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Wir sassen ruhig im Biiro an der Redaktion dieser Ausgabe; jeder tipple fried-
iich an seinem Bildschirm vor sich bin. Als ich die Frage in den Raum stellte:
«Was sollen wir denn zu diesem Thema in der Einleitung sagen?» meinte un
sere Kollegin wie aus der Kanone geschossen: «Ja, da wiisste ich einiges!» Er-
staunt fragte ich weiter und erhielt die Antwort klipp und klar: «Nun, Freiwil-
ligkeit ist nicht einfach etwas Gules oder Nobles. Sie ist fur eine Demokratie
unerlasslich.»

«Zur echlen Demokratie gehoren nicht nur Geselze, Rechle und Pflichten»,
fuhr sie fort. «Wenn sie lebendig sein soli, braucht es etwas, das dariiber hin-
ausgeht: ein ffeiwilliges Einbringen von Phantasie, Kreativitat, Initiative, Ein-
satz- und auch Opferbereitschaft.» Dies sei iiberhaupt erst der Moment, wo
Demokratie interessant, sogar spannend werde, namlich wenn jemand sage:
«Das miisste ich jetzt eigentlich nicht, aber ich tue es, weil es guttut, weil es
notwendig ist.» - Ubrigens habe ich beobachtet, dass genau das fiir diese Kol
legin zutrifft: Sie setzt sich regelmassig mit andem freiwillig und unentgelt-
lich in verschiedenen Projekten ein, die ohne diese Bereitschaff gar nicht be-
stehen konnten - und meist geniesst sie es auch ganz offensichtlich.

Die Aktualitat zeigt, dass sowohl die Rolle des Staates als auch jene des Mark-
tes iiberdacht und angepasst werden mussen. Wir brauchen eine «arbeits-
freundliche Welt», und auf keinen Fall darf der Weg zu mehr Uberbeschaf-
tigung fur die einen und Arbeitslosigkeit fur die andern fiihren.

Dem einzelnen Staat sind eine Anzahl inhaltlich neue oder im heutigen Aus-
mass unbekannte Probleme schlicht unlosbar. Gerade im wachsenden Frei-

raum zwischen Markt und Staat kann sich Neues, Schopferisches entwickeln.
Freiwilligkeit, der Dienst am Nachsten, das Ehrenamt entspricht auch einer
jahrhundertealten Tradition in den meisten Zivilisationen und ist, wie es unse-
re_Kollegin_s^o energisch ausdriickte. ir]r je^ GeseOschaftsform unerlasslich,
werm sie lebendig sein und funktionieren soli.

So wiirden wir uns freuen, auch von Ihren Erfahrungen im ffeiwilligen Be-
reich zu horen, und senden Ihnen unsere besten Wiinsche fur Ihren Einsatz,
wo immer dieser geschieht.

Fiir das Redaktionsteam:

Marianne Spreng
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berichtet fiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte heilen

♦ die moralische und geistige Dimen
sion der Demokratie starken

♦ den Einzelnen und die Familie
fordern

♦ ethisches Engagement in Beruf und
Unternehmen unterstiitzen

♦ Gemeinsinn und Flcffnung in den
Stadten beieben

♦ Verbindungen zwischen Menschen
verschiedener Kulturen schaffen
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...freiwillig, ehrenamtlich...

Zwischen dem Staat und dem Markt - beides lebenswichtige Ele-
mente unserer Gesellschaft - gibt es einen dritten Weg, den mehr und
mehr Menschen heute entdecken: jenen des freiwilligen Einsatzes auf
gesellschaftlicher, zwischenmenschlicher Ebene. Zunehmend organisie-
ren sich Gruppen von Menschen, um in ihrem Quartier, ihrer naheren
Umgebung Armut zu bekampfen, Ungerechtigkeit zu verhiiten, der
Verwahrlosung vorzubeugen, Briicken zwischen verschiedenen Bevol-
kerungsgruppen zu bauen. Eine alte, inzwischen vergessen gegangene
Tradition lebt wieder auf."

Etwas Nutzliches tun

Zu diesen Freiwilligen zalilen Ingeni-
eure, Arztinnen, Handworker, hohere Be-
amte, Hausfrauen, Landwirte... Die
verschiedensten Gesellschaftsschichten,
Altersstufen, politischen Schattierungen
und Denkarten sind hier vertreten. Oft

scheinen sie wenig Gemeinsames zu tei-
len ausser der Sache, der sie sich zusam-
men verschrieben haben. Jedes an seinem

Platz, still aber wirksam, bekampfen sie
z.B. Missstande wie die Arbeitslosigkeit.

In Frankreich hat sich eine solche

Gruppe den Slogan zu eigen gemacht:
«Arbeitsstellen fur alle: daran glauben
wir, also richten wir uns ein!» Alles be-
gann mit dem Traum eines Pariser Poli-
zeioffiziers, der ein altes, zerfallenes
Schloss in den Pyrenaen umbauen und
darin Handwerker und Kiinstler einquar-
tieren wollte; diese wiirden Arbeit finden
und gleichzeitig die Gegend fur den Tou-
rismus attraktiver machen, so dass wie-
derum neue Arbeitsplatze entstehen
konnten. 1994 schloss er sich mit 9 an-

dern zu einem freiwilligen Verein zusam-
nien, der heute 250 Mitglieder zahlt.

Zwar ist das Schloss noch nicht umge-
baut, aber die Mitglieder wirken in alien
Ecken Frankreichs als eine Art Missiona-

re in Krisenzeiten: Hier wird mit ihrer

Hilfe eine neue Tankstelle eroffnet, dort
eine ambulante Reinigungsfirma gegriin-
det; in der Berggegend warden friihpen-
sionierten Sportlern Studienplatze be-
zahlt. Immer gilt das gleiche Rezept:
moglichst viele Partner um eine Idee
scharen, eine moglichst einfaehe funk-
tionstiichtige Struktur errichten und da-
durch neue Arbeitsplatze schaffen. Die
freiwillige Mitarbeitertruppe will keine
Wunder vollbringen, sondern, wie es der
Initiant beschreibt; «Wir wollen ganz ein-
fach die Rader schmieren.» Solche Initia-

1) vgl. dazu das Buch des polnischen Historikers und
Politikers Bronislaw Gereniek: Geschichte der

Armut: Eiend und Barmherzigkeit in Europa
(Artemis Verlag, Miinchen/Zurich 1988)

tiven finden sich mehr und mehr in ganz
Europa. Die Begriffe «Burgerinitiative»
und «Mitwirken» werden wieder aktuell.

Nach einer kiirzlichen Umfrage in drei
grossen europaischen Landern stellt ein
Meinungsforschungsinstitut fest, dass
zum Beispiel 61 Prozent der Franzosen
mehr Zeit fur freiwillige Einsatze inve-
stieren mochten. Es entsteht ein neues

Demokratieverstandnis, weil die Burger
heute selber zur Entwicklung beitragen
und einander kennenlernen und unterstiit-

zen mochten. «Zunehmend mehr Men

schen wollen mit ihrer Freizeit etwas

Nutzliches anfangen. Konsum und Frei-
zeitunterhaltung erfullen ihr Leben nicht.
Sie mochten ein Teil ihrer Zeit mit andern
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Freiwilliger Einsatz fordert die gute Stimmung
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teilen, erklaren die Leute, die sich bei uns
melden», meint Florence Spitz-Emotte
vom franzosischen Zentrum fbr freiwilli-

gen Einsatz.

iiber 20 Millionen Franzosen sind
Mitglieder solcher Vereine, und das
Durchschnittsalter sinkt rapide. 1996 wa-
ren 27 Prozent der Mitglieder unter
25jahrig. Sie wollen nicht von dieser oder
jener politischen Gruppierung verein-
nahmt werden, sondem konkret ihrem
Nachsten niitzlich sein. Es geht ihnen
nicht mehr um grosse Traume von einer
Neugestaltung der Welt, sondern darum,
direkt auf die Umwelt einzuwirken, also
um das, was Jacques Delors einmal als
«nachbarliche Solidaritat» beschrieb.

Der Journalist Jerome Cordelier

schliesst seinen Grundsatzartikel zum

Thema «Freiwilligkeit und Solidaritat» in
der franzosischen Zeitschrift Le Point mit

den Worten; «Fassen wir zusammen; So-

wohl der Staat als auch die Marktwirt-

kchaft sihd ah ihre Gfenzen gestossen. So
leistungsfahig sie auch sein mogen - und
bleiben sollen sind sie doch nicht im-

stande, der sozialen Nachfrage gerecht zu
werden. Anderseits lost sich die Arbeit
quasi auf, die Freizeit nimmt zu, und in
ihrer Suche nach Sinn und Betatigung
schliessen sich die Menschen gleich mas-
senweise Vereinen an, die in immer pro-
fessionellerer Art die <neuen sozialen Ak-

teure> ausbilden.»

Im Amerika der grossen Zahlen ist die
freiwillige Sozialarbeit nichts Neues. Be-
reits 1995 schiitzte cine Umfrage, dass
93 Millionen Freiwillige sich wahrend
durchschnittlich 4,2 Stunden in der Wo-
che fur freiwillige Einsatze zur Verfu-
gung stellen. Eine weitere Studie ergab,
dass 12- bis 14jahrige, die sich wochent-
lich wahrend mindestens einer Stunde un-

entgeltlich einsetzen, nur halb so anfallig
sind fur negatives Benehmen, Drogen-
konsum und Vandalismus. Auch grosse
amerikanische Unternehmen ermutigen
ihre Mitarbeiter, die sich in einer Freiwil-
ligenorganisation einsetzen wollen, in-
dem sie diesen Einsatz sogar in die Fir-
menstatuten aufnehmen. Die Federal
Express Corporation zahlt mit ihren
120 685 Angestellten zu den grossten
Transportunternehmen der Welt. Ihr
Hauptsitz in Memphis (Tennessee) hat
eine grosse Schule in der Innenstadt ad-
optiert. Die Mehrzahl der Schiiler kommt
aus grossen Arbeitersiedlungen. Durch
eine ganze Reihe innovativer Programme,
vorgeschlagen von der Federal Express,

nahm der Schulbesuch stark zu, und we-
sentlich mehr Abschlussschiiler meldeten

sich fiir die Universitat. Die Mitarbeiter

von Fed Ex konnen bis zu acht Stunden

«Entlastungszeit» pro Monat fiir das frei
willige Mitwirken in solchen Erziehungs-
programmen beanspruchen.

