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AMERIKA:

Funfhundertjdhrige Bekanntschaft
Was heute jeder weiss:
Vor 500 Jahren begann Kolumbus mit einer irrtiimlichen An-
nahme, segelte westwarts, um nach Indien zu gelangen, und stiess
dabei auf einen ihm noch unbekannten Kontinent, Amerika.

Was heute noch keiner weiss:

Wie das Prasidentschaftswahljahr 1992 der Vereinigten Staaten
enden wird.

Evelyn Ruffin aus Virginia setzt mit ihrem Beitrag einige Akzente
iiber einst und jetzt - Akzente, die von einem Afro-Amerikaner,
einer kambodschanischen Einwandererin und einer Hispano-
Amerikanerin vervollstandigt werden. Am wichtigsten scheint uns
freilich die Meinung eines Ur-Amerikaners, dessen Vorfahren
lange vor der Ankunft des Kolumbus und seiner Mannschaft
diesen Kontinent bewohnt batten. Weiter bringen wir Gedanken
aus europaischer und japanischer Sicht.

Aus europaischer Sicht
wurde Amerika lange als die «Neue Welt»
bezeichnet. Seefahrer und Feldherren

westeuropaischer Machte setzten iiber das
grosse Wasser - vorerst zur Entdeckung.
Doch bald danach ging es auch in der
neuen Welt um die alten Fragen der Macht
und der Vorherrschaft. Die Verfolgten aus
den Wirren unserer Religionskriege, die
vor Hungersnot oder Seuchen fliehenden
Familien und spater die durch Diktaturen
Bedrohten, sie alle hofften auf das Ende
der Not, hofften sozusagen, das «gelobte
Land» zu erreichen. So fuhren im Laufe

der Jahrhunderte Asylanten, aber auch
Wirtschaftsfliichtlinge, Abenteurer und
Kriminelle westwarts.

Den Einwanderern bot das Land der unbe-

grenzten Moglichkeiten einen scheinbar
unbegrenzten Freiraum. Den amerikani-
schen Griindervatern war es durch ihre

Revolution gelungen, die Gesellschaft und
ihre Regierungsform weiter zu entwickeln,
was im alten Europa erst spater nachgeholt
werden konnte. Der institutionellen Frei-

heit wurde so ein weltweit wichtiges Denk-
mal gesetzt: ihr Sinnbild steht als Statue an
der Einfahrt zum Hafen von New York.

Der Sklavenhandel jedoch blieb in den
Vereinigten Staaten noch bestehen, als
hierzulande die Leibeigenschaft langst
nicht mehr erlaubt war.

Die industrielle Entwicklung verlief unge-
heuer dynamisch. Die so errungene wirt-
schaftliche Macht und die Verteidigung
des Freiheitsgedankens sicherten Amerika
fiir Jahrzehnte seinen weltweiten Vorrang.

Fiir uns Europaer fiihrte all dies zu einer
komplexen Beziehung zu diesem - zumin-
dest urspriinglich - ebenfalls europaisch
dominierten Teil der Welt. Es ist das Syn-
drom des alteren, aber kleineren Bruders,

bestehend aus einer Mischung von Neid,
Bewunderung und einer hochgespielten
Herablassung, die dazu dienen soli, das ei-
gene angekratzte Selbstwertgeftihl aufzu-
polieren. Der weltweite Ruf Amerikas liess
den Strom von Einwanderern nicht mehr

abreissen, und heute sehen sich die mei-
sten amerikanischen Stadte schwerwie-

genden Integrationsproblemen gegen-
tiber. Die friiher sprichwortlich amerikani-
sche Gesellschaftsform des Schmelztiegels
(meltingpot) trifft fiir die neunziger Jahre so
nicht mehr zu. Neues muss gefunden wer
den.

Auch die amerikanische Wirtschaft

braucht bekanntlich eine tiichtige Erho-
lung. Die jiingste US-Staatsvisite in Japan
beabsichtigte das Zuriickbinden des er-
folgreicheren asiatischen Partners und
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loste dementsprechende Emporung aus.
Seither haben etliche US-Fachleute den

japanischen Kritiken in ihren Stellungnah-
men zugestimmt und zum Beispiel besta-
tigt, dass in den letzten Jahren der Gross-
teil der Universitatsabsolventen zur New

Yorker Bdrse gegangen sei, statt in den
verarbeitenden Wirtschaftszweigen wert-
schopfend zu wirken.

*

500 Jahre Entdeckung Amerikas durch die
Europaer; Ein Grund zum Feiern? Aus der
Sicht der Ureinwohner war unsere An

kunft der Beginn einer unglaublichen In
vasion, einer «Eroberung mit grausamen
Kurz- und leider kaum iiberwindbaren

Langzeitfolgen», wie sie oft beschrieben
wird. 388 der vom weissen Mann mit diesen

Vdlkern abgeschlossenen Hoheitsvertyke
wurden von den Weissen gebrochen.

Oft vergessen wir Europaer, dass dieser
«weisse Mann» ja von Europa gekommen
war.

Man kann sich fragen, ob es notwendig sei,
in der Geschichte zu wiihlen. Zwei Griinde

sprechen dafiir;

Erstens ist erwiesen, dass die Wahrheit frei
macht. Persdnlich erfahren wir es immer

wieder. Warum fallt es uns denn so schwer,

bedauerliche Vorgange, die uns alle be-
treffen, zu bekennen? Die Entwicklung im
ostlichen Teil unseres Kontinents zeigt tag-
lich, dass die Lebensdauer von Elalbwahr-
heiten und Liigen begrenzt ist.

