hauptredner an der Konferenz war: «Rohstoff-
reiche Lander stehen in Gefahr, trage zu werden. Der Reichtum an
Bodenschatzen macht uns egoistisch, und dieses Denken schleicht sich
auch in das offentliche Leben ein.»

Die gleiche Note schlug der stellvertretende Herausgeber der <Canber-
ra Times), John Farquharson, an, der am Schluss seines Referates iiber
seine jiingste Reise durch sechs asiatische Staaten erklarte: «Zu Be-
ginn der achtziger Jahre glaube ich, die Bestimmung unseres Landes,
seine Sicherheit und Stabilitat als friedliche und fortschrittliche Nation

beruhen grosstenteils darauf, dass wir starkere Bande zu den Landern
Asiens knupfen.»
Diesen Appellen zufolge entschlossen sich einige Konferenzteilneh-
mer, in den kommenden Wochen und Monaten Kontakte mit den
Bewohnern der umliegenden Inseln aufzunehmen, auch im Blick auf
die Moglichkeit der Teilnahme einer Delegation aus dem pazifischen
Raum an der Sommerkonferenz in Caux.

Wenn einer

erne Reise tut.

Junge Leute, die iiber ihre Landesgrenzen hinausgegangen sind
und einige Monate oder Jahre in einem andern Land verbracht
batten, bericbteten anf der Konferenz von den Erfahrungen und
Einsicbten, die sie im Kontakt mit andern Volkern und Kul-

turen gewonnen haben.

Caroline Crosby, Sprachlehrerin, Westaustralien, arbeitete zwei Jabre
in Erankreich:

Europa und Australien

Ich hatte beschlossen, Frankreich wie mein eigenes Land zu lieben.
Das half mir, keine Vergleiche zwischen den beiden Landern zu ziehen
und offen zu sein, um Neues zu lernen.

In Paris arbeitete ich eng mit einer Laotin zusammen, die aus ihrem
Land hatte fliehen miissen. Das brachte mir zum Bewusstsein, welch
grosse Verantwortung wir Australier fiir die Menschen aller Welt
tragen. Von Furopa aus sah ich die Vor- und Nachteile meines Landes
mit neuen Augen, besonders auch seine Beziehungen zu seinen asiati-
schen Nachbarn. Mit Japan zum Beispiel haben wir seit Jahren gute
Handelsbeziehungen, aber es fehlen die Bande echter Freundschaft.
Fs fiel mir auch auf, wie wenig man in Furopa iiber Australien hort
und liest. Ich glaube, es ist wichtig, dass Furopa die Lander des Psizi-
fiks in sein Denken einbezieht und dass auch wir Australier uns mehr

mit Furopa befassen. Unser Herz muss lernen, auch fiir andere Lander
zu schlagen. Dies bringt nicht nur uns selbst reiche Erfahrungen; es
fordert auch das Verstandnis zwischen den einzelnen Landern, was

notig ist, wenn wir auf diesem Planeten iiberleben wollen.

Caroline

Crosby

Malcolm Ramsay, Student an der Universitat Melbourne, verbrachte
sechs Monate in Indien, wo er im Landwirtschaftsbetrieb des Konfe-
renzzentrums in Panchgani mitarbeitete:

Graben zwischen Arm und Reich

Noch vor einem Jahr hatte ich keine Vorstellung vom Ausmass des
Grabens zwischen Arm und Reich. In Indien aber waren es plotzlich
nicht mehr die Bilder Hungernder auf dem Fernsehschirm, die ich vor
mir sah, sondern Menschen von Fleisch und Blut, die hungrig zu mei-
nen Fiissen um etwas Fssbares flehten. Innerhalb weniger Tage und
durch einige Frlebnisse und Gesprache verstand ich, was dieser Gra
ben in Wirklichkeit bedeutet.

Fs gab Augenblicke, in denen ich mich diesen Menschen ganz verbun-
den fiihlte, z. B. wenn ich mit ihnen zusammen auf dem Feld arbeitete

oder wenn ich ihnen sagte, wie sehr ich ihr Land schatzte — was ich in
sehr kurzer Zeit auch wirklich tat—, oder wenn ich ihnen vom geistigen
Zerfall sprach, den die materialistische Lebensweise in meinem Land
bewirkt.
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Wenn einer

eine Reise tut.

Wenn wir doch unsere Nationen

so sehen konnten, wie andere uns
sehen, dann warden wir uns be-
stimmt andern woiien.

Frank Buchman

Nach meiner Riickkehr nach Australien fand ich es sehr schwierig,
meinen Landsleuten verstandlich zu machen, was ich zu lernen begon-
nen hatte und welche Oberzeugungen in mir gereift waren. Niemand
schien gleich zu empfinden wie ich. Auch weiss ich nicht, wie ich insbe-
sondere zwei der gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umsetzen
werde. Erstens namlich die tJberzeugung, dass wir in den reichen
Landern in mancher Hinsicht auf Kosten der armeren Volker der Welt

leben. Und zweitens, dass wir unseren Lebensstil jetzt freiwillig andern
miissen — einmal werden wir es ohnehin gezwungenermassen tun miis-
sen wenn wir den Graben zwischen Arm und Reich verringern woi
ien. Fiir mich geht es dabei um ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel
darum, ob der Gedanke an die Note und Hoffnungen eines Menschen
sich mir gebieterischer und klarerer aufdrangt als der Gedanke an
meine nachste Tasse Kaffee.

