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Dem Leben
zuliebe

In einem vom jahrzehntelan-

gen Burgerkrieg verwiisteten

Land Versdhnungs- und Wieder-

aufbauarbeit leisten, alleine neun

Kinder erziehen und dazu ein

Geschdft mit 20 Angestellten

grunden undfilhren, Leid und

Trauer nach dem Tod eines Kin-

des verarbeiten, schopferisch und

kunstlerisch gestalten - all dies

und nach viel mehr gehdrt zum

Leben der Frauen, die in diesen

Seiten erscheinen.

Selbstverstdndlich hat das Le

ben einer Fraii nach viele andere

Aspekte. Aber die Echtheit dieser

Erfahrungen scheint uns wichtig.

Daher wollen wir die Erlebenden

persdnlich, ohne unsern Kom-

mentar, zu Wort kommen lassen,

auch wenn damit aus der Sicht

des ausgewogenen Rollenver-

stdndnisses das Bild unvollstdn-

dig bleibt.

Die wichtige Investition in die

ndchste Generation, welche grbss-

tenteils die Mutter durch die Er-

ziehung ihrer Kinder leisten,

mochten wir in einer der ndchsten

Ausgaben mit dem Thema

«Familie» ausgiebiger beleuchten.
Der Pfingsttext zum Nachden-

ken unterstreicht, wie sehr wir

alle - Frauen und Manner - den

Mut brauchen, unseren Horizont

zu weiten, Neues zu wagen.

Die Redaktion

k

KRIEGSWITWE,

4.

Oft hatte sie sich wahrend der 17 Jahre im Exil gefragt, ob sie je wie-
der nach Kambodscha zuriickkehren wiirde, dorthin zuriickkehren konn-
te, wo ihr Mann in den Killing Fields umgekonimen war. Renee Pan
wusste, was diese Riickkehr sie kosten wiirde; dennoch war sie im Januar
1992 unter den ersten Kambodschanern, die heinikehrten, um den UNO-
Friedenstriippen bei der Vorbereitung der Wahlen zu helfen.

Sie hatte Kambodscha mit ihren drei

kleinen Kindern 197S verlassen, am Tag
bevor die Khmer Rouge (Roten Khmer)
die Hauptstadt iiberfielen. Ihr Mann war
Erziehungsminister in der von den
Khmer Rouge bereits gestUrzten Regie-
rung Lon Nol. Wenige Augenblicke, be
vor er mit seiner Familie den Helikopter
besteigen sollte, beschloss er, zu bleiben
und irgendwie zu versuehen, die Freiheit
seines Landes durch Verhandlungen zu
retten. Renee Pan hat ihren Mann nie

wiedergesehen und weiss, dass er zu den
zwei Millionen Opfern der furchtbaren
Massaker in den kambodschanischen

Killing Fields gehort. Obwohl sie immer
wieder auf den Tod ihres Mannes ange-
sprochen wird, weigert sich Renee, «in
der Vergangenheit zu leben», wie sie
sagt.

Eine Woche nach ihrer Riickkehr traf

sie in einer Audienz Prinz (heute Konig)
Sihanouk, der ehemals durch die Partei
ihres Mannes zum Abdanken gezwun-
gen worden war. «Meine Abneigung hat
te sich in Mitgefiihl verwandelt», berich-
tet sie. «Auch er hat viel gelitten. Ich
habe ihm erzahlt, wie ich von der Last
des Masses, der Rache und der inneren
Wut und Trauer frei geworden bin.»

Zu Beginn arbeitete sie im Informa
tions- und Erziehungsausschuss der UN-
TAC (UNO-Ubergangsbehorde in Kam
bodscha). «Es ist 4.30 Uhr morgens, und
eben wurde der Strom wieder einge-
schaltet», schrieb sie einer Freundin im

Ausland. Wahrend 18 Stunden am Tag
ubersetzten ihre Mitarbeiter und sie

Berge von Dokumenten, organisierten
Schulungsprogramme fiir die Polizei und
Wahlbehdrden und flogen aufs Land
hinaus, um Hinweisen auf politische
Einschuchterung vor den Wahlen nach-
zugehen. Es war eine gefahrliche Aufga-
be, aber eine unerlassliche, musste doch
ein sicheres Umfeld fiir die Durch-

fiihrung der Wahlen geschaffen werden.
Ich fragte sie, wie sie die Gelassenheit
fiir all diese Aufgaben gefunden habe,
nachdem sie selber soviel durchlitten

hatte. Sie meint, der Schliissel liege in je-
nen friihmorgendlichen Momenten, wo
die inneren Kraftquellen angezapft wer
den konnen. Sie brauche diese «stille

Zeit», um ihre Batterien neu aufzuladen.
«In dieser Zeit konzentriere ich meinen

Geist durch das Gebet auf die Probleme,
die gelost werden mussen.» Diese Mo-
mente der Meditation ermoglichen ihr,
«meine Wut, meinen Mass, meine Gier
und meine Illusionen zu kontrollieren.