Warum eigentlich?

Unsere Kollegen von der Zeitschrift
FOR A CHANGE berichten in ihrer De-

zember/Januar-Ausgabe iiber diesen
ganzen Sektor der Freiwilligenarbeit in
Grossbritannien und stellen die Frage:
«Warum tun sie es eigentlich?» Der
Facher der Antworten auf diese Frage ist
bunt und enorm weitgespannt. Die Vorsit-
zende einer kiirzlich gegriindeten Organi
sation, welche Asylsuchende wahrend der
Zeit begleitet, in der sie auf den Regie-
rungsentscheid uber Asylgewahrung oder
Ausweisung warten, hat neuerdings auch
Begleit- und Beratungsbesuche bei An-
gehorigen von Verstorbenen aufgenom-
men, seit sie ihren zehnjahrigen Einsatz
als Sekretarin einer Drittweltladenkette

beendet hat. Es bleibe ihr immer noch

Zeit fiir einen halben Tag Tennis, meint
sie schmunzelnd. Auf die Frage, warum
sie es tue, meint sie; «Frauen in meinem
Alter haben Jahre eingesetzt, um ihre
Kinder grosszuziehen, und plotzlich sind
wir nicht mehr gefragt. Darauf entdeckte
ich zum Beispiel, dass da ganz in unserer
Nahe 150 Asylsuchende in Untersu-
chungshaft waren, viele genau im Alter
meiner Kinder - verlorene, verunsicherte
junge Menschen. Ich musste gewisser-
massen meine Rolle als Mutter weiter-

spielen.» Ubrigens sei es faszinierend,
mehr iiber die Herkunftslander der Asyl-
suchenden zu erfahren, und die Zusam-
menarbeit mit andern Freiwilligen sei
hochst erfreulich. Daneben gebe es aber
auch belastende Tage. «So ist es zum Bei
spiel sehr deprimierend, wenn jemand,
den man ein Jahr lang wochentlich be-
sucht und kennengelernt hat, plotzlich
ausgewiesen wird.»

Nachdem «von oben nach unten» lan-

cierte Massnahmen oft dazu gefiihrt ha
ben, dass sich die Leute je langer, desto
weniger mit der sie umgebenden Gemein-
schaft identifizieren, ist es eindeutig, dass
diese freiwilligen Aktivitaten die Ge-
meinschaft von unten nach oben zu bele-

ben und zu starken vermogen.

Marianne Spreng

Jeden Dienstag habe ich ein mulmi-
ges Gefiihl im Magen, wenn ich beim
Friihstiick sitze. Was wird mich heute

im Sprechzimmer erwarten? Wer wird
kommen? Mit welchen Problemen wer-

de ich konfrontiert?

Dienstag ist meine wochentliche
Sprechstunde im Beratungs- und Be-
gegnungszentrum unserer Stadt.

In diesem Zentrum werden Fliichtlinge
in alien wichtigen Fragen ihres Fliicht-
lingsalltags beraten, z. B. in Rechtsfragen
ihres Asylantrags, bei Wohnungs- und
Arbeitssuche, bei Fragen bikulmreller
Ehen, bei Aus- und Weiterwanderung. In
mehr als 20 Sprachkursen konnen Fliicht
linge die deutsche Sprache lernen und da-
bei eine sie tragende Gemeinschaft und
personliche Zuwendung erleben.

Meine Aufgabe besteht darin, Arbeits-
platze fiir Fliichtlinge zu finden. Bei iiber
4 Millionen Arbeitslosen in unserem

Land ist das keine leichte Aufgabe!
Zunachst stelle ich fest, welchen Beruf
der Fliichtling gelernt und ausgeiibt hat.
Das fiihrt aber nicht weit, weil z. B. ein
Schreiner in Deutschland mit komplizier-
ten Maschinen umgehen konnen muss,
wahrend der Schreiner in Afrika viel-

leicht diese Maschinen nicht kennt, dafiir
aber ein Haus mit eigenen Handen bauen
karm, was wiederum hier nicht gefragt ist.
Wichtig ist darum, das Talentprofil zu er-
stellen, d.h. herauszufinden, welche
Fahigkeiten der Fliichtling besitzt und in
welcher Tatigkeit sie am besten einge
setzt werden konnen. Es wird immer

schwieriger, Arbeitsplatze fur Fliichtlinge
zu finden. Die Gesetze werden restrikti-

ver. Nur durch enge Zusammenarbeit mit
dem Arbeitsamt und vielen Firmen und

durch eine gute Kenntnis des Marktes ist
es moglich, die eine oder andere Stelle
ausfindig zu machen.

Keine Lobby

1st das ein Ehrenamt: sich fur Fliicht

linge einsetzen? Es bringt auf jeden Fall
keine Ehren. Die Fliichtlinge sind die
Armsten in unserem Land. Sie haben kei

ne Lobby. Wer muss schon mit 820 Mark
im Monat auskommen in einem Wohl-

standsland? Mit Ehren kann man also

nicht rechnen, aber mit Dank! Immer
wieder bin ich uberwaltigt von der Herz-
lichkeit und Dankbarkeit vieler Fliichtlin

ge. Sie schauen einfach bei Gelegenheit
vorbei und sagen uns, wie gut es ihnen
jetzt geht, seit sie Arbeit haben.
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Ehrenamt fur Fluchtlinge

f

Manchmal sitzen wir jedoch wie er-
schlagen bei unserem wochentlichen Mit-
arbeitermittagessen, erschlagen von dem
vielen Leid, das Menschen auf der Flucht,
aber auch durch die Verhaltnisse in unse

rem Land erdulden mussen. Ein Afrika

ner wird zum Beispiel bei der Wohnungs-
suche zum drittenmal wegen seiner
schwarzen Hautfarbe abgewiesen. Das
verletzt einen Menschen tief und ist auch

schwer zu heilen.

Vom Pfarrer zum Sozialarbelter

Ich habe mir diese Arbeit nicht eigent-
lich selber ausgesucht. Als ich als Pfarrer
in den Ruhestand entlassen wurde, beton-
te der Dekan in seiner Anspraehe, dass er
mich nicht in einen «Ruhe-Stand» verab-

schiede, sondern in einen dritten Lebens-
abschnitt aussende mit der Aufgabe, mit-
zuhelfen beim Aufbau einer «Kirche fur

die Stadt». Dabei fielen mir die vielen

Fluchtlinge in den Strassen unserer Stadt

J

%
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... ein Mensch voller Hoffmmg und Erwartung

auf. Wer setzt sich fur sie ein? fragte ich
mich. Wer ist ihr Beistand, wenn sie in
Not und Bedrangnis kommen? Meine
Fragen fuhrten mich direkt in das Bera-
tungs- und Begegnungszentrum und in
den Kreis der zahlreichen ehrenamtlichen

Mitarbeitenden. Vierzig Jahre war ich
Pfarrer gewesen und musste jetzt Aufga-
ben eines Sozialarbeiters erfullen. Ich

musste Gesetze und Verordnungen stu-
dieren, mit den Behorden zusammenar-
beiten. Ich musste die politische, wirt-
schaftliche und soziale Situation in den

Herkunftslandern der Fluchtlinge ken-
nenlernen, um sie beraten und verstehen
zu konnen.

Fine grosse Hilfe dabei war mir die
Teilnahme an den Konferenzen in Caux.

Dort traf ich Politiker, manchmal im Exil,
die an der Befriedung und Versohnung in
ihrem Land arbeiteten. Sie wollen die

Fluchtursachen beheben. Von ihnen er-

hielt ich wertvolle Informationen und

Ratschlage, was wir Fliichtlingen vermit-
teln sollten in der Zeit ihres Aufenthaltes,
was ihnen hilft, spater beim Aufbau ihres
Landes erfolgreich mitzuarbeiten.

Immer wieder bleiben meine Be-

miihungen ohne Erfolg, und es ist schwer,
dies einem Menschen zu vermitteln, der
voller Hoffnung und Erwartung zu mir
kommt. Es bleiht mir dann nur das ein-

flihlende, verstandnisvolle Gesprach, das
mein Gegeniiber spiiren lasst: Ich bin
nicht allein. Da ist einer, der an meiner
Seite bleibt. DafLir bedankt er sich mit ei

nem festen Handedruck oder einer Umar-

mung.

Ehrenamtliche Tatigkeit bringt zwar
keinen materiellen Nutzen, aber eine
grosse menschliche Bereicherung. Die
Fluchtlinge, die zu mir kommen, sind arm
und mittellos, aber sie bringen - zunachst
unerkennbar - eine hohe Kultur in unser

Land. Wenn wir sie einladen, eine Mahl-
zeit flir unsere Mitarbeiterrunde zu ko-

chen, erleben wir es. Oder wenn wir in
Gesprachen erfahren, welch hohe Kultur
des Zusammenlebens sie pflegen; da
kann man nur neidisch werden! Als ich

wieder einmal einen Fliichtling auf den
nachsten Dienstag vertrosten musste, sag-
te ich ihm beim Abschied: «Wenn wir

auch heute nichts erreichen konnten, dan-
ke ich Ihnen doch fur das Gesprach, bei
dem ich viel gelernt habe. Sie bringen uns
Werte, die uns vergessen zu gehen dro-
hen.» Mit einem gliicklichen Strahlen
iiber das ganze Gesicht bedankte und ver-
abschiedete er sich.