Graeme Cordiner, Lehrer, Australien, hat eineinhalb Jahre in einer

Schule in Japan Englisch unterrichtet:

Aussenseiter sein

Mein Aufenthalt in Japan war eine harte Priifung fiir mich. Ich musste
auf eine ganz andere Art denken lemen. In Japan wird alles anders
gemacht, als ich es in Australien gewohnt war. Hier ein Beispiel. Der
Japaner versteht sich nicht als Einzelmensch, sondern als Tell einer
Gruppe. Das fiihrt oft zu Missverstandnissen. Man muss sich bewusst

ist sehr ausgepragt, und ich lernte, was es bedeutet, ein Aussenseiter
zu sein.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Papua-Neuguinea, der mir die rei-
che Kultur dieses Volkes vor Augen fiihrte, bin ich zur Oberzeugung
gekommen, dass ich als Angehdriger der dominierenden europaischen
Kultur bereit sein muss anzunehmen, dass die nachste Initiative in

diesem Weltteil moglicherweise von einer ganz andern Kultur ausge-
hen und die Fiihrung auf eine nichteuropaische Rasse iibergehen
konnte. Vielleicht miissen wir Europaer lernen, uns in der Zukunft mit
den Platzen in den hinteren Reihen zu begnligen und andern Volkern
die Fuhrung zu iiberlassen.

Jean und Maya Fiaux, Schweiz, haben fast ein Jabr in Australien ver-
bracbt:

Was Schweizer in Australien lernen

Unser Aufenthalt in Australien hat uns erlaubt, langere Zeit mit Men
schen anderer Rassen und Kulturen zu leben. Wir batten geglaubt, frei
von den Fehlern unseres Landes zu sein und uns deshalb unvoreinge-
nommen mit alien Menschen gut verstehen zu kdnnen. Ein Erlebnis
hat uns eines andern belehrt.

Wir batten einen strengen Arbeitstag hinter uns und wollten uns auf
dem Tennisplatz erholen. Da waren aber noch fiinf andere Leute,
welche die gleiche Absicht batten, und sie schlossen uns freundlicher-

Malcolm

Ramsay

►
Jean und

Maya Fiaux

sein, dass man sich an eine Gruppe wendet, wenn man mit einem Men
schen spricht. Jemand antwortet zum Beispiel mit Ja auf einen Vor-
schlag. Dann geht er weg und bespricht sich mit seiner Gruppe, sei es
in der Familie oder am Arbeitsplatz. Wenn er wieder zuriickkommt,
wird er vielleicht auf den gleichen Vorschlag mit Nein antworten. Das
ist nicht etwa unaufrichtig. Man muss wissen, dass fiir eine Entschei-
dung immer der Konsens einer Gruppe gefunden werden muss und
dass der einzelne seine Ansicht derjenigen der Gruppe unterordnet.
Diese Erfahrungen waren fiir mich einerseits sehr demiitigend, ander-
seits auch wieder sehr niitzlich. Denn sie werden mir helfen, die richti-
ge Beziehung zu den Aborigines in meinem Land und zu den Volkern
unserer Nachbarlander zu finden. Wir Austraher konnen namlich sehr
arrogant sein und meinen, unsere Lebensweise sei die einzig richtige.
Wir bewundern wohl die Lieder und Tanze der Menschen anderer
Kulturen, sind aber nicht bereit, ihre Lebensweise ernstzunehmen. In
Japan erfuhr ich gleichsam die Kehrseite davon. Die japanische Kultur
4

►
Graeme

Cordiner

weise in ihr Spiel ein. Wir waren jedoch mit ihren Spielregeln nicht
einverstanden, wonach die Verherer jeweils den Platz verlassen muss-
ten. Wir waren namlich die Verherer! Wir protestierten laut, es konne
doch nicht richtig sein, dass Leute, die so hart gearbeitet batten wie
wir, sich nicht einmal bei einem Spiel erholen konnten! Wiitend ver-
liessen wir den Platz.
Als wir am nachsten Morgen erfuhren, wie entsetzt ein junger Japaner
iiber das Benehmen der beiden Schweizer gesetzteren Alters gewesen
war, spiirten wir, dass eine blosse Entschuldigung hier nicht geniigte
und dass wir etwas tiefer nach unsern Beweggriinden forschen muss-
ten. Als wir das taten, wurde uns klar, dass wir, wie viele Schweizer
und auch andere Europaer, unsere Freizeit und unsern Materialismus
durch unsere harte Arbeit rechtfertigen. Jetzt verstehen wir auch, dass
wir uns mit den Fehlern und Schwachen unseres Landes identifizieren
miissen - weil wir sie eben auch in uns haben -, wenn wir andern Lan
dern helfen wollen, ihre Schwierigkeiten zu bewaltigen.



Vom Geheimnis

lebendigen Alters

Das Alter ist fur mich kein Kerker,
son darn ein Balkan, von dam man
zuglalch waiter and ganauarsiaht.