Ohne dies ware ich nicht stark genug
und wiirde bei der ersten Schwierigkeit
straucheln.»

Das Experiment

Klingt es zu einfach? Renees Einstel-
lung ist das Ergebnis eines persdnlichen
Befreiungskampfes, der sich parallel zu
demjenigen ihres Landes in ihr selbst ab-
gespielt hatte.
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Renee Pan

Nach ihrer Flucht in die USA hatte sie

zuerst ihr Diplom in Statistik und Com
puter-Wissenschaften beendet, wahrend
sie halbtags arbeitete. Spater fand sie in
Minnesota eine feste Anstellung als
■Wktschaftsberaterin. Dennoch kam sie
sich innerlich «leer» vor, und der Druck
des Grossstadtlebens machte das ganze
noch schlimmer. «Ich war sehr ungedul-
dig, mein Herz war wie abgestorben; ich
war ungliicklich, selbstsiichtig und be-
nahm mich unmogIich.»

zwischen den beiden Volkern zu schaf-
fen. Renee entdeckte sofort Parallelen zu
der Beziehung zwischen Kambodscha
und Vietnam. Nun war sie begierig, Frau
Laure personlich zu begegnen und sie
auszufragen.

Die Gelegenheit dazu bot sich 1986
im Konferenzzentrum der Moralischen
Aufriistung in der Schweiz. Es war Ma
dame Laure, die anregte, dass Renee
dieses Geheimnis der Zeit der morgend-
lichen Stille erprobte. «Ich war immer so

I

■  ■

Die ganze Bevolkerung ist von den Kriegsjahren gezeichnet

Nach der Invasion Kambodschas 1979
und dem Umsturz der Roten Khmer
durch die Vietnamesen widmete sie sich
dem Befreiungskampf Kambodschas
und der Unterstiitzung der 350 000 kam-
bodschanischen Fiiichtlinge in den
thailandischen Grenzlagern. Aber die
Spaltungen innerhalb der Befreiungsbe-
wegung entmutigten sie immer mehr. Sie
gab ihrem Verdruss in einem wiitenden
Anklagebrief an einen der politischen
Oppositionsfiihrer Ausdruck.

Freunde zeigten ihr eines Abends den
Video-Dokumentarfilm iiber die Franzo-
sin Irene Laure, deren Sieg iiber person-
liche Rachegefiihle gegen die Deutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg dazu beige-
tragen hatte, Briicken der Versohnung

sehr damit beschaftigt gewesen, andern
zu helfen, dass ich gar nie daran gedacht
hatte, mich selber innerlich zu befreien.»
Sie bat eine Mitreisende, ihr bei dem Ex
periment zu helfen; diese brachte ihre
Bibel, Renee ihre buddhistischen Schrif-
ten. «Durch diese Zeit der Stille wurden
die Lehren des Buddhismus fiir mich
zum erstenmal lebendig. Ich erkannte,
dass mein eigener Geist vom dreifachen
Feuer dieser Welt gefangen war: Gier,
Unmut und Unwissenheit.»

Auf den Knien

Kaum wieder in Minnesota angekom-
men, wurde sie auf die Probe gestellt:
Der politische Oppositionsfiihrer, den

sie im Brief so vehement angegriffen
hatte, besuchte ihre Stadt, weigerte sich
aber wegen ihres kritischen Briefes,
Frau Pan zu begegnen. So naherte sie
sich ihm unaufgefordert - auf den Knien
rutschend, in der kambodschanischen
Tradition, die Demut ausdriickt. «Ich
war bereit, das Gesicht zu verlieren.» Sie
wurde aufgefordert, sich in einem Brief
zu entschuldigen. «Zum Schluss wurde
mir die Vergebung erteilt, und ich war
ungeheuer erleichtert.»