Martin Eckart Fuchs
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Leserbrief Ein Nachbeben

Zum Beitrag «Und was werden Sie
unternehmen?» (iiber Use Neumeister)
in der Nr. 11-12/97 erreicht uns aus

Erfurt folgende Zuschrift:

...Ich habe den journalistisch gut ge-
schriebenen Beitrag von Rosemary
Thwaites gelesen. Leider haben sich darin
mehrere Fehler eingeschlichen:
• Frau Neumeister erhielt anch das Bun-

desverdienstkreuz dafiir, dass sie im
Auftrag der Bundeswehr in einer Un-
tersuchungskommission tatig war, die
ehemalige NVA-Offiziere auf ihre
Bundeswehrtauglichkeit iiberpriift
bezw. aussortiert hat. Wir haben uns

alle gewundert, dass die Friedensgebcte
nicht gewiirdigt wurden.

• Weiter gab es in der DDR nur Arbeiter
und Angestellte; so kormte Frau Neu-
meisters Ehemann auch kein Beamter

sein. Die Gehalter waren in der DDR

generell klein und lagen zwischen 400
und 800 Mark.

•  In Erfurt gibt es keinen Marktplatz. Der
Erfurter Marktplatz heisst Anger. Der
Platz vor dem Dom heisst Domplatz
(siehe Fotolegende; im Text war die Be-
zeiclmung falsch, die Red.).

Vte Hinkeldein

(Frau Hinkeldein gehort zii Use Neumei-
sters Gejdhrtinnen der ersten Stiinde)

Richtigstellung

Auf Seite 16 der vorhergehenden Aus-
gabe (11-12/97) figuriert, wie Sie viel-
leicht selbst bemerkt haben, im letzten
Abschnitt des Sommerkonferenz-Pro-

gramms ein Datumsfehler. Richtig muss
es heissen:

Dienstag, 18. (nicht 8.!) .4ugust, 17
Uhr - Sonntag, 23. August, 14 Uhr
Ziele und Werte fiir das nachste Jahr-

hundert - ein Gesprach
- Die spirituelle Dimension des Kampfes

gegen die Korruption
- Der Vergiftung des Geistes und der
zunehmenden Umweltverschmutzung
entgegenwirken

- Die Rolle der grossen Glaubensrichtun-
gen beim Aufbau der multiethnischen,
multireligiosen Gemeinschaft von mor-
gen

Das vollstandige Programm der Konfe-
renzen ist erhaltlich bei:

MRA Konferenzsekretariat, Case postale 3,
CH-1211 Geneve 20 (Schweiz)
Tel: +41 -(0)22 - 733 09 20
Fax: +41 - (0)22 - 733 02 67

Das schwerste Erdbeben, das Indien
je gekannt hatte, zerstorte am 30. Sep
tember 1993 die Lebensgrundlage Tau-
sender von Familien im Teilstaat Ma

harashtra. Anfanglich konnten die
Frauen in den 32 betroffenen Dorfern

nicht verstehen, warum dies ihnen ge-
schehen war, und sie fiihlten, sie hatten
keinen Lebenszweck mehr. Hier schal-

tete sich die Juristin Neelam Gorhe mit

ihrer Organisation Stree Adhar Kendra
(Zentrum fiir Frauenhilfe) ein, indem
sie sich das Leid der Frauen anhorte

und versuchte, ihren Glauben an Gott
und die Zukunft wieder zu beleben.

Es erwies sich, dass die Fisch- und
Gemiisehandlerinnen, Verkauferinnen von
Armreifen, Flickschusterinnen und Be-
senhandlerinnen zu den Meistbetroffenen

gehdrten. Frauen, die ihre Familien verlo-
ren hatten, aber Land besassen, erhielten
Kapital sowie landwirtschaftliche Schu-
lung. Die ubrigen erhielten ebenfalls Ka
pital und wurden auf die rechtlichen Be-
dingungen hingewiesen,
um zu selbstandigem Er-
werb ermutigt zu werden.
So konnten 150 Frauen ihr

Leben im eigenen Dorf
neu beginnen, anstatt ihre
Identitat und Unabhangig-
keit zu verlieren, was sonst
fitr eine Witwe im landli-

chen Indien immer noch

der Normalfall ist.

Dank dem zielgerich-
teten Einsatz der Orga
nisation begannen hin-
terbliebene Frauen die

Uberlebenden ihres Dorfes

als ihre neue Familie zu

betrachten und ihre eige
nen Starken und Kraft-

reserven zu entdecken.

Polltisches Novum

Neelam Gorhe, die

Griinderin und Leiterin der

Stree Adhar Kendra

(SAK), ist ein menschli-
cher Dynamo. Sie hatte
die Organisation 1986 ge-
griindet, um Frauen, die
innerhalb der Familie Ge-

walt ausgesetzt waren,
Hilfe und Schutzmassnah-

men zu bieten und ihnen

Auskunft iiber gesetzliche
und gesundheitliche Rech-
te zu liefern.

Eine Woche nach dem Erdbeben bat

die SAK den damaligen Chefminister von
Maharasthra, Sharad Pawar, es zu ermog-
lichen, dass neu erbaute Hauser als Besitz
beider Ehegatten gelten konnten — ein
Novum in der indischen Geschichte.

Dies war der Beginn politischer Ande-
rungen auf Regierungsebene und gipfelte
darin, dass in der Gesetzgebenden Ver-
sammlung von Maharashtra den Frauen
eine Anzahl Sitze gesichert wurden. Die-
se Politik liegt nun den Parlamentsdebat-
ten iiber Frauenmandate zugrunde.

Neelam Gorhe vertrat auch ihre Orga
nisation an der Weltfrauenkonferenz in

Peking im September 1996. Flier hatte die
SAK Gelegenheit, auf intemationaler
Ebene ihre Erfahrung davon weiterzuge-
ben, wie Frauen angesichts menschlicher
Tragodie mit neuem Mut und neuer Kraft
ausgestattet werden konnen.

Jvoti Kanetkar

-4* .

Indische Strassenszene
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Begegnung um sechs

Colin Terry kann auf die Stunde genau sagcn, wann die Neii-
orientierung seines Lebens bcgann. Es war 1994 an einein
Augustabend; er sass auf seinein Sofa daheim in Kent iind
schaute sich die Sechs-Lhr-Nachrichten iin Fernsehen an. Die

IRA hatte eben die erste Fcncrpause angesagt. Fine irische Frie-
densfrau, deren Sohn in einein Boinbcnanschlag der IRA urns
Leben gekommcn war, wurde interviewt.

MI.KWIIOWI.
RO UT AIDnBtmswoo

Die Tochterjiihrt den Laden

Sie beschiieb, wie sie ins Krankenhaus
kam, gerade noch bevor ihr Sohn seinen
Verletzungen erlag. «Als er starb», erin-
nert sich Terry, «begann sie zu beten.» -
«Wie konnen Sie zu Gott beten?» fragte
eine der Krankenschwestem. «Wenn es

wirklich einen Gott gabe, hatte er so et-
was nicht zugelassen.» Die Antwort der
Mutter erschiitterte mich zutiefst: «Man

kann Gott nicht die Schuld zuschieben. Er

hat uns einen eigenen freien Willen gelas-
sen, und wir entscheiden bewusst, einan-
der solches anzutun.»

Wahrend zweier Wochen wagte Terry
niemandem zu sagen, was in ihm verging.
«Ich dachte, vielleicht hatte ich endgiiltig
durchgedreht. Ich arbeitete auf dem Bau
und sagte mir, sie wiirden mich alle ausla-

chen, wenn einer darauf kame,
dass ich <religi6s geworden> sei.»
Er merkte, dass er unbewusst zu
fluchen aufgehort hatte. Und er
begann sich um andere zu kiim-
mem. «Das hatte ich friiher nie

getan.»

Es verging ein ganzer Monat,
bevor er den Mut fand, seiner
Frail Carol zu sagen, was in ihm
verging. Sie hatte keine Ahnung.
«Zu meiner gressen Erleichte-
rung kriegte sie keinen Lachan-
fall und machte sich auch nicht

liber mich lustig.»

Beinahe drei Vlonate lang hat
te er das Geflihl, jemand gehe ne-
ben ihm her, «jemand, der mich
fast fuhlbar auf einen neuen Weg
leitete und mich sanft wieder

zuriickbrachte, wenn ich davon
abkam». Er hatte kein Bedihinis, nach
der Bibel zu greifen oder in eine Kirche
zu gehen, aber er wusste, dass er sein
kleines Bauunternehmen als Dachdecker

verkaufen sollte, um sich vom «kenstan-
ten Drang rtach materiellen Besitztu-
mern» zu befreien und Gott besser zur

Verfugung zu stehen.

Nach einiger Zeit flaute das Hechge-
fiihl ab. «Ich merkte, dass Christus auch
etwas von einem erwartet, wenn man ihm
sein Leben gibt. Die wunderbare Liebes-
beziehung musste zu Taten fuhren.» Er
verschlang seine Bibel (denn jetzt
brauchte er sie) und begann regelmassig
die Gottesdienste in der Kathedrale von

Rochester zu besuchen, wo er auch Aus-
richtung fiir sein Leben erhielt. Die erste
«Arbeit» bestand darin, sich bei seiner
Mutter fur die Grausamkeiten zu ent-

schuldigen, die er ihr und dem Stiefvater
als Jugendlicher gesagt und zugefugt hat
te. Auch in seiner eigenen Familie ereig-
nete sich viel Neues, indem «Gott den
Schutt wegraumte», wie er es nennt.