Maria-Luisa Kaschnitz

Seit ein paar Jahren kiimmern sich Offentlichkeit und Massenmedien
vermehrt um die Probleme der alien Menschen. Man wird sich mehr

und mehr hewusst, wie sehr unsere hektische, dem Leistungsprinzip
verpflichtete Zeit dazu neigt, die Allen und die Schwachen an den
Rand der Gesellschaft zu drangen. Auch der im Berufslehen slehende
Mensch hal die Tendenz, die Gedanken an Aller, Krankheil und Tod

aus seinem Bewusslsein zu verhannen. Er will nichl daran erinnerl

werden, dass ihm Grenzen geselzl sind, und versuchl deshalh auch,
Leiden und Schmerz von sich fernzuhallen. Sind die Jahre des Allers

verlorene, Iriihselige Jahre oder geschenkle, reiche, frohe Jahre? Wir
hahen in Gesprachen mil Allen und Jungen einiges iiher diese Frage
z^^mmengelragen, das wir Ihnen, liehe Leser, nichl vorenlhallen
wT en. Jc

Offenes Herz mit 84

Wenn ich mich ertappe, Andersdenkende oder Anderslebende zu
verurteilen, andere zu fiirchten oder zu beneiden, muss ich mir die

Bitte des «Vaterunsers» wiederhoien: «Vergib uns unsere Schulden,
wie wir unsern Schuldnern vergeben.» Dann werde ich befreit von
Angst, Verkrampfung und Eiicrsuclit und lindc wicdcr inneren Frie-
den. Und das Leben wird ein spannendes Abenteuer.

Ein Pensionierter kann zwar frei iiber seine Zeit verfugen. Die Frage
ist nur, wozu man sie beniitzt. Ich habe noch gute Augen und ein gules
Gehdr. So kdnnte ich den ganzen Tag lesen oder Musik hdren. Aber es

Der Verfasser der nachstehenden Zeilen, eines der sechs Kinder eines in
die Welschschweiz ausgewanderten Schaffhauser Gymnasiallehrers, war
selber drei Jahre Hauslehrer in Siidafrika, spdter fiinfzehn Jahre
Deutschlehrer am College und achtzehn Jahre Deutschlehrer am Gym
nasium in Lausanne. Die verschiedenen Auflagen des «Cours superieur
d'allemand» von P. Bonnard und O. Hiibscher sind fiir Hunderte und
Tausende von Welschschweizern zu einem Begriff und zu einer Treppe
geworden auf dem Weg zur deutschen Sprache und Kultur. Als Oscar
Hiibscher 1932 durch die Oxfordgruppe einen lebendigeren Glauben
fand, liess ihn der Gedanke nicht mehr los, ein Botschafter deutscher
Sprache und Kultur in der franzosischen Schweiz und ein Botschafter
der franzbsischen Sprache und Kultur in der deutschen Schweiz zu sein.
Neben seinem beruflichen Einsatz versuchte er auch durch seine Tdtig-
t^^als Dolmetscher an den Konferenzen in Caux Jahre hindurch die-
stia Ziele zu dienen.

Wenn das Treppensteigen einen fast ausser Atem bringt, wenn man
einige physische Beschwerden hat, wenn man nicht mehr gern bis
Mitternacht aufbleibt, dann ist man alt. Wenn man aber trotzdem
frohsinnig bleibt, wenn man am Gliick des Nachsten Freude hat, an-
statt ihn zu beneiden, dann ist man auch mit 84 Jahren nicht alt. Wenn
das Leben einen Sinn hat, spielt das Alter iiberhaupt keine RoIIe.
Personlich hatte ich vielleicht Anlass zu Klagen: Ich habe meine Gat-
tin vor sieben Jahren verloren; die meisten meiner Jugendfreunde sind
gestorben; ausser zwei alteren Verwandten von der Seite meiner Frau
lebt kein Familienmitglied in meiner Stadt; ich habe keine Nachkom-
men und lebe ganz allein in einer grossen Wohnung. Und doch flihle
ich mich nicht allein. Nach langem Zogern und voller Angst habe ich
einst beschlossen, Ernst zu machen mit dem Spruch von Jesus: «Wer
sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben

verliert um meinetwillen, der wird es finden.» Ich habe entdeckt, dass

das ein Gesetz des Lebens ist; es erhellt die Existenz trotz den Fehltrit-

ten, die man jeden Tag begeht. Und ich erfahre, dass Gott mich liebt
und lenken will — oft gegen meine Wiinsche. Darum kann ich nichts
mehr beanspruchen. Alles ist Gnade.
Wenn ich an meine Lebensgefahrtin denke, kann ich entweder iiber
meine Einsamkeit griibeln oder fiir die gliicklichen gemeinsamen
Jahre danken. Schwermut und Selbstmitleid oder sonnige Erinnerun-
gen? Entsinne ich mich der vergangenen Jahre, in denen ich oft versagt
habe, fasse ich den Vorsatz, den Rest meines Lebens besser zu nutzen.