Dann folgte aber eine viel hohere
Hiirde: ihre Gefiihle gegen die Khmer
Rouge. «Es war ausserst schwierig fiir
mich, ihnen zu vergeben. Millionen wa-
ren umgekommen...» Aber wie es
Renee als Computerexpertin ausdriickt,
wurden durch das schliessliche Ablegen
dieser Riesenlast «Megabytes» in ihrem
Geist frei, so dass sie sich der Losung
dringender Probleme widmen konnte.

Das Recht oiler Kinder

Noch im selben Jahr griindete sie
den «Erziehungsfonds fiir die Kinder
Kambodschas», weil die meisten Leh-
rer im Land liquidiert worden waren.
Im folgenden Jahr flog sie nach Thai
land, wo sie sich mit den ungeniigend
ausgebildeten und schlecht ausgerii-
steten Lehrern in den Fliichtlingsla-
gern beriet. Was sie von ihnen erfuhr,
bildete die Grundlage fiir die unge-
wohnlichen Methoden des Pro-
gramms, welches ubrigens davon aus-
geht, dass Erziehung nicht das
Vorrecht einiger, sondern das Recht
aller Kinder ist.

«Aller Kinder?» Renee erkannte
hier einen Test fiir die Echtheit ihrer
inneren Befreiung. Sie bat um Er-
laubnis, ein Militarlager der Khmer
Rouge zu besuchen. «Es ist leicht zu
sagen: <ich vergebe>, aber man weiss
nicht, ob es wirklich stimmt, bis man
das Problem direkt vor Augen hat.
Denn dies waren nun die Menschen,
die das alles...» Auch heute kann sie
den Satz vor Bewegung nicht zu Ende
sprechen.

Dennoch unterhielt sie sich
wahrend dreier Stunden alleine mit
dem Khmer-Rouge-Kader. «Ich spiir-
te, dass sich mein Herz nicht verhar-
tet hatte, dass meine Stimme normal
blieb... Da erkannte ich, dass die
Wunden verheilt waren und das Ver-
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Bitterkeit imd Rachsiichi konnen eigentlich
mir jenen schaclen, die sie hegen.
Woher kommt es wohl, dass sich die Menschen
deniwch so sehr darati festklammern?

geben echt war.» Sie wurde von
Khmer-Rcuge-Offizieren nach Hause
gebracht - im Dunkeln, allein in ei-
nem Jeep mit harten Dschungel-
kiimpfern. Der Fahrer, ein alterer
Mann, flilsterte ihr beim Abschied
bewegt zu; «Wird die Welt uns je ver-
geben konnen?»

Die thailandischen Erziehungs-
behorden waren von der Methode

des kambodschanischen Kindererzie-

hungsfonds so beeindruckt, dass sie
zwei Pilotprojektkurse fiir 60 verant-
wortliche Erzieher aus den Lagern
veranstalteten, welche durch die
«Asia Foundation® finanziert war

den. Nach Abschluss dieser Kurse

flog Renee nach Phnom Penh zuriick
und hoffte, im Lande selbst ein ahnli-
ches ausgedehntes Erziehungspro-
gramm zu organisieren. Aber das
Misstrauen und die gewaltsamen
Auseinandersetzungen erlaubten es
noch nicht, ein Programm aufzubau-
en, das auf der Zusammenarbeit aller
Seiten und Faktionen errichtet wer-

den muss.

Die Wufzein

So fand Renee erst einmal eine

Stelle bei der UNTAC und verwende-

te die dadurch angelegten Ersparnis-
se fiir einen Besuch, der sie auf ihrer
eigenen Reise der Versohnung einen
Schritt weiterbringen sollte. Unter
Mitbiirgern ihres Alters war ein fran-
zbsischer Vorname nichts Ungewohn-
liches. Aber fiir Renee trug der ihrige
die Konfusion ihrer gemischten Wur-
zeln in sich, verkdrperte ihre gemisch-
te Abstammung: Ihr Vater war halb
franzosisch, halb kambodschanisch.
Mit zehn Jahren hatte man ihn zu

Verwandten nach Vietnam geschickt,
die ihn als Diener brauchten. Er wur

de Ambulanzfahrer und heiratete

eine Vietnamesin, Renees Mutter.

Renee war es gelungen, der Ar-
mut ihrer Kindheit in Vietnam zu ent-

fliehen, indem sie mit einer Xante
nach Kambodscha zuriickgekehrt
war. Aber dort hegten die meisten so-
wohl gegenliber den Vietnamesen wie
den Franzosen starke Hassgefiihle.