Praktisch werden

Die «Arbeit» fur Gott bedeutete auch

Einsatze beim Reinigen von Biiros, als

I

Colin Teny

Gehilfe auf einem Bauernhof und als

Lastwagenfahrer - wahrend er gleichzei-
tig ein dreijahriges Abendstudium als
anglikanischer Laienprediger absolvierte
und gespannt war, wo Gott ihn als nach-
stes hinfuhren wiirde.

Im Laufe des vergangenen Jahres be
gann er mit dem Versand von Hilfsgutern
nach Osteuropa, nachdem der Bischof in
einem Gottesdienst die Not beschrieben

hatte, die er bei einem Besuch in der bos-
nischen Stadt Banja Luka vorgefunden
hatte. Terry rief die Gemeinde auf, Nah-
rungsmittel, Kleider und anderes zu spen-
den. Dies ftihrte spater zu einem vollzeit-
lichen Einsatz mit einer karitativen

Organisation, die Projekte in Bosnien,
Kroatien und Serbien unterstiitzt. Terrys
Frau arbeitet heute als Sekretarin der

Organisation, und die Tochter fiihrt den
Laden des Hilfswerks.

«Oft babe ich den Eindruck, Gott habe
den falschen Kunden erwischt», meint er.
«Oft fiihle ich mich hilflos und unzulang-
lich, aber ich weiss auch, dass wir nur
dann, wenn wir Gott vertrauen und ihn
durch uns wirken lassen, das schaffen,
was er uns aufgetragen hat.»

Paul Williams
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Ruanderin in Polen

Ein Lacheln huscht iiber das Gesicht dcr 29jahrigen Laurence, einer
Ruanderin, wahrend sie mit eineni Spezialkamm durch das dichte
Kraushaar ihrer fiinfjahrigen Tochter fahrt. Dorlne besucht die Klein-
kinderschule, und es ist ein allmorgendlichcr Kampf, sic dazu zu brin-
gen, ihre Milch zu trinken und die verhassten Schuhe anzuziehen.
«Aber Mama, ich mag keine Margarine! Und eine meiner Freundinnen
hat gesagt, ich sei ein <Sambo>.» «Du bist kein Sambo, du bist Ruande-
rin», sagt Laurence.

Fast taglich dieselbe Szene. Doch sie
sind weit weg von ihrer Heimat; seit iiber
einem Jahr wohnen Laurence und ihre
Tochter in Polen.

«Wo ist derm dein Papa, Dorine?»
«Er ist bei Jesus.»
Dorines Vater war ein Tutsi. Laurence

sah ihn zum letzten Mai vor der Mord-
nacht, als er sie anflehte, mit dem Kind zu
fliehen. Er blieb und kam um. Waren sie
zusammen geflohen, so waren sie zusam-
men umgebracht worden. Der Vater wuss-
te, dass er sein Leben opferte, um seinen

Tunfmonatigen Saugling zu retten - ohne
Garantie, dass seine Frau, eine Hutu, und
die kleine Dorine iiberleben wiirden.

Mit dem Kind auf dem Riicken und ei
nem Koffer auf dem Kopf machte sich
Laurence auf den Weg in Richtung Buta-
re, wo sie Englisch studiert hatte. Die
grossen Blatter der Bananenbaume ver-
bargen die Fluchtenden. Sie beherzigte
den letzten Ratschlag ihres Gatten und
verbrannte alle ihre Ausweispapiere, um
ihr Tutsi-Kind zu retten. Aber sie kormte
die Angst nicht abschutteln, die ihr den
Hals zuschniirte und ihre Knie weich wer-
den liess. «Ich hatte das Gefiihl, keinen
weiteren Schritt tun zu konnen; ich muss-
te mich zwingen, dranzubleiben. Das
Baby war so schwer - aber sie ist mein
Ein und Alles.»

Nach mehrtagigem Fussmarsch er-
reichte Laura die «Turkis»-Zone, ein ge-
sichertes Gebiet ftir Hutus, und fand zu
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einem Fliichtlingslager. Es gab fast nichts
zu essen, und Zwieback reicht nicht aus,
um den Nalirwert der Milch zu ersetzen,
die ein Baby benotigt. Mit der Zeit wurde
Laurence so schwach, dass sie sich unter
einen Baum legte und sich aufs Sterben
gefasst machte. Dies erschien ihr als eine
Art Erlosung, als ein Ende des ungerech-
ten Leidens. Gerade als sie das Bewusst-
sein verlieren wollte, fiihlte sie eine Hand
auf ihrem Arm.

«Laurence, ich kenne dich. Keine Ser
ge - ich bringe dir zu essen. Ich arbeite
im Versorgungsdienst-des Lagers.» Es
war einer ilirer ehemaligen Trauzeugen.

In Kigali

Sobald Laurence wieder bei Kraften
war, machte sie sich wieder auf den Weg,
diesmal in Richtung Hauptstadt; dort
wohnte eine ihrer Schwestem. Allerdings
hatte Laurence keine Ahnung, ob das Haus
bewohnt war, und wenn ja, von wem.

Gleichwohl setzte sie die lange Reise
fort, angespomt von ihrem Gefiihl der
Hoffnimg. Nochmals winkte ihr das
Gliick: Ein Auto nahm sie bis ins
Stadtzentrum von Kigali mit. Das Haus
ihrer Schwester war von Soldaten besetzt.
Ihr blieb nichts anderes tibrig, als um eine
Bleibe und ein Stiick trockenes Brot zu
betteln: «Diese Schande, betteln zu miis-
sen! Vor dem Krieg lachten wir jeweils
die Bettler und Fliichtlinge aus, die bei
uns anklopften. Wer hatte je geglaubt,
dass wir eines Tages in ihren Schuhen
stecken k6nnten?» sagt sie.

Und dann zeigte sich das Schicksal
nochmals gnadig. Jemand sagte, dass pol-
nische Missionare eine Sekretarin mit
Computerkenntnissen suchten. Laurence
bekam die Stelle. Die Soldaten verliessen
das Haus, und wieder konnte sie mehr
Oder weniger normal leben. In jener Zeit
kam ein zairischer Priester, der in der pol-
nischen Mission arbeitete, aus Briissel
zuriick, wo er Journalismus studierte.
Laurence ausserte ihren Wunsch, zu stu-
dieren, wo und wie wisse sie nicht. Pater
Theodor erwiderte: «Ich kenne eine junge

polnische Journalistin, die mit mir zu
sammen in Belgien studiert hat. Sie wird
Ihnen helfen. Sie heisst Lilla.»

Biiro im Keller

Im Juni 1996 erhielt ich einen Anruf
aus dem Sekretariat der Pallottiner-Missi-
on in Warschau: «Ich bin Bruder Marek.
Ich mochte Sie treffen; ich habe eine
Uberraschung fiir Sie.» Die Uberra-
schung sass mit ihm an einem Tisch in ei
nem kleinen Restaurant im Stadtzentrum.
Er ubergab mir einen Brief von Pater
Theodor: «LiIIa, ich habe Dir Laurence
und Dorine geschickt. Laurence muss ei
nen Studienplatz finden und braucht Hil-
fe, um sich in Polen einzuleben. Ich
weiss, Du schaffst das.» Mein Erstaunen
verwandelte sich rasch in Bejahung.
«Gott, wenn du wirklich dies von mir er-
wartest, gebe ich gescheiter mein Bestes
dafur!»

Als erstes nahm ich die beiden Ruan-
derirmen mit nach Hause. Meine Eltern
waren wunderbar offen fur die Idee. Das
Problem war einzig, dass unser Haus
nach kommunistischer Norm gebaut war:
50 m^ fur drei Personen und bloss zwei
Schlafzimmer.

Wir mussten sie irgendwo einquartie-
ren. Mehrmals versuchten wir erfolglos,
in der Nachbarschaft ein leerstehendes
Zimmer auszumachen. Uberall stiess un-
sere iiberbordende Hilfsbereitschaft auf
Feindseligkeit und Unglauben. Nach eini-
gen Tagen sagte mein Vater energisch:
«Lilla, wir konnen ihnen mein Studier-
zimmer im obern Stock geben. Ich raume
meine Papiere in den Keller.» Zuerst rea-
gierte ich mit einem kategorischen Nein.
Dann stellte sich Mutter hinter ihn, und
ich liess mich iiberzeugen.

Dies war der Start einer neuen, flinf-
kopfigen Familie. Laurence ging zur Uni-
versitat, Dorine in die Kleinkinderschule.
Eine Menge neuer Sorgen und neuer
Freudenquellen. Eine Menge Gelegenhei-
ten, eine andere Mentalitat und eine ande-
re Kultur kennenzulemen. Der Kampf ftir
ein Stipendium und ein Einzelzimmer auf
dem Campus, die erst im zweiten Seme
ster vergeben wurden. Lernerfahrungen
im Stadtverkehr und mit Mikrowellen.
Polnischstunden in der Kiiche und lange
Gesprache, um zu versuchen, die Qual
der standig wiederkehrenden Kriegs-
traume etwas zu lindern.

Eben kam ein Brief von Pater Theo
dor: «LiIla, ich bin sicher, bei Euch geht
alles gut. Danke Deinen Eltem!»

Lilla Danilecka, Warschau
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Diplomat unter Hohlenbewohnern

Wer sich unversehens in der Nanking-Strasse in Schanghai befande,
dem konnte man es nicht veriibeln, wenn er sich in Paris oder New
York glaubte. Wohlstand and grossere personliche Freiheit wird all-
mahlich fiir Millionen von Chinesen normal. Doch damit hat sich auch

grossere Korruption, Verbrechertum und das, was ein junger Chinese
«die Geldtollheit meiner Generation» nennt, eingestellt.