Zweitens gilt es heute, vieles im Zusam-
menleben der Menschen - in Europa ge-
nauso wie in Amerika - neu zu bedenken

und zu regeln. Dafiir ist es notig, uns von
Altlasten zu befreien, damit wir uns'^i
heute und morgen kiimmern konnen. cbs
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Auf einer amerikanischen Briefmarke fiir 1992: «Die ersten Amerikaner kamen aus Asien»



BRIEF AUS VIRGINIA:

Amerikas Jahr der Wahl

Woran werden die Kandidaten der diesjah-
rigen Wahlen in den Vereinigten Staaten
appellieren? Werden sie bloss auf die ver-
standlichen Angste und Unsicherheiten
eingehen, die eine Zeit der Rezession und
Umwalzungen mit sich bringt? Oder wer
den sie verstehen, das in jedem Burger vor-
handene Potential anzuzapfen, welches
uns befahigt, iiber enge personliche Inter-
essenskonflikte hinauszudenken? Werden

sie uns zur Einsicht verhelfen, dass jene
Entscheidungen, die der Welt dienen, auch
in unserem nationalen Interesse liegen -
dass das, was fiir das ganze Land am besten
ist, auch die beste Losung fiir jeden einzel-
nen darstellt?

1492.

I'I'on Kolumbus 1492 ausgelosten Ereig-
nisse haben einen bemerkenswerten Aus-

tausch zwischen Volkern und einen Aus-

tausch von Giitern und Lebensarten in

Gang gesetzt, von dem wir bis heute in ver-
schiedener Hinsicht profitieren. Aber wir
miissen die Lehren ziehen aus den schreck-

lichen Kosten, welche die totale Zersto-
rung ganzer Kulturen und Volker verur-
sachte, sei diese absichtlich (durch Sklave-
rei und Ausrottung) oder unabsichtlich
(durch Seuchen und blinde Zerstorung der
Umwelt) erfolgt.

...und heute

1992 fallt wieder in eine Epoche der ge-
drangten Umwalzungen. Amerika, wel
ches seinen ersten Bevolkerungszuwachs
vermutlich vor zwanzig- bis vierzigtausend
Jj^Ken iiber die Beringstrasse erhielt,
R mt auch heute noch Menschen aus der

ganzen Welt auf. Das Zusammentreffen
von Menschen und Kulturen hat sich be-

schleunigt und bringt neue Moglichkeiten
der gegenseitigen Bereicherung, des Von-
einander-Lernens, aber auch neue Span-
nungen mit sich. Trotz der grossen Fort-
schritte, welche unser Land auf dem Ge-
biet der Aufrechterhaltung von Gerechtig-
keit und der Mitbestimmung durch jeden
seiner Burger erreicht hat, lastet auf uns
die tragische Erbschaft der Fehler, die vor
allem an jenen Menschen begangen wor-
den sind, welche urspriinglich unseren
Kontinent bevolkerten, und an jenen, die
als Sklaven.eingefiihrt wurden. Vieles war-
tet noch auf Heilung. Werden wir uns wei-
ter dafiir einsetzen, jenen zu helfen, die
sich enteignet und entfremdet vorkom-
men, oder werden wir vor den riesigen
Herausforderungen kapitulieren, mit de-
nen uns Kriminalitat, Arbeitslosigkeit,
Zerfall des Familienlebens, ungeniigende
Schulplatze und unzureichende Unter-
kunft konfrontieren?

m.
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Evelyn Ruffin und ihre Familie wohnen in derNdhe von Washington D. C., wo sich ihrMann und
siefurgeistige Erneuerung und internationale Versohnung einsetzen

Auch nach 500 Jahren noch im Werden

begriffen

Endlich sind wir uns der Zerstorung be-
wusst geworden, die wir iiber unseren zer-
brechlichen Planeten gebracht haben, und
endlich haben wir eingesehen, dass die Ur-
einwohner die korrekte Beziehung zur
Erde viel besser verstehen als wir «moder-

nen Menschen». Vielleicht konnen sie uns

noch rechtzeitig helfen, als Tell der Natur
und als ihre Hiiter zu leben, anstatt sie be-
herrschen zu wollen. Die Chance miissen

wir ihnen bieten.

Fiinfhundert Jahre nach Kolumbus ist

Amerika immer noch im Werden begriffen
- und dieses Jahr ist eine gute Gelegenheit,
uns Gedanken dariiber zu machen, was wir
werden wollen und wie wir dies erreichen

konnen. Evelyn Randy Ruffin

Die asiatischen
FlUchtlinge

Viele sagen, die Vereinigten Staaten und
die Amerikaner seien selbstsiichtig. Ich
sehe es anders. Es ist ein ausserst grosszii-
giges Land und ein grossziigiges Yolk.
Aber es besteht eine Kluft zwischen der

Art, in der auf Regierungsebene gedacht
und gehandelt wird, und jener des Volkes.
Die Regierung lasst grossziigigerweise
viele Asiaten und andere ins Land einrei-

sen. Aber sie unternimmt nichts zu ihrer

Eingliederung. Es wird erwartet, dass sie
sich auf der Ebene des Gemeinwesens der

mehrheitlichen Lebensart anpassen, ihre
eigene Kultur aufgeben, andere Gewohn-
heiten annehmen, anders essen, anders
aussehen. Wen wundert es, wenn daraus
Spannungen und Probleme entstehen? ^

Die Kambodschanerin ReneePan. Voreinigen
Wochen kehrte sie im Rahmen eines Hilfspro-
gramms zum ersten Mai wieder in ihr Land zu-
riick. (Siehe Kambodscha-Bericht S. 7)