Ihr erfolgreich abgeschlossenes
Studium verschaffte ihr Anerken-

nung und Abstand von der Schande
ihrer gemischten Wurzeln. «Und
trotzdem mochte ich mich selbst nicht

wirklich, sogar als ich die Frau eines
kambodschanischen Politikers gewor-
den war. Immer wieder bereute ich,
keine reine Kambodschanerin zu

sein. Wenn drei Sorten Blut in einem

pulsieren, weiss man oft nicht mehr,
wo man wirklich hingehort. Nur sei
ten schrieb ich an meine Eltern, noch
seltener besuchte ich sie, und allmah-

lich mussten sie den Eindruck erhal-

ten haben, dass ich sie hasste.»

Nun reiste sie also nach Vietnam,
um die Eltern zu besuchen. «Um ih-

nen einen allzu starken Schock zu er-

sparen, stellte mich meine Schwester
als gute Bekannte vor, und meine
Mutter begrlisste mich wie einen
Gast. Aber nach wenigen Minuten er-
kannte sie mich wieder. Es flossen

viele Tranen, wahrend wir uns um-
armten. Alle--Gefuhle, liber die wir
nie offen miteinander gesprochen
batten, waren wie weggewaschen.»
Renee benutzte ihre UNTAC-Besol-

«Die nationale Versohnung kann in je-
dem von uns beginnen»

dung, um den Eltern ein solides
Backsteinhauschen erbauen zu las-

sen. Wie sie dort in der Kiiche sass,
wahrend ihre Mutter kochte, fiihlte
sich Renee von «der inneren Komple-
xitat und meiner Ablehnung der drei
verschiedenen Blutstrome in mir

selbst befreit». Jetzt konnte sie ihre

Eltern mehr lieben, «als ich dies vor-
her je getan hatte».

Zwei Drittel der Bevolkerung

Die Wahlen im Mai 1993 verliefen

friedlich. Als Wahlbeobachterin vor Ort

sah Renee, wie sich ihre Mitbiirger
durch den strdmenden Regen hindurch-
kampften, um zum Wahllokal zu gelan-
gen. Auf nationaler Ebene waren
89 Prozent der Wahlberechtigten zur
Stimmabgabe gekommen. Trotz des kla-
ren Sieges war der Demokratisierungs-
prozess seither mehrere Male durch
einen Coup und Fraktionskampfe ge-
fahrdet. «Dies ist die Aussortierungs-
und Abkiihlphase®, schrieb Renee einer
Bekannten.

Spater leitete sie fiir einige Monate
ein Programm des UNO-Radiosenders,
welches viermal in der Woche ausge-
strahlt wurde. Dann holte man sie zur

Einrichtung eines nationalen Computer-
zentrums, iiber das heute die Lohnver-
waltung der Armee, der Polizei und des
Staatspersonals abgewickelt wird.

Schon in «ihrem» Wahllokal war ihr

aufgefallen, dass die Mehrheit der Stim-
menden Frauen waren. Seither setzt sie

sich in ihrer sparlichen Freizeit fiir die
Griindung und die Arbeit einer Organi
sation ein, welche den Frauen (seit den
Kriegsmassakern 67% der Bevolkerung)
mehr Moglichkeiten bieten soil. Denn
die Armut zwingt viele Kambodschane-
rinnen dazu, Polygamie zu dulden oder
sich selbst zu verkaufen, um ihre Kinder
ernahren zu konnen. «Sie haben keine

Stimme. Ich bin in vieler Hinsicht gedul-
dig, aber in dieser Situation kann ich
nicht schweigen.»

Renee ist der Ansicht, dass Kambod
scha als dringendstes Menschen braucht,
die mit andern zusammenarbeiten kon

nen. Deshalb ist sie eine der Mitinitian-

tinnen von «Vertrauensbildenden Semi-

naren fiir den Frieden®, welche Politiker
rivalisierender Parteien ins Gesprach
bringen. Am ersten dieser Seminare sag-
te der Ehrwiirdige Maha Ghosananda,
internationaler Patriarch der kambod

schanischen Buddhisten: «Friede kann

nur Schritt fiir Schritt wachsen. Jeder

dieser Schritte ist ein Gebet. Jeder

Schritt ist ein Baustein.®

Renee Pans Erfahrungen sind solche
Schritte. «Bitterkeit und Rachsucht kon

nen eigentlich nur jenen schaden, die sie
hegen. Woher kommt es wohl, dass sich
die Menschen dennoch so sehr daran

festklammern?®

Mike Brown
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Alles muss neu aufgebaut werden