China geht diese Probleme von mehi-e-
ren Seiten an. Es gibt jetzt ein obligatori-
sches Programm fiir moralische Erzie-
hung auf alien Schulstufen bis hinauf zur
Universitat sowie in Unternehmen, Fabri-
ken und auf Gemeindeebene. Es warden

personliche und staatsbiirgerliche Werte
gelehrt, und fur «musterhafte» Einzelne,
Fabriken und Wohnquartiere wird viel
Reklame gemacht. Einige betrachten dies
als List zur Kontrolle durch die kommu-

nistische Partei. Wie dem auch sei, es be-
steht zweifellos eine zunehmende Betrof-

fenheit iiber den Schwund iiberlieferter

Werte.

Obschon karitative Arbeit, wie sie im
Westen verstanden wird, hier wenig Tra
dition hat, muntert die Regierung dazu
auf, weil sie den Menschen helfe, sich ins
Leben jener einzufuhlen, die vom Schick-
sal weniger begiinstigt sind.

In den letzten funf Jahren wurde eine

Reihe gemeinniitziger Werke gegriindet,
die sich mit der Schulung benachteiligter
Kinder, der Anleitung junger Unterneh-
mer aus Armutsgebieten zur Firmengriin-
dung und der Hilfeleistung bei Katastro-
phen befassen. 1995 wurden Ministerien,
Nichtregierungs- und andere Organisatio-
nen von der Regierung dazu aufgefordert,
bestimmte Armutsgebiete zu «adoptie-
ren». Die «Chinesische Vereinigung fiir
internationale Verstandigung» (CAFIU),
die internationalen Austausch auf akade-

mischer, politischer und anderer Ebene
organisiert sowie langfristige Politik er-
forscht, war eine von 200 Organisationen,
die dem Aufruf folgten. Sie adoptierte
den Bezirk Binxian in der Provinz

Sha'angxi, drei Autostunden von Xian
entfernt.

Ungewohnlicher Auftrag

Cui Jian-jun ist Vorstandsmitglied der
CAFIU und ehemaliger Erster chinesi-
scher Botschaftssekretar in London. Mit

seiner Intelligenz und seinem Charme
fallt ihm der Umgang mit politischen
Grossen leicht. Seine Ehefrau, Ling Feng,
gilt international als Sachverstandige der
operativen Strahlenneurologie; sie bereist
die Welt, um zu operieren und Vorlesun-

gen zu halten. Daher war ich nicht wenig
iiberrascht, als er mir schrieb, er werde
als Tell der ersten CAFIU-Einsatzgruppe
ein Jahr in Binxian verbringen.
Binxian liegt auf einem Flochplateau mit
wenig Niederschlag und einem tiefen
Grundwasserspiegel (durchschnittlich
100 Meter unter der Erde). Die Tempera-
turen liegen zwischen -22 und +40°C.
1995 erlitt jene Gegend eine schwere
Diirre. Die Bevolkerung von 300 000 be-
steht zu neunzig Prozent aus Bauern, und
etwa dreitausend Familien leben immer

noch in einraumigen, aus der Felswand

ten?» fragt Jian-jun. «Der Arbeitsgeist
war nicht vorhanden.»

Die Gruppe beschloss, mit einem per-
sonlichen Beitrag den Anfang zu machen,
da Backsteine und Baumaterial vor Ort

erhaltlich waren. «Wir sandten eine Bot-

schaft an die CAFIU in Beijing zuriick,
und viele Kollegen spendeten einen Be-
trag. Mit diesem Geld moblierten wir eine
Schule. Dies bewies den Lehrern und

Dorfbewohnern, dass wir tatsachlich ge-
kommen waren, um zu helfen, und dass
wir die alten Schulen zusammen wieder

aufbauen und den Kindern Hoffnung ge-
ben konnten.» Bis jetzt haben sie funf Pri-
marschulen wieder erstellt.

Personliches Engagement

Eines Tages fragte Jian-jun die Lehrer,
ob es Kinder gebe, die zu arm seien, um
zur Schule zu kommen (Schulbildung in
China ist gratis, aber die Familie muss fur

Zwei typische Hdhlenwohnungen

herausgemeisselten Hohlenbehausungen.
Bei ihrem Eintreffen stellten die CA-

FIU-Leute fest, dass die Ortsbewohner
sie im besten Gasthaus untergebracht hat-
ten. Sie beschlossen, ihre Unterkunft in
ihr Zweizimmer-Biiro zu verlegen, «da-
mit die Einheimischen uns unbefangen
aufsuchen komiten». Sie verbrachten ei

nige Wochen im Gesprach mit den Men
schen, um abschatzen zu konnen, wie sie
am besten helfen konnten. Sie legten drei
Gebiete fest; Erziehung, Wasser- und Ge-
sundheitsversorgung.

Die Schulen hatten weder Elektrizitat,
noch Hocker oder Tische. «Wie konnten

also die Lehrpersonen normal unterrich-

die Transportkosten und Schulbucher auf-
kommen). Die Lehrer erwahnten einen
besonders gescheiten Jungen, den sie ein
Jahr lang aus ihrem eigenen magern Salar
unterstiitzt hatten. Jian-jun bat darum, die
Familie des Jungen zu treffen. Unmoglich,
hiess es, derm die Familie lebe mehrere
Marschstunden entfernt in den Bergen.

«Ich sagte, egal wie weit es sei, ich
musse hin. Also nahmen sie mich mit.

Der Junge war sehr schiichtern. Ich frag
te, ob er gerne wieder in seine Schule gin-
ge. <Ja, natiirlich), entgegnete er. <Aber
nun besorge ich zu Hause das Vieh. Mein
Vater braucht mich.>» Jian-jun anerbot
sich, die Spesen des Jungen zu iiberneh-
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men, und der Vater war einverstanden.
Seither unterstiitzt Jian-jun drei weitere
Kinder.

Die CAFIU eroffhete einen Stipen-
dienfonds, der fur die 50 US-Dollar auf-
kommt, welche ein BCind fur sechs Jahre
Grundschule benotigt. Bis jetzt kamen
1000 Stipendien zusammen. Die Eltern
miissen die Kosten fur das erste Jahr uber-

nehmen zum Beweis dafiir, dass sie ihr
Kind schulen lassen wollen. Nachher wird

das Geld jeweils zu Semesterbeginn aus-
bezahlt. Jian-jun ist stolz darauf, dass sich
dank der vielen weltweiten Verbindungen
der CAFIU auch Einzelne und Organisa-
tionen in Australien, Amerika, Grossbri-
tannien und Frankreich beteiligen.

"...einen Haufen gelernt»

Ling Feng, seine Ehefrau, nutzte ihren
Jahrlichen Urlaub, um Binxian mil einem
Arzteteam zu besuchen. Sie arbeiteten im

Bezirksspital und besuchten die Bergge-
gend, um den iirmsten Bewohnern arztli-
chen Rat und Medikamente zu bringen.
Abends veranstalteten sie Kurse fur orts-

ansassige Arzte und Krankenschwestern.
Spter fuhrte die CAFIU zusatzliche Kur
se in Beijing durch und organisierte
Spenden von medizinischer Grundausrii-
stung aus dem Ausland.

Die Ldsung des Trinkwasserproblems
wird einige Zeit beanspruchen, obwohl
mit mehreren kleinen Pumpanlagen ein
Anfang gesetzt wurde. Nun werden Orga-
nisationen mit entsprechender Sachkennt-
nis gesucht. Einige Untemehmen haben
sich bereit erklart, in der Gegend kleine
Fabriken zu erstellen, um Schulung und

Arbeit zu vermitteln. Jian-jun betont, das
Engagement der CAFIU fiir Binxian sei
langfristig, indem sich alljahrlich ein neu-
er Mitarbeiterstab im Bezirk niederlasse.

Wahrend der Sommerferien kam Jian-

juns Teenager-Sohn zu ihm nach Binxian.
Er sei, so der Vater, typisch fur jene jun-
gen Chinesen, die mit einer guten Schul-
bildung und einem Lebensstil aufwiich-
sen, wie sie friihere Generationen nie
gekannt batten. «Ohne zu wissen, wie
hart das Leben war, reiste er allein im
Zug an und war sehr angetan von der
Landschaff und den Leuten», sagt Jian-
jun. «Aber in ihr tagliches Leben einzu-
steigen war eine Sache fiir sich. Sogar das
Essen war so anders!

Er sagte nichts Gutes, lehnte sich aber
auch nicht auf. Er half bei der Bekamp-
fung der Trockenheit. Er begleitete mich
beim Aussendienst und traf dabei die sehr

armen Jugendlichen. Ich liess ihn seine
eigenen Oberlegungen anstellen.»

Daheim in Peking fragte er daim seinen
Sohn, was er fuhle. «Keiner meiner Schul-
freunde hat so etwas erlebt», antwortete
er. Spater fugte er hinzu: «Mehr und mehr
sehe ich, dass ich einen Haufen gelernt
habe. Ich werde darauf zuriickschauen

und ffoh sein, weil ich mehr verstehe.»
«FreiwiIliger Einsatz ist beidseitig

nutzlich», kommentiert Jian-jun. «Haben
die Leute einmal Geld, so vergessen sie
jene, die keines haben. Eine freiwillige
Tatigkeit hilft ihnen, sich zu fragen, wofur
sie Geld verdienen. Was mich betrifft, hat
mich die moralische Einstellung jener, die
in so bitterer Armut leben, viel gelehrt.
Meine Seele ist gelautert worden.»