■

Oscar

Hiibscher

wiirde mich nicht befriedigen. Um mich selbst zu vergessen, muss ich
eine Verantwortung fiir meine Mitmenschen tragen. Ich finde keinen
bessern Weg dazu, als in der Moralischen Aufriistung mitzuwirken.
Dadurch habe ich das Gliick, Freundschaft und Liebe zu geben und
von vielen Seiten zu erfahren, auch von JugendUchen. Mein Brief-
wechsel mit Freunden aus verschiedenen Landern halt mich in Atem

und ist bereichernder als irgendwelche Form von Tourismus.
In einigen Tagen werde ich nach Belgien zur Familie eines jiingern
Freundes reisen, dem ich vor Jahren helfen konnte. Mit andern Men
schen in Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, Indien und der

Schweiz verbindet mich ein ahnliches Geben und Nehmen.

Oscar Hiibscher

UnserZitat

Das ganze Leben ist, wie mir scheint, eine Vorbereitung auf den Tod,
und ich sehe nicht ein, wie ich mich heute anders vorbereiten soli als
friiher. Der Tod ist kein Projekt und nicht meine Wirklichkeit. Was mich
beschdftigt, das ist mein gegenwdrtiges Leben: die Frage, was Gott heute
von mir erwartet; denn der Sinn des Lebens scheint mir immer derselbe
zu sein von Anfang an bis zum Ende: sich von Gott fiihren lassen. —
Mich von der Welt losen? Das hiesse meine Wirklichkeit fliehen. Wenn

ich die Zeit, die mir Gott auf dieser Welt noch schenkt, nur noch mit
Meditation iiber den Tod ausfiillen wiirde, so hiesse das fiir mich, nicht
daran zu glauben, dass mein Leben heute noch einen Sinn hat.
.  . . Wegen Gott interessiere ich mich fiir die Welt, well er sie geschaffen
und mich in sie hineingestellt hat. Ich sehe nicht ein, warum ich mich
jetzt weniger fiir sie interessieren sollte als in meiner Jugend. Man kann
von Jugend auf fiir Gott leben, und das ist wahrscheinlich die beste
Vorbereitung auf das Alter. Dr. Paul Tournier



j^om Geheimnis lebendigen Alters

Was, du lebst mit
deinen Eltern?

In vielen Kulturkreisen ist das betagte Elternpaar der Mittelpunkt der
Familie. Das gibt dem Zusammenleben ein festes Gefiige und bietet
dem alten Menschen einen gewissen Schutz. Noch heute spielt die
italienische Nonna im Kreis ihrer Familie eine gewichtige Rolle. In
unsern westlichen Landern sind mit der wachsenden Industrialisierung
viele Traditionen zerfalien, und neue Wege mussten gefunden werden.
Heute gibt es bei uns fiir die Betagten ein breites Angebot privater,
dffentlicher oder kirchlicher Hilfeleistungen, fiir die wir nicht dankbar
genug sein kdnnen. Diese Einrichtungen, so scheint mir, geben das
aussere Geriist ab, das dann mit der Beziehung von Mensch zu Mensch
mit personlicher Anteilnahme gefiillt werden muss. Eine Tradition des
Herzens muss in unserer Gesellschaft neu wachsen.

Nach sehr langer Abwesenheit habe ich in den letzten sechzehn Jahren
zuerst mit beiden Eltern, dann mit meiner Mutter, die jetzt dreiund-
neunzig ist, gelebt, und noch heute wohnen wir zusammen. Es war und
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ist eine Zeit, die ich nicht missen mdchte, voller Reichtum und neuer

Entdeckungen. Dutch meine Eltern habe ich zudem Kontakt mit
vielen Menschen ihrer Generation bekommen, an deren Leben ich
jahrelang Anted nehmen konnte. Es ist erstaunlich, wie viele meiner
Bekannten mich unglaubig anschauen, wenn ich ihnen davon berichte,
und beteuern, dass so etwas bei ihnen auf gar keinen Fall moglich
ware. Nun, auch wir hatten manches zu lernen. Dabei sind uns ein paar
Wahrheiten aufgegangen, die sich uns fiir immer eingepragt haben.
Jeder Mensch, ob alt oder jung, mbchte erwiinscht sein oder <ge-
braucht> werden. Es ist faszinierend, mitzuerleben, wie gerade betagte
Menschen tapfer und mit grosser Wiirde ihren Beitrag dazu leisten,
und es kann grosse Freude bereiten, ihnen dazu zu verhelfen. Ich
denke an die alte Grossmutter auf dem Lande, die tagUch ihren spat-
geborenen Enkel spazierenfiihrt, ein begliickendes Erlebnis fiir sie und
eine Hilfe fiir die vielbeschaftigte Tochter.
Meine Mutter unterhielt bis ins hohe Alter eine umfangreiche Korre-
spondenz; Enkel, Nichten, Neffen und Freunde zahlten fest darauf, am
Geburtstag einen hebevollen Kartengruss von ihr zu bekommen. — In
einer schweren Krankheitszeit kreisten die Gedanken meines Vaters

besonders um Kinder und Enkel, und wenn das eine oder das andere

auf Besuch kam, sagte er ihm aufrichtig gewisse Dinge, die er schon
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lange auf dem Herzen hatte. Die Zahl der alten und schwachen Men
schen, die treu fiir andere beten, wird man nie kennen.