Forts. Fliichtlinge

Die Vereinigten Staaten nehmen jeden
auf. Aber sie nehmen den Korper der Men-
schen entgegen, nicht ihren Geist. Die
Amerikaner konnten lernen, andere Den-
kensarten, andere Kulturen und Volker
willkommen zu heissen, auf sie und auf sich
als Land mit solch reicher Vielfaltigkeit
stolz zu sein. Wenn den Asiaten und ande-

ren geholfen wird, das Beste aus ihrem kul-

turellen Erbe lebendig zu erhalten, konn
ten nicht nur Spannungen vermieden, son-
dern der Zusammenhalt und die Stabilitat

im Gemeinwesen gestarkt werden. Die
Amerikaner sind grossziigige Menschen;
dennoch lebt in vielen ein latenter Rassis-

mus, der zu selbstsiichtigem Handeln
fiihrt. Dies zu iiberwinden ist eine der

wichtigen Entscheidungen, vor denen die
Amerikaner heutestehen. „ , „

ReneePan

Aus der Sicht eines jungen Japaners
Wir wohnen auf einer kleinen Insel mit 12

Millionen Menschen. So gesehen, finde ich
Amerika vor allem riesig. Ich kann mir gar
nicht vorstellen, wie die Menschen dort zu-
sammenleben konnen. (Nun, vielleicht fin-
den es einige genan so nnvorstellbar, dass
man in Tokio leben konne! Aber in Amerika

gibt es so viele Unterschiede, die Hant-
farbe, die Herknnft...)

1992 muss fur die Amerikaner ein erstaun-

liches Jahr sein. Nicht nur die Feier der 500

Jahre, seit Kolumbus den Kontinent ent-
deckte. Nach den Umwalzungen der
UdSSR im vergangenen Jahr sind die USA
die einzig iibriggebliebene sogenannte
«Supermacht». Auf jeden Fall wird man sie
ab jetzt noch genauer beobachten.

Unsere Beziehungen zu den USA began-
nen im Jahre 1853, als Admiral Perry sozu-
sagen bei den Japanern anklopfte, in ei-
nem Land, welches seit beinahe 300 Jahren
vollig von der Aussenwelt abgeriegelt ge-
wesen war. Der Krieg im Pazifik 1941-45
zerstdrte unsere Freundschaft. Nach 1947

halfen uns die Vereinigten Staaten, das ist
unleugbar. Unsere Verfassung wurde zum
Teil mit amerikanischer Hilfe ausgearbei-
tet. Aber die USA sind fiir uns eine Art Va-
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Hiroo Sugi

terfigur, und wir werden nervds, wenn sie
ein boses Gesicht aufsetzen.

In den letzten zwanzig Jahren sind eine
ganze Reihe wirtschaftlicher Spannungen
dazugekommen. Auch sind in Amerika in
letzter Zeit Biicher erschienen mit Titeln

wie «Der nachste Krieg gegen Japan». Ich
hoffe sehr, dass nicht zu viele Amerikaner
diese Art Journalismus bewundern. Ohne

selbstgerecht zu sein, scheint mir doch,
dass man bei einer Bevolkerung von 240
Millionen in Amerika auch 240 Millionen

Meinungen antreffen sollte und nicht nur
eine aggressive, uns feindlich gesinnte
Haltung. Aber das, was rund um den jiing-
sten Besuch von President Bush und vor al

lem seiner Wirtschaftsexperten zu horen
war, kann beinahe als Rassendiskriminie-
rung bezeichnet werden. (Oder ist es ein-
fach ein neuer Nationalismus?) Daher er-
staunt es mich nicht, wenn vor allem altere
Japaner sagen: «Wir brauchen von den
Amerikanern nichts mehr zu lernen.»

Ich bin ein einfacher japanischer Burger.
Ich mochte, dass die Vereinigten Staaten -
auch wenn sie bloss auf eine 210jahrige Ge-
schichte zuriickblicken konnen - sich ver-

mehrt fiir den Frieden in der Welt einset-

zen. Fiir uns jiingere Japaner ist Amerika
immer noch eine Art Sinnbild von Demo-

kratie und Liberalismus. Mir gefallt vor al
lem die Offenheit der einzelnen Amerika

ner, denen ich personlich begegnet bin. So
arbeite ich alles in allem gerne mit ihnen
zusammen. Hiroo Sugi, Tokio

Wir Ureinwohner
Znviele Menschen bilden sich ihre Mei-

nnng iiber uns Ureinwohner Nordamerikas
ans der Sicht anderer. Es ist an der Zeit,
dass unsere Geschichte und Denkweise

dnrch uns seibst dargestellt werden, und
zwar ans zwei Griinden:

Erstens wurden unsere Gemeinschaften in

den vergangenen 500 Jahren enormem
Druck und Veranderungen unterworfen.
Doch wir iiberstehen es und halten an un-

serem Glauben fest, dass wir mit jedem
Geschopf verbunden sind, sogar mit jenen,
die den Druck ausiibten. Vielleicht liegt
eine Lektion darin, dass ein Volk, das mas
sive Veranderungen erleiden musste, im-

Gordon Regguinti vom Volk der Ojibwe,
Minnesota

Der Traum eines schwarzen Amerikaners
Jim Murray und seine Fran wohnen in
St. Paul, Minnesota, wo sie sich fiir harmo-
nische Rassenbeziehnngen einsetzen. Mur
ray ist begeisterter Sanger und reiste als
Teil der IVnppe von Gershwins «Porgy and
Bess» nm die Welt.

Meine Geschichte als Afro-Amerikaner ist

die Geschichte eines aufgeschobenen
Traumes. Um einen Traum zu verwirkli-

chen, muss man aber zu traumen aufhoren
und etwas unternehmen; mein Traum fusst
auf echtem moralischem Handeln und

Entscheiden.

Die Menschen in unserem Land hungern.
Unser Gesundheitsdienst ist ungeniigend.

Das Familienleben und die Beachtung der
Gesetze sind ernsthaft angeschlagen.