James Hore-Ruthven

Binxian: Temperaturen von -22 bis +40°C
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Aktion

Die Verschuldung in der siidlichen
Hemisphare will kein Ende nehmen.
Das Problem steht auf der Traktanden-

liste fiir die diesjahrige Tagung der
Regierungschefs der G8-Staaten in
Birmingham. Geldmarktpolitik und
Entwicklungspolitik erscheinen als bei-
nahe unversohnliche Gegensatze. Neu-
es Denken und Handein ist gefragt.
Eine freiwillige Aktion unter dem Na-
men Jubilee 2000 zum Sehuldenerlass

fur die armsten Lander gewinnt daher
immer mehr an Interesse.

Urspriinglich von zwei Briten gegriin-
det, erhielt diese Aktion im vergangenen
Herbst die Form einer Koalition. Hilfs-

werke, Gewerkschaften, Frauenorganisa-
tionen und Kirchen, die gesamthaft acht
Millionen Menschen vertreten, wollen er-
reichen, dass den armsten Staaten der
Welt ihre Schulden aufs Jahr 2000 erlas-

sen werden.

Gegner dieser Kampagne meinen, der
Sehuldenerlass wiirde korrupte Regime
oder Diktatoren zu leicht aus der Pflicht

entlassen und die Geberlander eines

Druckmittels entledigen. Als Initiator von
Jubilee 2000 weiss Martin Dent aber per-
sonlich, wovon er spricht. Wahrend neun
Jahren war er Distriktverwalter in Nige
ria. Als beliebter, erfolgreicher Beamter
wurde er unlangst, Jahre nach seiner Ab-
reise, zum Ehrenhauptling jenes Distrikts
emannt. Die Auslandverschuldung Nige-
rias vervierfachte sich zwischen 1980 und

1996 und entspricht heute dem Bruttoso-
zialprodukt des Landes.

Malawi, wo Dents Mitgriinder Bill Pe
ters 1980-83 als Hochkommissar diente,
hat heute eine Zinsenlast zu tragen, die
dem vierfachen Jahresexportertrag ent
spricht. In seinen drei Dienstjahren erleb-
te Peters, wie sich die Wirtschaftsent-
wicklung ins Negative kehrte, weil die
Darlehenszinsen so sehr in die Hdhe klet-

terten. Dent und Peters betrachten den

Sehuldenerlass als moralische Pflicht.

Weil man sich heute der Schwierigkeit
der Darlehensriickzahlungen bewusst ist,
stosst der Gedanke eines Schuldenerlas-

ses bei den Kreditoren inzwischen auf

weniger Argwohn. Peters betont, dass
eine Verhandlung iiber Sehuldenerlass
«einmalig sein und in ordentlicher Weise
vonstatten gehen muss; die vorherigen
Riickzahlungsanstrengungen sowie die
zukiinftigen Kreditbediirfnisse der
Schuldnerliinder miissen dabei beriick-

sichtigt werden.»
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fur Schuldenerlass

Das Gefalle in der Well

Schuldenerlass - zuviel verlangt?

Offlzielie Unterstutzung

Unlangst sicherten der ehemalige bri-
tische Regierungschef Lord Callaghan
und der jetzige Schatzkanzler (Finanzmi-
nister) Gordon Brown dieser Idee ihre
Unterstutzung zu. Die Politik des briti-
schen Ministeriums fur Ubersee-Ent-

wicklung laufe ebenfalls in dieser Rich-
tung, versicherte Ministerin Clare Short
am letzten Labour-Parteikongress.

James Callaghan schrieb dazu in der
Times: «lst es fur uns bilateral wie auch

fur die Weltgemeinschaft zuviel verlangt,
die Armsten dieser Welt von der Sklave-
rei der Schulden zu befreien? Ein Be-

schluss... dies im Jahr 2000 zu tun, wiirde

uns einen echten Grund zum Feiern ge-
ben.» Der katholische Bischof von Ox

ford, Richard Harries, verglich Jubilee
2000 mit der Kampagne zur Abschaffung
der Sklaverei im 19. Jahrhundert: «Die

Ungerechtigkeit und das zu mildernde
Leid haben vergleichbare Ausmasse»,
schreibt er.

Der Okumenische Rat der Kirchen hat

das Thema Schuldentilgung auf die Ta-
gesordnung seiner diesjahrigen Weltkon-
ferenz gesetzt. Die Koalition Jubilee 2000
ihrerseits hat eine breit angelegte, welt-
weite Unterschriftensammlung lanciert.

•  Im Jahre 1960 verfligte das reich-
ste Fiinftel der Erdbevolkerung
fiber ein zwanzigfaches Einkom-
men gegeniiber jenem des armsten
Fiinftels. Bis 1990 stieg dieser Un-
terschied auf das Sechzigfache.

•  1992 betrug die Auslandschuld
Sudans mehr als das Dreissigfache
des jahrlichen Ausfuhrertrags.

• Die Kosten einer Grundversorgung
mit Naluung, Gesundheit und Er-
ziehung in Afrika wird auf jahrlich
9 Milliarden Dollar veranschlagt.
Dies ist knapp ein Drittel der ge-
samten Zinsenlast des Kontinents.

• Jedem Dollar an Entwicklungsgel-
dern standen im Jahre 1993 drei

Dollar an Schuldentilgung gegen
iiber.

• Tarife zum Schutz der Textilindu-

strie im Norden kosten den Siiden

eine Handelseinbusse von jahrli
chen 35 Milliarden Dollar - mehr

als die Summe aller Entwicklungs-
gelder.

Mary Lean und Michael Smith, FaC
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«sie» -

Sobald man einen

Menschen kennt,

bekommt er einen

Vornamen,

wird zur Person,

entzieht sich den

Kategorien.

Es war auf einer Reise in die Verei-

nigten Staaten: Hier ging mir ein Pha-
nomen auf, das in unserem Zeitalter
mehr und mehr in Erscheinung tritt:
die Einordnung der VVesen und Orte in
Kategorien. Wahrend sich in den engen
Gasschen von anno dazumai Berufs-

gattungen und Menschen bunt misch-
ten, verteilt heute die amerikanische
Stadt die Orte, wo geschlafen, gearbei-
tet, Handel getrieben, dem Vergniigen
nachgegangen wird, auf abstrakte Wei-
se im Raum und bringt Weisse,
Schwarze, Gelbe in deutiich abgegrenz-
ten Quartieren unter.

In den Gemalden des amerikanischen

Malers Edward Hopper finden sich ahnli-
che Abkapselungen. Jedes seiner Bilder
liesse sich in zehn vollig eigenstandige
Stiicke schneiden, die einzeln ein Mauer-
stiick, ein Bett, ein Fenster oder vonein-
ander meilenweit entfernte Figuren aufle-
ben lassen - im Gegensatz zum
impressionistischen Bild, wo Tone und
Formen sich gegenseitig eng durchdrin-
gen.

Die Jahre losen einander ab, und auch
sie zerlegen die Menschheit in Teile: Jahr
der Frau, des Kindes, des Fliichtlings -

Ohne andere gibt es keine Harmonie
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das bin Ich

um uns zum Handeln anzuspornen, in-
dem sie uns deren Dasein einhammera. In

den Strassen treten Arbeiter, Bauern, Be-
amte, Studenten in sauberlich getrennten
Reihen zu Demonstrationen an, um ihre
entsprechenden Rechte und Forderungen
vorzubringen.

Sogar innerhalb unseres Denkens bele-
gen Manner und Frauen, Junge und Alte,
Schwarze und Weisse, Reiche und Arme,
Linke und Rechte verschiedene Schubla-

den. Hemmungslos machen wir von unse-
rem Abstraktionsvermogen Gebrauch.
Aber diese Unterteilungen nach Ge-

schlecht, Rasse, Klasse, Nation und
Volksgruppe sind alles andere als harm-
los. Sie spalten die Menschen auf kunstli-
che Weise und isolieren sie in ihrem Ich.

Sie werten die einen auf und die andern

ab, regen zu Verbitterung oder Verach-
tung an. Die Unterschiede sind nicht lan-
ger Reichtiiiner, die es zu bewahren gilt.

Und schon sind wir in zwei Lager ge-
spalten: «sie» auf der einen, «wir» auf der
anderen Seite - Gute und weniger Gute,
Gerechte und Unruhestifter, Unschuldige
und Schuldige. Und wehe den Verratern,
die bei der Gegenseite irgendwelche Vor-
ziige auszumachen wagen! Die Trenn-
mauern wachsen immer mehr in die

Hohe; um sie niederzureissen, bleibt bald
nichts anderes mehr als die Gewalt.

!m Wartezimmer

Und doch geniigt es, das Universum
unseres Richtens zu verlassen und uns auf

den Boden des Konkreten zu begeben,
damit die Spaltungen verschwimmen. So-
bald man einen Menschen kennt, sei er
nun schwarz oder weiss, bekommt er ei
nen Vornamen, wird zur Person, entzieht
sich den Kategorien. Die Klassen- oder
Rassenschranken fallen von selbst, wenn
wir fiir dasselbe Ziel zusammenarbeiten.

Manchmal entdecken wir dank dem Zu-

fall einer Tischordnung, dass der Nach-
bar, Vertreter einer verabscheuten Partei,
ein menschliches Wesen ist, eigentlich
gar nicht so verschieden von uns, sondern
achtenswert, ja sogar ganz und gar sym-
pathisch.