Es war fiir mich als langjahrigen Freund vieler Kambodschaner ein tief bewegen-
des Ereignis, an einem Marzmorgen 1994 auf dem Flugplatz von Phnom Penh zum
erstenmal dieses Land zu betreten. Mil asiatischer Anmut wurde uns bei der Ankunft

eine Blumenkette umgehangt, nnd schon wnrde ich in den Strudel des intensiven Le-
bens der Hauptstadt gezogen: iiberladene Motorrader, Marktstande der Strasse ent-
lang, eine ununterbrochene Kette von Geschaften nnd Banken, Hnnderte von Schul-
kindern in blau-weissen Uniformen. In diesem Land, das wahrend Jahrzehnten den
Alptraum eines der schrecklichsten Vdlkermorde der Geschicbte durehlebte, fordert
das Leben heute energisch seine Rechte. Im Vergleich mit unsern europaiscben Lan-
dern erscheint einem die Bevblkerung erstannlich jung. Den rasch ansteigenden Le-
bensstandard der Nachbarn vor Augen, beginnt man auch fiir Kambodscha von ei
nem steilen Wirtschaftswachstum zu traumen (es hat heute bereits 6% erreicht).

Kurz vor unserer Ankunft hatte in

Tokio die zweite internationale Konfe-

renz fiir den Wiederaufbau Kambod-

schas stattgefunden. Der Regierung war
eine Unterstiitzung von 770 Millionen
Dollar zugesagt worden, Zeichen des
Vertrauens der Gebernationen in die jet-
zige Fiihrungsequipe Kambodschas.
Sichtbares Unterpfand dieser Hilfe ist
die von den Japanem erbaute und am
28. Februar eingeweihte Briicke iiber
den Fluss Tonle Sap.

«Wir stehen vor einer gigantischen
Aufgabe», sagte uns ein Abgeordneter.
Nach 22 Jahren Krieg ist Kambodscha
aus den Fugen geraten, ja ausgeblutet,
und stellenweise dauern die Kampfe
noch an. Alles muss neu aufgebaut wer
den: die Infrastruktur, das Gerichtswe-
sen, die Minenraumung (es gibt heute
noch mehr iiber das ganze Land ver-
streute Minen als Einwohner). Eine
wirklich produktive und nicht durch
Schmuggel und Korruption ausgehohlte
Wirtschaft und der Aufbau eines effizi-

enten Schulsystems (in den letzten
25 Jahren ist die Alphabetisierungsquote
von 85 auf 40% gesunken) gehoren auch
dazu.

Paradoxerweise erlebt das Land

gleichzeitig eine ausserst giinstige Phase.
Dessen sind sich die Verantwortlichen

bewusst; Die nationale Versohnung steht
ebenso auf dem Programm wie der wirt-
schaftliche Wiederaufbau. Das Parla-

ment und die Regierung wurden durch
von der LfNO beaufsichtigte Wahlen le-
gitimiert, die mit 89 Prozent Stimmbetei-
ligung ein klarer Erfolg waren.

Renee Pan, Mitorganisatorin des
«Vertrauensbildenden Seminars fiir den

Frieden», zu dem wir eingeladen waren,
formuiiert es so; «In diesem Jahr ist eine

sehr wichtige Seite unserer Geschicbte
geschrieben worden: mit den ersten frei-
en Wahlen nach mehr als 20 Jahren, mit
der Bildung einer Koalitionsregierung,

mit der von der internationalen Gemein-

schaft zugesprochenen Hilfe. Aber wie
viele Seiten miissen noch geschrieben
werden, bis unser Land wirklich stark,

riickgekehrt ist und als freiwilliger Bera-
ter des Umweltministers in Phnom Penh

arbeitet. Seine Frau und er finanzieren

diese Zeit mit ihren Ersparnissen; er
meint, sie konnten so ein Jahr lang liber-
leben. Sein Vorsitzender, der einer ande-
ren politischen Partei angehdrt, sagte
ihm, das Ministerium konne ihm mo-
mentan keinen Lohn bezahlen, aber er
personlich biete ihnen Unterkunft und
Essen bei sich zu Hause mit seiner eige-
nen Familie an.

Am 19. und 20. Marz 1994, ein Jahr
nach dem ersten MRA-Seminar, das am
Vorabend der Wahlen abgehalten wor
den war, versammelten sich etwa
350 Kambodschaner: Minister und Ab-

Der buddhistische Patriarch Maha Ghosananda: «Friede kann nur Schritt fur Schritt
wachsen. Jeder dieser Schritte ist ein Gebet. Jeder Schritt ist ein Baustein.»

einig und frei ist, bis wir tatsachlich zu-
sammenarbeiten, bis die ehemaligen
Feinde Freunde werden! Die landeswei-

te Versohnung muss iiber jeden von uns
fiihren.»