So hoffe ich, dass geniigend Amerikaner
einsehen werden, dass unsere individuelle
Entscheidung, die Veranderungen durch-
zufiihren, die Gott von uns verlangt, und
unsere Bereitschaft, mehr Verantwortung
zu iibernehmen, ausschlaggebend sind.
Dies trifft fiir die Jiingeren wie die AUeren
zu. Auch die Teilnahmslosigkeit jener, die
Macht ausiiben, gegeniiber den Benachtei-
ligten in unserem Land muss sich andern.
In Amerika muss sich die Anzahl jener ver-
vielfachen, die sich fiir das Richtige einset
zen, sonst werden wir vom Materialismus
iiberrollt. Jim Murray



und die Schopfung
mer noch Liebe gewahren kann. Dies
konnte andern helfen, in unserer sich rasch
verandernden Welt geistig gesund und
gliicklich zu bleiben.

Der zweite Grund ist unsere Verbindung
mit der Mutter Erde. Wahrend Zehntau-

senden von Jahren waren wir von der iibri-

gen Welt abgesondert, und wir entwickel-
ten eirie einzigartige Beziehung zur ganzen
Schopfung, die in den tiefsten geistigen
und seelischen Schichten unseres Wesens

verwurzelt ist. Wir wussten, dass wir nicht
mehr oder weniger gelten als irgendein
Teil der Schopfung. Dieser Gedanke, die-
ser Teil unserer selbst, hat iiberlebt und ist
im Laufe der Jahre erstarkt.

Die Verbindungen zwischen menschlichen
Wesen und der Schopfung kommen selten
zur Sprache. Viele sehen ein, dass Bezie-
hungen zwischen einzelnen, Gruppen und
Volkern der Heilung bediirfen. Doch wenig
rgesagt iiber die Heilung, die stattfin-

muss zwischen uns und Mutter Erde,

Vater Himmel, dem Pflanzen- und Tier-
reich, dem Wasser - all jenem, von dem un
sere weitere Existenz so sehr abhangt.

Wir konnen unsere gegenseitige Verbun-
denheit mit allem, was Leben ist, nicht lan-
ger iibersehen. Der Verstand, der uns ge-
schenkt wurde, darf nicht langer als Vor-
wand dienen, uns iiber andere zu erheben
oder unsere Verantwortung fiir die Siche-
rung einer sauberen und gesunden Welt zu
leugnen.

Vielleicht werden die Volker der Welt ihre

Beziehung zur Schopfung als Ganzes dann
zu verstehen beginnen, wenn die Urein-
wohner Amerikas in die weltweiten Bera-

tungen miteinbezogen werden.
Gordon Regguinti

Eine Lateinamerikanerin in den USA
Die Studentin Ana Maria Garcia stammt

aus Costa Rica und ist dort aufgewachsen.
Seit einigen Jahren wohnt sie wieder in den
Vereinigten Staaten, wo sie ubrigens zur
Welt gekommen ist.

Es ware nicht ganz zutreffend zu behaup-
ten, ich habe genau erfahren, was es be-
deutet, als Lateinamerikanerin in den Ver
einigten Staaten zu wohnen. Ich bin nam-
lich in Costa Rica aufgewachsen; da ich
aber in den USA zur Welt gekommen war,
habe ich die Vorziige des amerikanischen
Biirgerrechts als selbstverstandlich be-
trachtet. Auch passen viele meiner Cha-
rakterziige nicht zur stereotypen Vorstel-
lung, welche man sich in den USA von uns
Lateinamerikanern macht. Anstatt nun

vorgefasste Meinungen zu revidieren und
mich als die Spanisch-Amerikanerin anzu-
nehmen, die ich nun einmal bin, sagt man
mir: «Du bist halt anders», und meine Ab-
stammung wird iibersehen. Dadurch
gliickte mir der Eingliederungsprozess,
den all jene durchmachen miissen, die
nicht der «Mehrheit» angehoren, und es
dffneten sich mir viele Tiiren, die mir unter
andern Umstanden verschlossen geblie-
ben waren.

Freilich hatte ich gehofft, auch auf der per-
sonlichen Ebene des Zusammenlebens

meine kulturelle Verschiedenheit nicht

verdecken zu mussen. Eine der schmerz-

lichsten Erfahrungen meines Lebens ist je-
doch die Einsicht, dass man mich nicht als
die Person annimmt, die ich bin, sondern
nur soweit, als ich mich der Mehrheit an-
passe. Diese Art Ablehnung ist kein offe-
ner rassistischer Angriff, sondern eine viel
subtilere Diskriminierung und deshalb
auch schwer zu erkennen und zu veran-

dern. Dennoch verursacht sie viel Leid

Ana Maria Garcia, Elektronik-Studentin

und Frustration, weil man einen Menschen
nicht wirklich annehmen kann, wenn man
seine Abstammung - einen wichtigen Be-
standteil seines ganzen Wesens - nicht
wiirdigt und anerkennt.

Trotz meiner oft diisteren Betrachtungs-
weise hoffe ich doch aufrichtig, dass die
Vereinigten Staaten zum Punkt gelangen
werden, wo sie die kulturellen Unter-
schiede nicht nur anerkennen, sondern als
Bereicherung ansehen. Ich ersehne den
Tag, an dem hierzulande die Verschieden
heit geschatzt wird, weil sie dem Land
Weisheit bringt, und wo ethnische Selbst-
bezogenheit, welche vieles hier verdirbt,
allmahlich einem gegenseitigen Verstehen
und echter Wertschatzung weicht.

Von Atlanta nach Soweto
Conrad Hunte, ehemallger Schldger des erfolg-
reichen westindischen Cricket-Teams, bereiste

wahrend des letzten Vierteljahres SUdafrika,
wo er mit dem hefreundeten Direktor des siid-
afrikanischen Cricket-Verbandes an einem Ent-
wicklungsprojekt fiir Jugendliche in den
Schwarzenvorstadten arbeitete. So verbrachte

er vor Weihnachten je eine Woche in fiinf der
grdssten Vorstddte von Johannesburg, ein-
schliesslich Soweto, und unterrichtete die unter

njiihrigen im Cricketspiel.