Dann kommt mir aber auch jene alte Frau in den Sinn, friiher Mittel
punkt einer grossen Familie, heute anscheinend einsam und unge-
braucht. Wenn Sdhne und Ibchter zu Besuch kommen, bringen sie
ausgesuchte Geschenke, die die Mutter dann still in den Schrank ein-
schliesst. Materielle Dinge, so wichtig sie sind, sind oft ein fadenschei-
niger Ersatz fiir Liebe und Fiirsorge.

Fiir fast alle Betagten kommt der Moment, wo sie auf diese oder jene
Art nicht mehr mitmachen kdnnen. Eine grosse Lektion ist dann zu
lernen. Meine Mutter z. B. hdrt seit fiinfundzwanzig Jahren schlecht.
Trotz der unschatzbaren Hilfe von Hdrgeraten wird die Verstandigung
immer miihsamer. Fiir einen lebhaften Menschen bedeutet das ein

Kreuz. Oft war Mutter traurig und enttauscht, wenn sie trotz aller
Riicksichtnahme der Umgebung einer Unterhaltung nicht folgen
konnte. Dann kam sie eines Tages zur klaren Oberzeugung, dass sie
nicht alles zu verstehen und zu wissen brauche und doch zufrieden sein

kdnne, eine Einsicht, die ihr und uns das Leben sehr erleichtert hat.

Die grosse Lektion in Demut bleibt kaum einem erspart. Ich selbst
hoffe, diesen Test einmal zu bestehen.

Ganz abgesehen davon, dass jede Familiensituation vdlUg verschi, n
von der andern ist und man kaum Regeln aufstellen kann, muss der
Entscheid, mit einem alten Elternteil zu leben, in voller Freiheit und

aus beidseitiger Uberzeugung gefallt werden. Es kann eine wunderba-
re, wenn auch mit wachsenden Opfern verbundene Erfahrung sein.
Fiir eine meiner Bekannten aber war es die Hdlle. Es spielen sich da
heimliche Tragodien ab, von denen kaum einer etwas erfahrt. Wichtig
ist, dass auch die andern Sdhne und Tochter, so es solche gibt, ein
solches Verhaltnis mittragen. Vdllige Offenheit, auch iiber finanzielle
Aspekte, scheint eine Bedingung zu sein, damit sich nicht Bitterkeit
einschleicht, die jahrelang das Leben vergiften kann.
Wir haben alle unsern Eigenwillen, der gerade im Zusammenleben oft
seltsame Spriinge macht. Wer gelernt hat, diesen Willen schon friih
Gott fiir seinen Plan zur Verfiigung zu stellen, der hat einen grossen
Schatz fiir das Alter erworben. Wir wissen es: Wo ein Wille mit einem

andern zusammenprallt, da gibt es Ziindstoff. Eine meiner Freundin-
nen hatte manches Jahr ihre betagte Mutter bei sich und ihrer Familie
wohnen, und weil sie beide temperamentvolle Frauen waren, gab es
manchmal Funken, aufgestaute Gefiihle und Explosionen. Diese
Freundin sagte, sie habe in jener Zeit gelernt, nach den bedriickenden
Spannungen schnell wieder saubere Luft zu schaffen, um Verzeihung
zu bitten und zu verzeihen, denn jeder Tag war kostbar. Ich k"^^
diese Situationen aus eigener Erfahrung und habe oft gebetet, oass
mein Eigenwille im andern nichts zerstoren moge.
Vereinsamung scheint zu einem Merkmal unserer Zeit geworden zu
sein, und zwar bei alt und jung. NaturUch hangt es vom einzelnen ab,
ob er den Schritt zu anderen Menschen hin zu tun vermag. Aber nicht
immer gibt es ein schnelles Allheilmittel, und gerade alte Menschen
sind in unserer Gesellschaft oft der Einsamkeit ausgesetzt.
Ich kenne einige, die kaum je Gelegenheit haben, aus ihrem Leben zu
erzahlen, diese oder jene Erinnerung aufleuchten zu lassen. So fallt
mancher Schatz zu friih der Vergessenheit anheim. Fiir den alten -
oder jungen - Menschen, der sich einsam fiihlt, kann ich nur sagen; wir
haben einen Freund, der in seinen letzten Tagen auf Erden diese Ein
samkeit zu ertragen hatte und der auch die unsere mittragt.
Nichts hat meinem Vater im hohen Alter das Herz mehr gedffnet, als
wenn ich ehrlich mit ihm iiber die Dinge sprach, die mich wirklich
bewegten, iiber meine Hoffnungen und Angste oder was mir in meiner
Natur zu schaffen machte. Dann deutete er lachelnd an, dass er diese

Note aus eigener Erfahrung verstand. Meine Mutter ist heute noch
dankbar, wenn ich sie teilnehmen lasse an meinem Denken und Planen

fiir andere oder an den Geschehnissen in der Stadt und im Land. Oft

gibt sie mir in grosser Weisheit erstaunliche Anregungen.
Wir konnen nur ergriffen und dankbar die Wiirde sehen, die ganz alte
Menschen trotz Schwache oder Schmerzen bis in die letzten Lebensta-

ge bewahren. Sie sind uns damit eine grosse Ermutigung und Heraus-
forderung. Es muss jene Wiirde sein, die jedem Menschen als einem
Geschopf Gottes innewohnt. H. H.