Ich erinnere mich an drei lange Stun-
den, die ich im kleinen Wartezimmer ei-
nes Chirurgen verbringen musste, der zu
einer Notfall-Operation weggerufen wor-
den war. Da sass ich nun und im Sessel
neben mir ein Mensch, den ich von Her-
zen hasste, weil er einen meiner Freunde
gerichtlich verfolgte. Wir hatten uns mit
grosstem Argwohn gegriisst, und dann,
wahrend die Stunden verstrichen, erzahlte
er mir aus seinem Leben im Krieg, im
Dienst der griechischen Truppen, die
nach der deutschen Invasion nach Agyp-
ten abgeschwenkt waren und mit den Al-
liierten gegen Rommels Armee kampf-
ten. Meine Gehassigkeit fiel in sich
zusammen. Anschliessend entdeckte ich

auch, dass nicht das ganze Unrecht auf
seiner Seite lag.

Einen Menschen in eine Kategorie ein-
ordnen bedeutet, ihn auf einen einzelnen

Aspekt seines Wesens festzunageln, ihn
von seiner lebendigen Vielseitigkeit ab-
zutrennen. Wir verdammen die Person,
die wir wie einen Schmetterling auf einer
Albumseite aufgespiesst haben, dazu, auf
immer das zu bleiben, was sie gewesen ist
oder in diesem Moment ist. Wir verwei-

gern ihr die Moglichkeit, sich weiter zu
entwickeln, und blockieren damit jede
Anderung - im Gegensatz zur Liebe, die
dort, wo nichts ist, die Saat aufgehen
lasst.

Ein winziges Feuer

«Sie» und wir, das ist unsere iibliche
Methode. Und doch hat einst jemand ge-
sagt: «Sie - das bin ich.» Ein erstaunli-
ches Wort, das nie aufhort, uns zu ermah-
nen, und dem wir wohl niemals auf den
Grund kommen werden.

Wahrend es uns so schwerfallt, die
Freuden und Leiden jener zu empfinden,
die wir lieben, und wahrend wir abgrund-
tief von jenen getrennt sind, die nicht
gleich denken und handeln wie wir,
kommt hier einer und identifiziert sich

vollstandig mit dem anderen, mit irgend
einem anderen; er geht sogar so weit zu
sagen; «Sie - das bin ich. Ich bin der
Arme, die Aidskranke, der Asylant; ich
bin der Rauber und die Prostituierte, ich
bin der Kapitalist und der Kommunist.
Wenn ihr denen Gutes tut, glaubt daran:
ihr tut es mir.»

Wie das Feuer unsichtbar im Innern
der Erde schwelt und wir nur dann etwas
davon merken, wenn es aus dem Schlund
der Vulkane spriiht, so brennt im Gehei-
men zutiefst in jedem Menschen, un-
trennbar von seinem Leben, ein gottlicher
Funke, ein winziges Feuer, das fahig ist,
aufzulodern.

«Ich lebe in euch», gibt uns Christus
zu verstehen. «Ich komme und breche

alle eure Kategorien auf. Ob ihr es wisst
oder nicht, ich bin die Lampe, die euch
erhellt, die Flamme, die euch warmt. Ich
bin Derselbe in euch und im anderen. Fer
ment der Einheit zwischen Mann und

Frau, zwischen Reichen und Armen, zwi
schen Schwarz und Weiss. Sprengt die
ausseren Erscheinungen und entdeckt -
unter der unendlichen Vielfalt von Gut

und Bose, die euch ausmachen - Jenen,
der euch iiber alle Kategorien hinweg ein-
ander niiher bringt.»

Helene Guisan-Demetriades
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Brasilien: Traume umsetzen

Der Brasilianer Tibor Sulik, Mitglied der vatikanischen Konimission
Justitia et Pax, sprach im Februar 1997 vor fiihrenden Favela-Bewoh-
nern von Rio de Janeiro. Nach einer Analyse der ungerechten Welt, die
wir Menschen geschaffen haben, sagte er: «Aber Sie haben gelernt,
Manner und Frauen ins Zentrum Ihrer Anliegen zu riicken. Sie haben
bewiesen, dass eine Gemeinschaft, die sich vereint einsetzt, schwerwie-
gende gesellschaftliche Probleme losen kann. Jetzt miissen Sie den Re-
gierungen zeigen, wie diese gerechte Welt, die wir brauchen, geschaffen
vverden kann.»

Der karibikstammige Brite Lawrence
Fearon aus Brent im Nordwesten Lon-

dons war kiirzlich zu Gast bei ebendiesen

Favelafuhrern in Rio de Janeiro, Petropo-
lis und Fortaleza. Obwohl Lawrence dort

Zustande vorfand, die unvergleichlich
schlimmer sind als das, was er in England
gesehen hatte, reiste er ermutigt und mit
frischer, gestarkter Motivation fur seinen
sozialen Einsatz nach Hause zuriick. Er

hatte entdeckt, dass seine eigenen Erleb-
nisse und Erfahrungen in England auch
fur die viel schwierigere Lage in Brasili
en einschlagig sind. Besonders beein-
druckte ihn ebenfalls, dass viele der Bra
silianer, die vollig auf sich selbst
angewiesen waren, Floffnung und ein
Selbstwertgefuhl hatten, die ansteckend
wirkten. In der sich rasch industrialisie-

renden Gesellschaft Brasiliens werden

manche sehr reich, wahrend Millionen
von Menschen auf dem Lande oder in den

Favelas in Armut leben - ohne Arbeit,
ohne Unterstiitzung, ohne jegliches Ein-
kommen und nur mit primitivster medizi-
nischer Versorgung.

Trotz unterschiedlichster Lebensbe-

dingungen wiederholen sich gewisse Tat-
sachen rund um die Welt. So geschieht es
uberall in grossen Stadten, dass ein jun-
ger Mensch, der seine Altersgenossen be-
eindrucken will und keine Arbeit findet,
sehr schnell Gefahr lauft, sich in den
Randzonen der Kriminalitat, des Drogen-
schmuggels und schliesslich auch der Ge-
walttatigkeit zu bewegen. Dies sahen wir
zum Beispiel in einem Quartierzentrum
am Fusse eines dicht bebauten Hiigels in
Rio. Wir wurden von Jugendlichen emp-
fangen und herumgefiihrt, trafen junge
Berufstatige, die ihre Freizeit damit ver-
bringen, diesen Jugendlichen aus dem
Quartier technische und handwerkliche
Fertigkeiten weiterzugeben. Wahrend wir
herzliche Gastfreundschaft genossen,
spielte sich unbemerkt auf dem Hiigel
hinter uns ein Drama ab. Einige Tage zu-
vor war ein Komplott entdeckt worden,
welches den lokalen Drogenschmuggler-
ring hatte auffliegen lassen sollen. In der

Nacht horten wir Schiisse und erfuhren

am Morgen, ein Kommando habe zehn
«Hinrichtungen» vollstreckt. Einer der
Jugendlichen, die uns herumgefuhrt und
erzahlt hatten, wie sie sich von der
ganzen Szene lossagen wollten, gehdrte
zu den Opfern. Zwei weitere waren knapp
mit dem Leben davongekommen, wurden

meisten fiir Ihre Familien, Ihre Mitbiir-
ger?» Er beschrieb seine eigene ziigello-
se, von Kriminalitat gezeichnete Jugend
und erzahlte, wie er zur Einsicht gekom-
men war, anders leben zu wollen. Mit ei-
nigen andern hatte er darauf begonnen,
seine Traume umzusetzen, als erstes mit
dem Einrichten eines Jugendzentrums in
ungeniitzten Hallen in der Nahe. Als kurz
darauf in mehreren englischen Stadten
Rassenunruhen ausbrachen, gingen La
wrence und seine Freunde auf die Strasse,
wo sie an den gesunden Menschenver-
stand der Bewohner appellierten und sie
zur Rube aufriefen. So konnte die Gewalt

eingedammt werden. Als nachstes kauf-
ten er und seine Gruppe ein grosses leer-
stehendes Busdepot und bauten es zu
einem modernen, gut ausgeriisteten Ge-
meinschaftszentrum um, in dem auch Lo-

In einem Aussenquartier von Rio de Janeiro

sich jedoch kaum je wieder in dieser
Nachbarschaft zeigen konnen. Sie hatten
das «Verbrechen» begangen, mit den
«Verschw6rern» des Komplotts gesehen
worden zu sein.

Ahnliche Erfahrungen

In Rio und spater im Nordosten des
Landes sprach Lawrence Fearon immer
wieder davon, wie «Traume in die Wirk-
lichkeit umgesetzt werden k6nnen», und
fragte: «Was ersehnen Sie sich am aller-

kale fur kleine Unternehmen, Schulungs-
programme und kulturelle Aktivitaten
Platz fanden.

Die Brasilianer konnten sich mit La

wrences Erfahrungen identifizieren, ja,
einige hatten Ahnliches zu berichten, als
sie beschrieben, wie ihre innere Umkehr
zu neuen, von Vertrauen gepragten Bezie-
hungen zu andern Verantwortlichen und
zu ortlichen und stadtischen Behorden
gefuhrt hatten, was wiederum dauerhafte
soziale Verbesserungen brachte.

Tom Jones
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Safari in Siidafrika

William Porter, der Vorsitzende des
Internationalen Medienforums ICF,
war wahrend dreier Wochen zu Gast in

Sudafrika. In Johannesburg, Pretoria
und Kapstadt wurde er mit Redakto-
ren, Journalisten, Fotografen und Stu-
denten sowie Mitgliedern der Wahr-
heits- und Versohnungskommission in
Kontakt gebracht. Hier seine Ein-
driicke:

Maine erste Raise nach Sudafrika

stand bevor, und ein Gedanke beherrschte
■  mich besonders: Dieses Land wurde 1994

fur die «Beste Nachricht des Jahrzehnts»

ausgezeichnet. Konnte es seine aktuellen
Frobleme losen und zum Jahrhundert-

wechsel wiederum jene «Beste Meldung»
liefern, die der Welt Ansporn und Hoff-
nung bedeuten wiirde?