Der Londoner Daily Telegraph vom 21. Ja-
nuar beschreibt ihn als «Mann mit dem in-

neren Auftrag, den Kindern aus den
Schwarzenvorstadten bei der Verwirkli-

chung ihrer sportlichen Traume zu hel
fen.» Der Berichterstatter meint: «Hunte

hat eine sichtliche geistige Verwandtschaft
mit seinen Schiilern. Wahrend seiner

Kindheit auf Barbados erlebte er selbst,
was es bedeutet, nichts zu besitzen, und

lernte, wie man aus eng zusammengebun-
denen Stoffresten einen Cricketball und

einen Schlagstock aus einem gefundenen
Stiick Holz anfertigt.» Weiter wird Hunte
selber zitiert: «Es geht nicht einfach um die
Schulungvon Cricketspielern; uns liegt die
menschliche und soziale Entwicklung die-

Soweto

ser jungen Leute am Herzen.» Hunte be-
handelte diese Fragen in 22 Schulen der
Vorstadte sowie drei exklusiven Privat-

schulen.

Der Journalist des Telegraph fahrt fort:
«Die Hoffnungslosen dringen noch weiter
in die Vorstadt ein, mieten sich ein AK47-
Sturmgewehr... und tragen zur Explosion
der Gewalt und Kriminalitat in Johannes

burg bei. Die Hoffnungsvollen kommen,
um Conrad Hunte zuzuhoren. <Wagt es, ei
nen Traum zu hegen!> lautete seine Bot-
schaft an die Jugendlichen, die sich an ei
nem heissen, schwtilen Nachmittag in So
weto um ihn scharten.»

Conrad Hunte, der schon wahrend seiner Zeit

als aktiver Cricketer eng mit der Moralischen
Aufrustung zusammenarbeitete, wohnt in At
lanta in den USA mit seiner Erau Patricia, die

als Fernsehredaktorin tdtig ist, und drei Toch-
tern.



ZUM NACHDENKEN:

Anleihe, Recht oder Geschenk?
Rechte: Menschenrechte, Biirgerrechte,
Frauenrechte, die Rechte der Wale,
Wiirmer und Wiedehopfe... Von der
Welle der Rechte wird als haufigstes Op-
fer die Dankbarkeit iiberrollt.

Ich wohnte einst bei einer Familie, wo al-
les und auch jede Pflicht strikt und
gleichmassig verteilt war. Der dienst-
freie Partner sass mit hochgelagerten
Beinen vor dem Fernseher und las, wah-
rend der diensthabende Partner den Tee

brachte, den Boden aufwischte, kochte,
Geschirr wusch, Windeln wechselte und
so fort. Alle 24 Stunden wurden die Rol-
len getauscht. Ein imponierendes und
erfolgreiches System - doch ich ver-
misste das gelegentliche Dankeswort
und die Stimmung, die durch Dankbar
keit entsteht.

Mir sind zwei Arten von Dankbarkeit

bekannt. Es gibt die erzwungene, unter-
tanige Dankbarkeit - ein armes, gebeug-
tes Wesen, verschuldet, abhiingig, wah-
rend alle Macht in den Flanden eines an-

dern liegt. «Undankbare Tr6pfe!» heisst
es oft, wenn Empfanger von Sozialhilfe
um etwas mehr zu bitten wagen. «So
steht es also mit der Dankbarkeit!» rufen

verletzte Eltern aus, wenn der rebelli-
sche Teenager von zu Hause auszieht.

Diese Dankbarkeit, welche wir fordern,
wenn wir Macht iiber andere ausiiben

wollen, sei es in wirtschaftlicher, geistli-
cher, politischer oder seelischer Hin-
sicht, ist gleichsam die Teilzahlung
eines Darlehens. Eltern erwecken ver-

mehrt diesen Eindruck, wenn sie im
Alter die Mithilfe oder Fiirsorge ihres
Kindes als gerechtes Entgelt fiir ihre
Dienste fordern, die sie ihm wahrend
seiner Jugend erwiesen haben. Es ist
das «Nach-allem-was-ich-fur-dich-ge-
tan-habe»-Syndrom, das ebenso haufig
in Amtern und Institutionen rings um
die Welt anzutreffen ist.

barkeit. Wer aus eigener Erfahrung ge-
lernt hat, das Leben, das Wasser, die Mu-
sik, Insekten, Baume, Reisen, Nahrung,
Gefiihle und Freundschaft als gottgege-
bene Gabe zu betrachten, ist von einer
libersprudelnden Dankbarkeit, die von
innen kommt. Ein solcher Mensch be-

trachtet das Leben nicht mehr als Darle-

hen und auch nicht als Recht, sondern
als Geschenk.

Solch «begabte» Menschen sind in tr-
gendwelchen Lebenslagen anzutreffen -
auffallenderweise oft inmitten von Ent-
behrung und Leiden. Eine Frau, die eine
achtjahrige Gefangnisstrafe verbiisste,
iiberschiittete mich bei jedem meiner
Besuche mit ihrer Dankbarkeit: fiir die

Zeit zum Nachdenken, fiir ihre Familie
und ihren wiedergefundenen Glauben.

Der franzosische Philosoph Gabriel
Marcel schrieb, Dankbarkeit sei «die
Versicherung der Seele gegen die
Machte der Finsternis», und sicher
meint er diese letzterwiihnte Dankbar

keit. Etwas vom Ersten, was eine kranke
Seele oder ein labiler Geist verliert, ist
das Geschenk der Dankbarkeit - und

dies konnte auch fiir ganze Lander zu-
treffen.