Vom Geheimnis tebendigen Alters

Neue Risiken eingehen Ober Alter, Tod undTeufel

Aus einer Rede von Jean Thornton-Duesbery, ehemaliges Regierungs-
mitglied der britischen Insel Man, in Caux:

Nach zehn Jahren angestrengter Regierungstatigkeit bin ich vor eini-
gen Jahren von meinen Amtern zuriickgetreten. Als main 70. Geburts-
tag nahte, spiirte ich, dass ich mich Gott neu verpflichten sollte. Ich tat
dies mit den Worten eines Mannes, der als Kapitan eines Sklavenschif-
fes eine Umwandlung erfahren hatte und zu einem flammenden
Kampfer geworden war. Seine Worte, die zur Grundlage meiner Ver-
pflichtung wurden, lauten; «Bis zum Tode will ich mit jedem Atemzug
Deine Liebe verkunden.»

Das ist, was Gott angesichts der Not unserer Welt - ungeachtet unseres
Alters - von uns will. Haben wir diesen Schritt getan, so stellt er uns
oft auf die Probe. So auch mich. Ich sollte die Insel Man, die inmitten

der oft stiirmischen irischen See liegt, verlassen und an einer Kundge-
bung der Moralischen Aufriistung in der Queen Elizabeth Hall in
London sprechen. Der stiirmischen See wegen wollte ich nicht gern
g^^n. «Du hast doch versprochen, bis zu Deinem Tode Gottes Liebe
zii verkiinden, und bist nicht einmal bereit, nach London zu gehen»,
sagte eine Stimme in meinem Herzen. Dann besprach ich die Sache
mit einigen Freunden und fragte sie, was sie davon dachten. Alle wa-
ren sie der Meinung, ich sollte gehen.
Gott verlangt aber nie etwas von uns, ohne uns nicht auch die notwen-
digen Mittel zu geben. Eine dieser Damen, die iibrigens nicht viel von
Moralischer Aufriistung wusste, kam zu mir und sagte, sie besitze eine
kleine Sparbiichse, in die sie alle kleinen Betrage lege, die sie nicht
gerade brauche. Zufalhg habe sie sie an diesem Morgen geoffnet und

Dig Zeit kennt keine Rassendiskrimination. Ihr Zahn nagt ohne Riick-
auf die Hautfarbe alien seine immer tieferen Furchen ins Gesicht.

festgestellt, dass fiinfzig Pfund drin seien. Sie hatte gedacht, sich einen
neuen Mantel mit dem Geld zu kaufen. «Nun habe ich Sie von dieser

Kundgebung erzahlen horen, und jetzt mochte ich Ihnen damit die
Reise auf dem Luftweg ermbglichen, die Sie sich sonst nicht leisten
k6nnen», sagte sie. Und so geschah es. Von jenem Moment an erfuhr
ich, dass der Horizont einer Pensionierten nicht enger und enger,

sondern weiter und weiter wurde. Denn in der Folge fiihrte mich mein
Weg nach Rhodesien/Zimbabwe und nach Siidafrika.
Letzten Sommer reiste ich mit einer Gruppe von Pfadfindern und
Rovern der Insel Man nach Schweden, wo ich meinen 71. Geburtstag
auf einer Insel unweit von Stockholm verbrachte. An diesem Tag
sagten die jungen Leute zu mir: «Kommen Sie heute auch mit zum
Segeln?» Ich war in meinem Leben noch nie in einem Segelboot geses-
sen. Ich dachte zuerst an meinen Umfang, mein Gewicht und an das
Boot. Schliesslich ging ich segeln. Denn es ist gut, auch an seinem
71. Geburtstag neue Risiken einzugehen. Ein- oder zweimal ware ich
beinahe riicklings ins Wasser gekippt. Aber ich kam doch heil davon.
Spater wurde ich eingeladen, an einem Programm der BBC, das den
Englandern unter dem Titel «Loblieder» bekannt ist, mitzuwirken und
drei Minuten von Gottes Liebe zu sprechen. Und das, wie man mir
sagte, vor neun Millionen Zuhbrern. Soeben bin ich fiir kommendes
Jahr in die USA gebeten worden. Vergessen Sie all das. Erinnern Sie
sich nur daran, dass ich eine ganz gewohnliche Frau bin, die wenig
Talente besitzt und alt ist. Und doch hat mir Gott einen Platz in seiner

gewaltigen Aufgabe in dieser Welt zugeteilt.

Aus einem Gesprdch mit alt Landammann Leo von Wyl, wdhrend
vierzehn Jahren Mitglied der Obwaldner Kantonsregierung:

Wie sehen Sie mit Ihren 77 Jahren die heutige Lage?