Medienieute konnen viel dazu beitra-

gen, dass sich ein Land ohne Bevortei-
lung Oder Einschiichterung auf dem ricb-

V  tigen Weg entwickelt. Ich babe meine
eigene Story, die mich zu dieser Uberzeu-
gung gebracht hat, und war deshalb fur
allfallige Diskussionen gewappnet. Doch
stellte sich heraus, dass ich meistens
durch weit geoffnete Tiiren schreiten
konnte.

Ein Anlass bleibt mir in lebendiger Er-
irmerung. Es war die Begegnung mit jun-
gen Fressefotografen, wenige Tage nach
dem tragischen Tod von Prinzessin Dia
na. Natiirlich beschaftigte uns die mut-
massliche Rolle der Fotografen in diesem
Vorfall. Ich erzahlte meine Geschichte:
wie ich Freiheit mit Verantwortung in
Verbindung gebracht hatte, um eine Akti-
on zur Wiederherstellung des Vertrauens
zwischen Leserschaft und Journalisten in
Gang zu setzen. Das Echo war iiberwalti-
gend: «Wie arbeiten Sie? Was konnen wir
in Sudafrika dazu beitragen? Was fur Bil-
der vermitteln unsern Zuschauern Hoff-
nung?» Wer so reagiert, hat das Herz am
rechten Fleck und kann Wegbereiter einer
besseren Gesellschaft warden.

Einen Tag konnte ich an der Univer-
sitat Stellenbosch verbringen, die in be-
pflanzten Alleen liegt, mit Aussicht auf
die fernen Berge. Es war das akademi-
sche Zentrum des friiheren Regimes und
befindet sich heute mitten in einer rassi-
schen und sprachlichen Umwalzung. Ich
konnte mit dem Studentenrat und Mit
gliedern der Journalistenschule sprechen.
Alle sind sich der Rolle der Medien sehr
bewusst.

-Wii

DerAiitor in der Kapprovinz, unweit von Stellenbosch

"Die Apartheid 1st tot"

Im Presseklub von Kapstadt war ich zu
einem Vortrag des ehemaligen Prasiden-
ten F. W. de Klerk eingeladen. Er sprach
iiber seine Zukunft und diejenige des
Landes. Prasident Mandela hatte ihn un-

langst aufgerufen, der Offentlichkeit wei-
terhin seine Talente zur Verfiigung zu
stellen. Folgende Worte de Klerks haben
sich mir eingepragt: «Rassische, kulturel-
le und ethnische Vielfalt innerhalb eines

Staates bringt uberall in der Welt grosse
Herausforderungen mit sich. Daher hat
der friedliche Machtwechsel bei uns das
Interesse der Weltgemeinschaft geweckt.
Jetzt liegt es an uns, die gemachten Ver-
sprechungen einzulosen. Schliesslich
miissen wir alle Mittel und Wege finden,
unser Land von den Fesseln der Vergan-
genheit zu losen. Die Apartheid ist tot.
Jetzt muss sie begraben werden. Der

durch sie angerichtete Schaden muss
durch Entwicklung und Bevollmachti-
gung behoben werden, nicht durch gegen-
seitige Beschuldigung und Vergeltung.»

Mindestens drei Redaktoren von Ta-
geszeitungen versicherten mir, dass sie
eine ausgewogene Berichterstattung der
Aktualitat pflegen, eine echte Proportion
von «guten» und «schlechten» Entwick-
lungen in der Gesellschaft. Die Schliissel-
frage aber lautet: Wessen bedarf es, um
eine Phase durchzustehen, die von Hass
und Ressentiments, Armut, Arbeitslosig-
keit und Apathie gezeichnet ist? Der Biir-
ger muss spiiren konnen, dass Anstren-
gungen zur Gestaltung einer besseren
Zukunft gemacht werden. Und dabei
kommt uns Medienschaffenden eine nicht
unwichtige Rolle zu.

William Porter

Herzllchen Donkl

All unsern vielen Leserinnen und

Lesern, die bei der Erneuerung ihres
Abonnementes fur 1998 den festge-
setzten Betrag freiwillig nach oben
aufgerundet haben, danken wir von
ganzem Herzen. Diese grossziigige
Geste, egal in welchem Umfang, er-
freut und ermutigt uns - ubrigens
passt sie genau zum Thema der jetzl-
gen Ausgabe!

Auch diejenigen unter Ihnen, die
ein Oder mehrere Geschenk- oder

Patenabonnemente (mit oder ohne
Bezeichnung der Empfanger) spen-

den - zum Tell schon seit zahlreichen
Jahren - leisten einen wichtigen Bei-
trag zum Fortbestehen unserer Zeil-
schrift. Denn nicht nur unsere Kasse
profitiert davon, sondern auf diese
Weise konnen die Ideen und Denk- m.

anstosse, welche Sie in der Cai)\ In ^
formation schatzen, an neue Men
schen herangetragen werden. kuch
diescn Spendern ein herzliches Dan
keschon!

Fiir den Abonnentendienst:

Verena Gautschi



AN ORT 8c STELLE 1-2/98

Sozialpartner auf Schienen

Im November nahm ich mil zwei Ei-

senbahnern aus Lothringen an einem Ge-
sprach in London teil. Der eine ist verant-
wortlich fur die Lokomotivfiihrergewerk-
schaft der Region Metz-Nancy, der ande-
re ist sein Vorganger. Es war das sechste,
von der Zeitung Industrial Pioneer zum
Thema «Fracht und Eisenbahn» organi-
sierte Londoner Treffen.

Lord Berkeley, Prasident des Piggy
back Consortium, einer britischen Hucke-
pack-Transportgruppe, vermittelte den
aktuellen Stand und die Perspektiven im
Frachttransport auf Schienen. Unter den
Anwesenden waren Verantwortliche ver-

schiedener britischer Privatbahnen, Ver-
treter der Gewerkschaften und Mitglieder
des Transportausschusses im Unterhaus.
Der Beitrag meiner zwei Mitreisenden
ebnete den anwesenden Gewerkschaftern

den Weg, die menschliche Seite der Um-
strukturierung im britischen Eisenbahn-
sektor offen darzulegen.
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Der Chefredaktor des Industrial
Pioneer, einem von Freiwilligen produ-
zierten Monatsblatt fur die Beschaftigten
in der britischen Industrie, stiitzte sich in
seiner Aussage auf ein erfolgreiches Ge-
sprach desselben Stils in der Automobil-
industrie in Birmingham. Sozialpartner-
schaft korme dem gemeinsamen, iiberge-
ordneten Interesse aller an der Wirtschaft
Beteiligten dienen.

Am folgenden Tag wurde unsere
Gruppe vom stellvertretenden Generalse-
kretar der Lokflihrergewerkschaft emp-
fangen. Im Gesprach ging es um die Ver-
tiefung des Austausches zwischen den
europaischen Transportgewerkschaften,
und prompt bekamen meine zwei Freunde
eine Botschaft fur die Pariser Zentrale ih-
res Verbandes mit.

Charles Dangtiy

/ /

/ /

/  .

Schienen, Weichen und Signale...

Hoffnung in den Stadten - USA
Diese MRA-Iriitiative wird in Amerika

zunehmend als Modell erkannt, wie das
Rassismusproblem angegangen werden
soli. Das Centerfor Living Democracy zi-
tiert Hoffnung in den Stadten als eines der
wirksamsten nationalen Beispiele fiir den
Dialog zwischen den Rassen. Uber acht-
zig in diesem Gebiet tatige Gruppen wur-
den ein Jahr lang im Rahmen einer von
der Kellogg-Stiftung mitgetragenen Stu-
die beobachtet.

INDIEN

RIchtung

Eine neue MRA-Zeitschrift hat das
Licht der Welt erblickt. Im Herbst des
vergangenen Jahi^es erschien die erste
Ausgabe von Discha (Sanskrit fiir Rich-
tung), die vierteljahrlich erscheinen soil.
Sie wird in der westindischen Stadt Pune
von Bhanu Kale herausgegeben, dem Be-
sitzer einer kleinen Druckerei und Autor
in seiner Muttersprache Marathi. Die
Aufgabe von Discha wird es sein, als
Bindeglied zwischen all den Hunderten
von Menschen zu dienen, die alljahrlich
durch die Tagungen und Kurse im Zen-
trum Asia Plateau in Panchgani Anstosse
zu einem verandernden Lebensstil finden.

Unlangst fand in Hartford (Connec
ticut) ein Symposium statt, in dem diver
se in diesem Gebiet aktive Gruppen ver-
eint mitwirkten. Den einleitenden Vortrag
hielt die Pfarrerin Dr. Paige Chargois. Sie
gehort zum nationalen Koordinations-
team von Hoffnung in den Stadten. Um-
gehend wurde sie eingeladen, auch vor
Studierenden der Universitat Fairfield
und an den offentlichen Schulen von
Hartford zu sprechen. Bts

WIR ZITIEREN

Bundesprasident
Herzog

In einer Grundsatzrede zur Bildungs-
politik sprach sich der deutsche Bundes
prasident Roman Herzog im November in
Berlin fur verstarkte Reformanstren-
gungen in diesem Bereich aus. Laut Be-
richt der Neuen Ziircher Zeitung erklarte
Herzog, ein zukunftiges Bildungssystem
«habe erstens wertorientiert zu sein. Es
habe neben fachlicher Ausbildung fiir
Kritikfahigkeit, Sensibilitat und Kreati-
vitat zu sorgen sowie Werte und soziale
Kompetenzen zu vermitteln. Es gehe um
Tugenden wie Verlasslichkeit, Piinktlich-
keit und Disziplin, vor allem aber um Re-
spekt und menschliche Zuwendung.»
(NZZNr 258 vom 6.11.97)