Betaubtes Gewissen

Sayed Abdul Hassan All Nadwi, ein mus-
limischer Schriftsteller aus Indien, sagte
einmal: «Dankbarkeit ist ein wesentli-

cher Bestandteil der Zivilisation...

Wenn dieses Gefiihl aus unserem Leben

verdrangt wird, verliert vieles seine Be-
deutung. Undankbarkeit ist Zeichen ei
nes betaubten menschlichen Gewis-

sens.»

Die Entspannung des Verhaltnisses zwi-
schen Anleihe, Recht und Geschenk im-
pliziert eine Anderung. Diese steigert
sich von «der Last all dessen, was ich

Dankbarkeit, die Versicherung der Seele
gegen die Machte der Finsternis

Der Theorie des Darlehens steht das

entgegen, was viele als befreiende Aus-
iibung ihrer Rechte bezeichnen. Wenn
Arbeit, ein Zuhause, freie Meinungsaus-
serung, Chancengleichheit und anderes
Rechte sind, dann schulde ich nieman-
dem etwas, ausgenommen das, was ich
mit meiner Kreditkarte zu schulden be-

liebe. Und ganz gewiss bin ich nieman-
dem Dank schuldig.

Freilich gibt es noch eine andere Hal-
tung und eine andere Art der Dank-

schulde» iiber «dies sind meine Rechte;
wehe dem, der sie antastet» zum Be-
wusstsein, dass alles im Leben ein zu
achtendes und zu teilendes Geschenk

ist, das wiederum in eine Anteilnahme
fiir alle mundet. Es ist der Umstieg von
Verschuldung iiber Forderung zur
Dankbarkeit.

«Wer Dank opfert, der ehrt mich»,
schliesst der 50. Psalm. Die Bibel, die
Bhagawadgita, der Koran und viele an
dere religiose Schriften betonen, dass

Lob, Anerkennung und die aufopfer.^ j
Danksagung eine Schlusselposition in
der richtigen Einstellung zum Leben
einnehmen. Warum aufopfernd? Weil
Dankbarsein bedeutet, eine hohere
Macht, einen grossen Geber der Gaben
anzuerkennen; es kostet mich meine Au-
tonomieanspriiche. Dankbarkeit kostet
mich auch jene Beschwerdehaltung, der
so mancher verfallt. Zudem bedeutet

sie, dass sich, obwohl ich lernen kann,
selbst zu geben, doch stets Empfanger
bin, und dies kostet mich meinen Stolz.

Doch die Kosten sind gering im Ver-
gleich mit dem daraus resultierenden
Geschenk der Versohnung mit dem
grossen Geschenkgeber, Gott selbst. Ein
dankbares Herz ist ein offenes Herz,
durch das Gottes Liebe und schopferi-
sche Kraft hindurchfliessen kdnnen, um
die Finsternis wegzuschwemmen und
das «betaubte menschliche Gewissen»

der Welt neu zu beleben.

Jean Brown-McAU



IM EINSATZUNTERWEGS:

Kambodschas Zukunftpraktisch vorbereiten
Frau Renee Pan fliichtete 1975 von Kam-

bodscha in die Vereinigten Staaten. Ihr
Mann, ein friiherer Erziehungsminister,
blieb in seinem Land und verier sein Le-

ben. Frau Pan arbeitet heute als EDV-Pro-

gnostikerin und betatigt sich aktiv im of-
fentlicben Leben. Anfangs dieses Jahres
reiste sie mil einer kleinen Gruppe nach
Thailand und Kambodscha. Unser Korre-

spondent Steve Dickinson nahm an dieser
Reise teil.

Im Rahmen einer Inspektionsreise und Be-
standesaufnabme des von Frau Pan gegriin-
deten «Hilfsfonds zur Erziehung kambo-
dschanischer Fliichlingskinder (CCEF)»
besuchte die Gruppe in Thailand zwei
kambodschanische Fliichtlingslager (Site 2
und Site B) sowie das Lehrerseminar in Bu-
riram. Anscbliessend reisten sie nacb Kam

bodscha, wo im Rahmen des CCEF ein Schu-
l|^skurs fiir Lehrer lanciert werden soil.

sie zur Aussohnung mit Son Sann, dem
Prasidenten der Nationalen Befreiungs-
front der Khmer-Volkes, gefuhrt hatte.

Eisenbahnlinie und Strassen wieder offen

Wir konnten auch einen Grenziibergang
besuchen - eine Briicke, iiber die stundlich
Hunderte von Thailandern und Kambo-

dschanern bin- und hergehen, um im Nach-
barland Einkaufe zu tatigen und Tausch-
handel zu treiben. Die Eisenbahnlinie jen-
seits der thailandischen Grenze war von

Baumen und Gebiisch iiberwachsen; am
Tag nach unserem Besuch sollte die In-
standstellung von Schiene und Strasse be-
ginnen, um Fliichtlinge aus den Lagern zu
repatriieren.

Im Anflug auf Phnom Penh schien es, als
widerspiegelte der Erdboden die Folgen

«Reis konnen wir einfiihren,
aber wie konnen wir Hoffnung importieren?»

Fluchtlingslager sind in unserer Welt des
20.Jahrhunderts nichts Aussergewohnli-
ches. Besucht man aber die Menschen, die
dort leben miissen, ist dies ein Herz und
Augen offnendes Eriebnis, das den
Wunsch und die Uberzeugung weckt, sich
vermehrt fur eine Welt einzusetzen, die es
besser macht. Denn ein Teil der Verant-

wortung fiir die Umstande, die zu diesen
Lagern gefuhrt haben, fallt auf uns im We-
sten zuriick.