Die heute weitverbreitete Meinung, der Mensch sei das oberste Prin-
zip, ist eine grosse Gefahr. Alles, was der Mensch kann, ist dann auch
richtig. Er wird zum Massstab fiir alles, zum Massstab aller Massstabe.
Auch die Kirche soil sich danach richten, heisst es. Die so gewonnene
Freiheit erlaubt alles, was einem passt - ohne Riicksicht auf andere.
Der Wohlstand der letzten fiinfzehn Jahre hat viele den Herrgott
vergessen lassen. Man denkt, es gehe auch ohne ihn und sei so viel-
leicht noch einfacher.

Die Familien und die Ehen verlottern. Natiirlich gab es schon immer
viel Falsches. Aber wenn man den Teufel nicht mehr wahrhaben will,

dann lacht er. Denn nun hat er ein freies Feld. Wenn man glaubt, der
Feind sei nicht da, hat er leichtes Spiel.

Was ist da nbtig?

Was wir brauchen, das sind heiligmassige Menschen. Der Herrgott
muss einzelne oder ganze Menschengruppen aus dieser zerrissenen
Welt aufrufen und mit ihnen und durch sie etwas Neues aufbauen.

Hoffen wir, dass es nicht, wie in der Vergangenheit manchmal, erst zu
einem grossen Sterben, zu einer Katastrophe kommen muss, bevor die
Menschen erwachen.

Was war in schwierigen Situationen im Leben hilfreich?

Das Vertrauen auf den Herrgott hat mir immer wieder geholfen. Und
ich hatte gute Eltern.

Wie verbringen Sie im Ruhestand Ihre Tage?

Ich bin noch Mitglied einer Kommission. Im iibrigen habe ich angefan-
gen, den Stammbaum und die Geschichte unserer Familie und anderer
Familien in den Archiven zu studieren. Da stosst man auf manch Inter-

essantes in der Geschichte unseres Kantons.

Denken Sie auch manchmal daran, dass Ihr Leben bald zu Ende sein

kann?

Natiirlich! Wenn der Herrgott ruft, geh' ich. Wir Alten sind, wie man
so sagt, auf der Abschussrampe. Viele denken nicht gerne daran. Sie
traumen von einer ewigen Gliickseligkeit auf Erden. Sie wollen der
Gewissheit des Todes entrinnen und um keinen Preis daran denken. Es

ist Vogel-Strauss-Politik. Wo kein Gottesglauben ist, da ist auch kein
Glaube an die Zukunft und kein Verhaltnis zum Tod. Ohne einen

giitigen Gott ist das Leben hoffnungslos.

Was ist Ihrer Meinung nach am notigsten fiir die Schweiz?

Jeder muss bei sich selbst beginnen und versuchen, den Weg zu gehen,
den er von den andern erwartet. Wenn jeder sich selbst zum innern
und aussern Frieden verhilft, ist alien geholfen, auch dem Frieden in
der Gesellschaft.
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Deutsche PhysiothBrapeutin:

Me sind alte Leute?
Die einen sind grau- oder weisshaarige Menschen (mit faltigen Gesich-
tern), die langsamer gehen und denken, vorwiegend von der Vergan-
genheit reden, die natiirlich besser war als die heutige Zeit. Solchen
Menschen begegnet man hdflich, zuvorkommend; aber man erwartet
nicht viel von ihnen. Andere, grauhaarige, runzlige, langsamer gewor-
dene, sind anders. Sie strahlen Vertrauen, Leben, Interesse an der
heutigen Welt aus. Sie gehen auf einen ein, wenn man ihnen begeg
net. Sie fragen sogar, wie es einem geht. Sie sagen vielleicht auch,
wie es friiher war. Aber sie sprechen auch davon, dass manches falsch
war. Sie sind gelassen und frohlich, wahrend die Riickwartsbhckenden
oft unzulrieden sind.

Denken Sie auch manchmal an Ihr eigenes hakes Alter?
Ungern. Erstens schaue ich immer gerne nach oben, richte mich nach
jemandem, der Vorbild sein kann. Dass ich einmal zur alteren und
altesten Generation gehdren kdnnte, ist mir beinahe unheimlich.
Zweitens habe ich das Gefiihl, ich werde angenommen, weil ich jung
bin. Werde ich wohl auch angenommen, wenn ich einmal alter bin?

Gibt es dltere Leute, mit denen Sie gerne sind?
Mich faszinieren Altere, die zufrieden und weise sind. Aber ich finde
es oft nicht leicht, mit Alteren zu reden, weil ich in ihren Augen gut
abschneiden mdchte. Mit Alten, die auch ehrlich sind liber ihr Versa-
gen, geht das schon besser. Da ist man auf gleicher Ebene.

Hat der Glaube etwas mit dem Umgang mit den Alten zu tun?
Gott hat mich einmal ganz deutlich aufgefordert, mich um alte Men
schen zu kiimmern und bewusst den Kontakt mit ihnen zu suchen. Ich
fand das nicht leicht, weil ich dachte, dass alte Leute oft egoistisch
sind. Sie denken, dass sie ein Recht auf dies oder jenes haben, weil sie
alt sind. Ich mochte nicht, dass ich jemals sage, dass ich ein Recht auf
etwas habe. Ich mochte lernen zu geben, um so ein erfiilltes Leben zu
finden. Doch ich stelle fest, dass ich alten Lenten gegeniiber nicht
minder egoistisch bin als sie. Nur eine echte, von Gott geschenkte
Liebe kann diese Einstellung in mir heilen, was schon langsam begon-
nen hat.

Margrit Schmitt- Gehrke

Franzosischer Landwirtschaftsberater:

Mich persbnlich interessieren die Erfahrungen der Alten. Denn als
Jlingerer hat man einen engeren Horizont. Aber gegen Nostalgiege-
schichten straubt sich immer etwas in mir.
Um gewisse Alte mache ich mir aber auch Sorgen, so um einen 75jah-
rigen engeren Verwandten. Er lebt noch. Aber in mancher Beziehung
ist er bereits tot. Er hat und will keine Beziehung mehr zu irgend je
mandem.
Es gibt aber auch an Jahren Junge, die bereits alt sind. Sie interessie
ren sich fiir niemanden ausser sich selbst. Das Alter ist eine Frage des
Geistes.
Fiir mich hat das Problem alt/Jung an Bedeutung verloren, seit ich
Gott den ersten Platz in meinem Leben eingeraumt habe. Seither stehe
ich immer wieder vor neuen Aufgaben und ungewohnten Anforderun-
gen. Dadurch gewinne ich auch immer wieder neue Erkenntnisse iiber
mich selber, iiber andere, iiber die Welt, iiber Gott und sein Wirken
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Fankhauser

und merke, wieviel ich noch zu lernen habe. Das halt wach, lebendig,
jung. Man ist immer in der Lehre.
In solchen Aufgaben kommt es nicht so sehr darauf an, wie alt man an
Jahren ist, sondern wie man am besten miteinander vorwartsschreitet.

Claude Bourdin

Schweizer Schiilenn:

Mer ist Deiner Ansicht nach alt?
Siebzigjahrige, aber auch jiingere, die viel erlebt haben.

Bist Du gerne mit solchen Leuten zusammen?
Mit manchen sehr gern, mit andern gar nicht. Ich liebe die Alten, Te
von ihren Erfahrungen erzahlen, die aber nicht sagen; «Du musst es
auch genau so machen wie ich.» Beim Nachahmen von andern lernt
man nichts. Man will und muss ausprobieren, muss selber Erfahrungen
machen. Nur so lernt man.

Hat es unter Euren Lehrern auch Alte?
Ja. Bel ihnen muss man lernen, was im Buch steht, so wie sie es vor
fiinfzehn und zwanzig Jahren schon gemacht haben. Bei den meisten
jlingeren Lehrern aber lernen wir im Gesprach. Sie geben uns ihr
Wissen in der Diskussion. Man lernt miteinander. Ich glaube, sie ler
nen dabei beinahe soviel wie wir. So werden wir Freunde.

Hast Du auch schon gedacht, dass Du selber einmal alt wirst?
Ich denke manchmal daran, wie es wohl sein wird. Man weiss nicht,
was fiir Ereignisse noch kommen werden. Aber ich habe keine Angst
vor dem Alter. Ich mochte nur nicht allein in einer Ecke alt werden,
sondern mit und fiir Leute leben. Ich mdchte so leben, dass, wenn ich
nicht mehr zu ihnen gehen kann, sie zu mir kommen.

Wovon hdngt es ab, dass die Leute zu einem kommen?
Man geht zu den Leuten, die durch ihre Erfahrungen einem eine
wort geben. Man geht zu den Leuten, die sagen: «Lies in der Bibel»
oder «Lies jenes Buch» oder «Bete» oder «Halte eine Zeit der Besin-
nung und Stille iiber Dein Problem®. Zu solchen Leuten geht man mit
den Fragen, die man iiber die Welt hat oder wenn man mit sich selber
nicht mehr zurechtkommt.

Was sagen Deine Freundinnen iiber die alten Leute?
Manche meiner Freundinnen beschweren sich iiber sie: «Die rekla-
mieren bloss, man sei zu laut, oder man miisse ihnen die Sitzplatze
raumen im Bus», oder sie sagen, alte Leute seien oft «klebrig». Sie
hangen sich an einen, wollen einen fiir sich. Das kommt, weil viele von
ihnen so allein sind. Manche der Jiingeren sagen: «Lieber sterben, als
alt werden.® Ich bin froh, viele Alte zu kennen, die nicht «klebrig»
sind, sondern frohlich, weil sie ein grdsseres Ziel haben.

Deine Eltern, sind die auch alt?
Nein. Vater ist fiinfzig. Aber er hat schon viel erlebt und durchge-
macht.
Manchmal bin ich traurig, weil die Alten uns nicht ernst nehmen. Sie
lassen uns nicht zu Wort kommen, wenn man mithelfen mochte im
Gesprach mit jemandem, der Schwierigkeiten hat.
Manche der Alten haben auch nicht gemerkt, wie sehr sich die Zeiten
geandert haben. In unserem Alter wussten sie wenig, was in der Welt
geschieht. Wir wissen wahrscheinlich soviel von dem, was in der Welt
geschieht, wie sie damals wussten, was in ihrem Dorf geschah.

Anna Katharina Fankhauser