Das wohl bewegendste Eriebnis brachte
der Tag, an dem wir die junge kambodscha
nische Familienmutter Darong nach ei-
nem dreimonatigen Kurs im Lehrersemi
nar in Buriram wieder zu ihrer Familie im

Lager Siie2 zuriickbegleiteten. Die Kinder
waren hoch erfreut iiber das Wiedersehen,
d^^Nachbarn kamen herbei, und im Nu
waien wir von neugierigen, erwartungsvol-
len jungen Gesichtern umringt - Gesich-
tern der Zukunft Kambodschas.

Wir sassen um ihren Tisch, und sie be-
schrieb, wie ihr Mann und sie Baume ge-
pflanzt und harte Arbeit geleistet hatten,
um ihr Zuhause im Lager so schon wie
moglich zu gestalten, denn sie wollten ein
Beispiel geben dafiir, dass jeder da, wo er
ist, Verantwortung iibernehmen kann. Es
tat ihr leid, uns nichts auftischen zu kon
nen, doch sie konnte nicht wissen, wie viel
sie uns gegeben hatte.

Im Lager Site B hielten wir ein Seminar mit
konkreten Beispielen iiber die Auswirkun-
gen des Horchens auf die innere Stimme.
Einen der Teilnehmer, der in den USA stu-
diert hatte und jetzt am Programm fiir die
landwirtschaftliche Entwicklung Kambo
dschas mitarbeitet, trafen wir spater in
Bangkok wieder, und er bat uns um Zusen-
dung von Videofilmen der Moralischen
Aufriistung. In Site 2, wo wir ein ahnliches
Seminar durchfiihrten, folgten die Zuho-
rer sichtlich bewegt den Worten von Renee
Pan, die schilderte, wie die innere Stimme

des Krieges. Die Felder um Bangkok sind
bewassert und grun, jene um die kambo
dschanische Hauptstadt diirr und versengt.
Wir wurden am Flugplatz abgeholt; dies
erleichterte unsere Einreise bedeutend.

(Trotz vielseitiger Vorwarnung und dem
Ratschlag, Dollarnoten und Zigaretten be-
reitzuhalten, wurden wir nicht ein einziges
Mai um ein Bestechungsgeschenk ange-
gangen.)

Unsere Gastgeber im International Guest
House in Phnom Penh, Sam und Nouba
Gum, die dieses ausgezeichnete kleine FIo-
tel fiihren, hatten all ihren Besitz in den
USA verkauft, um in ihr Land zuriickzu-
kehren und hier hart zu arbeiten. Ihre elf-

jahrige Tochter kam auf eigenen Wunsch
mit ihnen und besucht jetzt die internatio-
nale Schule. Die Familie Gum verkorpert
den Gpfergeist und die Liebe zum Land,
die in scharfem Kontrast zu jenem Gppor-
tunismus stehen, der einigen Machthabern
eigen ist, sowie gewissen wohlhabenden
Geschaftsleuten aus Kambodscha und an-

derswo, die sich an Spekulationen beteilig-
ten, welche das wirtschaftliche Elend des

Grossteils der Kambodschaner verscharft

haben.

Bei unseren Kontakten halfen uns zwei

Umstande: Erstens entdeckten wir, dass
viele Vertreter der verschiedensten Par-

teien der starken Uberzeugung sind, dass
einer Starkung moralischer, geistiger und
kultureller Werte ein dringender Vorrang
zukommt. Zweitens gaben uns viele, die
wir trafen, die Namen anderer, die wir laut
ihnen treffen sollten, und einige Male ver-
einbarten sie telefonisch fiir uns solche Be-

gegnungen. Dies war besonders hilfreich,
da das Telefonsystem in Phnom Penh sehr
begrenzt ist und es keine dffentlichen Tele-
fonbiichergibt.

Aussere und innere Wiederherstellung

Sehr lehrreich war unsere Begegnung mit
einem ehemaligen Kulturminister, der uns
half, den schweren seelischen und geisti-
gen Stress zu verstehen, der seit zwanzig
Jahren auf den Kambodschanern lastet.

Die Familie, wichtigste Stiitze ihrer Kultur,
sei im Kern zerstort worden. Was kann

Hoffnung, Geisteskraft, Glauben und Mut
wiederbringen? Wie er uns sagte, konnte
er wahrend seiner zehnjahrigen Amtszeit
viel vom Ausseren wiederherstellen, nicht
aber das Innenleben. «Reis konnen wir

einfiihren, aber wie konnen wir Hoffnung
importieren? Alle moralischen Werte sind
weg: national, gesellschaftlich, familiar
und individuell. Die Menschen sind einge-
schuchtert und wagen es nicht, die Wahr-
heit zu sagen - wie soli man da wissen, was
richtig und falsch ist? Viele wollen Kam
bodscha helfen; wir brauchen geistige
Hilfe notwendiger als materielle. Men
schen mit moralischen Werten konnen hel

fen, Mut und Hoffnung zu wecken.»

Der in Tibet entspringende Mekong-Fluss
durchquert Kambodscha, bevor er in Vietnam
ins Sildchinesische Meer miindet

Wahrend einer Audienz mit Prinz Noro

dom Sihanouk besprachen wir eine ganze
Reihe von Themen; er stimmte dem Pro-
jekt des CCEF begeistert zu und sagte:
«Wir begriissen diese Initiative.» Renee
Pan schilderte, wie sie dazu gefuhrt wurde,
den Roten Khmer zu vergeben und fiir ih
ren Hass um Verzeihung zu bitten. Wir er-
wahnten auch, dass die USA von Kambo
dscha zu lernen hatten, vor allem was die
Wiederherstellung moralischer Werte im
Familien- und kulturellen Leben betrifft.

Unser Besuch brachte Menschen mitein-

ander in Verbindung, die ahnliche morali-
sche und geistige Uberzeugungen haben,
aber sich in manchen Fallen nur schwer

uber politische und andere Demarkations-
linien hinweg treffen konnen. Es ist zu hof-
fen, dass im kommenden Jahr eine Reihe
weiterer Besuche stattfinden kann, um das
Netz von iiberzeugten Menschen weiter zu
kniipfen und zu starken. Steve Dickinson



Europa - eine Herzenssache
Europa kommt voran - vor allem auf der
Ebene der Strukturen: Offnung der Gren-
zen, gemeinsame Wahrung, Aussenpolitik,
Verteidigung, Arbeitsbedingungen, soziale
Sicherheit. Was noch fehlt, ist, dass Europa
fiir den einfachen Burger Herzenssache
wird. Dies strebte unter anderem ein Tref-

fen der Moralischen Aufriistung Ende Ja-
nuar in Lothringen an. 65 Franzosen und
Deutsche nahmen teil.

Es ist bezeichnend, dass man sich gerade in
Lothringen traf, in einer Region, wo sich
dank ihrer Lage, Geschichte, Wirtschaft
und Kultur schon immer die Wege kreuz-
ten. Sechzig Prozent ihres Handels wickelt
sich mit den Nachbarlandern ab, funfund-
siebzig Prozent mit Europa iiberhaupt. Die
Lothringer mussten lernen - wohl als
Folge der schlimmen und unaufhbrlichen
industriellen Restrukturierungen der letz-
ten dreissig Jahre iiber die Grenzen ihrer
Region hinauszuschauen. Offensichtlich
haben sie sich grenziiberschreitende Ge-
wohnheiten angeeignet, wie wir sie in eini-
gen Jahren vermehrt antreffen werden und
auf die wir uns auf jeden Fall einspielen
miissen.

Die Technologie-FIochburg Metz, wo die
Teilnehmer empfangen wurden, zahlt 140
Unternehmen, darunter viele auslandi-
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sche, und acht Lehranstalten, einschliess-
lich ein franzosisch-deutsches Institut,
dessen Unterricht sich teils in Frankreich,
teils in Deutschland abwickelt. Grenziiber
schreitende Zusammenarbeit scheint also
alltagliche Routine zu sein.

Doch ein europaisches Bewusstsein ent-
wickeln heisst auch, sich die Sorgen seiner
Nachbarn zu Herzen zu nehmen. Konnte
man einerseits die Sorgen der Lothringer
entdecken, so erhielten anderseits die
Teilnehmer auch einen Begriff von den
Herausforderungen, denen sich Frank-
reichs ostliches Nachbarland gegeniiber-
sieht.

Deutsche aus der ehemaligen DDR be-
schrieben, was der Zusammenbruch gan-
zer Wirtschaftszweige fur sie bedeutet.
«Versuchen Sie zu verstehen, dass Arbeits-
losigkeit fiir Sie nicht dasselbe ist wie fur
uns», erklarte einer von ihnen. «Uns be-
deutete das Unternehmen alles. Wir wohn-
ten in kleinen Wohnungen, ohne Vereins-
leben, ohne Glauben, ohne Religion, ohne
Freundeskreis. Das Unternehmen organi-
sierte alles, die Feste wie den Alltag. Es
passte auf die Kinder auf, wahrend die El-
tern arbeiteten. Wenn das Unternehmen
seine Tore schliesst, bricht alles zusam-
men. Man bleibt zu Flause, eingesperrt in
seinem Kaninchenstall.»

Endspurt in der Ziegelaktion
|tur den Westturm des Mountain House in Caux
ilrfreuliche Meldung: I
Stand 31.12.1991: SFr. 112 364.-|
Stand 20. 2.1992: SFr. 212 364.-j
Zielsumme April 1992: SFr. 234 2ihi.
Oberweisungsadressen in der Januarausgabe
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«Wir sind achtzig Millionen Deutsche»,
sagte ein Westdeutscher. «Wir miissen be-
greifen, dass das unsere Nachbarn beunru-
higt. Uns aber stellt sich die grosse Auf-
gabe, die deutsche Einheit, die vorlaufig
nur auf dem Papier besteht, Tatsache wer
den zu lassen. Zum Beispiel sind sich die
Bewohner der ehemaligen DRR der Ver-
sohnung, die zwischen uns und Frankreich
stattgefunden hat, nicht bewusst.»

Treffpmkt Moulins-les-Metz in Lothringen

Schliesslich war der Gedankenaustausch
auch gepragt vom Anliegen, dass Europa
sich der Welt zuwendet, statt sich um sich
selbst zu drehen.

Tlinesien und Kolumbien

«Ich habe meine Raubkatzenmentalitat
abgelegt. Diese Tiere schatzen Ausgange
nach alien Seiten, aber sie mogen es gar
nicht, wenn andere in ihr Gebiet eindak-
gen», erklarte ein Bauer aus dem Mosl ^ .-
biet. Obwohl diese Bauern wegen der vom
GATT propagierten Massnahmen grosse
Sorgen um die Zukunft ihres Standes he-
gen, sprachen sie mit Leidenschaft von ih-
ren Initiativen zugunsten von Bauern in so
weit entfernten Landern wie Tunesien und
Kolumbien.

Sich an Ort und Stelle umsehen, Beziehun-
gen kniipfen, Probleme miteinander tra-
gen, sich gegenseitig ermutigen, Erfahrun-
gen austauschen, zum Beispiel die Mutlo-
sigkeit polnischer Kollegen wahrnehmen
und mit ihnen suchen, was getan werden
kann - all das scheint einfach und ist doch
so wesentlich. Jeder fiihlte sich angespro-
chen, aufgerufen zu suchen, was er in sei
nem eigenen Wirkungskreis tun konne.
«Das Wichtige», sagte ein aktiver junger
Gewerkschafter aus Lothringen, «besteht
darin, zu versuchen, aus den Menschen
Handelnde zu machen, sie zum Denken
und zu Taten zu ermutigen, statt dass sie
sich im Gegebenen festfahren.»

F. Chavanne