Furs erste ohne Lohn

Es ist auch beeindruckend und tro-

stend, anderen Khmers zu begegnen, die
wie Frau Pan aus dem Exil in Frank-

reich, den USA oder Australien zuriick-
gekehrt sind, um oft als Freiwillige auf
verschiedenste Art am Wiederaufbau

der Heimat mitzuwirken. So der Inge-
nieur, der aus einem Pariser Vorort zu-

geordnete aller im Parlament vertrete-
nen politischen Richtungen, Diplomaten
und Vertreter der internationalen Orga-
nisationen sowie eine grosse Zahl Stu-
denten. Bald war klar, dass es ein Anlass
der freien Meinungsausserung mit
gleichzeitiger Respektierung verschie-
denster Ansichten war. Verbindend

wirkte das gemeinsame Ziel der nationa-
len Versohnung und die Anerkennung
weltweit giiltiger Massstabe und Werte.

Zu unserer Gruppe auslandischer
Teilnehmer gehorten insbesondere drei
Parlamentarier, die sich seit Jahren fiir
die Sache des Friedens und des Wieder-

aufbaus Kambodschas einsetzen: Char-
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les Mesmin ist Abgeordneter aus Paris,
Jim Lester Mitglied des britischen Un-
terhauses und Philip Ruddock An-
gehbriger des australischen Reprasen-
tantenhauses. Ferner kamen ein

amerikanischer Diplomat, der friiher in
Vietnam und Kambodscha gearbeitet
hatte, ein ehemaliger Zollbeamter aus
Zypern, der ein packendes Zeugnis von
seinem Kampf gegen Schmuggel und
Drogen ablegte, Frau Yukika Sohma aus
Tokio, die sich in Japan fur die Unter-
stiitzung Kambodschas eingesetzt hat.
Sie hatte ihre Landsleute aufgerufen,
mindestens einen Yen pro Person zu
spenden. Allein im Jahr 1993 konnte sie
mit ihren Mitarbeiterinnnen 130000

Hilfspakete an kambodschanische Kin
der verschicken.

Korruption

«Zwei Millionen Dollar Hilfe batten

aber nichts bewirkt, wenn die Kambod-
schaner bei den Wahlen zu Hause ge-
blieben waren», meinte Vizepremier und
Aussenminister Prinz Norodom Siri-

vuddh in seiner Erbffnungsansprache
zum Seminar, nachdem er der internatio-

mit viel Leidenschaft iiber dieses The-

ma: «Seit ich mein Amt innehabe, merke
ich immer mehr, dass die Korruption
eine hartnackige Krankheit unserer Ge-
sellschaft ist. Sie lauft der Demokratie,
der Gerechtigkeit und dem Allgemein-
wohl zuwider.»

Ungewdhnlicher Tagungsstil

Charakteristisch fiir die offene und

freie Atmosphare des Seminars war die
Tatsache, dass sein politischer Gegner,
Cheang Vun, der Prasident der Finanz-
kommission, ihm sofort widersprach und
wahrend des folgenden Tages den Vor-
sitz der Gesprache iibernahm. So kam es
wiederholt zu einem angeregten offentli-
chen Meinungsaustausch zwischen die-
sen beiden Mannern und den Studenten.

Das Thema der Beziehungen zu den
Roten Khmer interessierte ganz beson-
ders die Studenten, unter denen es zahl-
reiche Kriegswaisen gibt. Zwei jungere
Kambodschaner, die heute fur interna-
tionale Organisationen im Land arbei-
ten, berichteten mit von Leid und Trauer
gezeichnetem Gesicht von den Ereignis-

Anstelle einer konventionellen Ab-

schlussrede erzahlte der Innenminister,
ein Mitglied des «Parti du Peuple Cam-
bodgien», wie er nach seinem Bruch mit
den Roten Khmer durch den Wald geflo-
hen war. Er beschrieb die Riickkehr in

sein Dorf, wo er feststellen musste, dass
seine Frau ermordet und sein Kind mit

sieben Tagen gestorben war. Als er sei-
nen Verfolgern spater begegnet sei, habe
er ihnen versprochen, dass er sich nicht
rachen werde. «Wir miissen die Gewalt

beenden», schloss er, «und den Teufels-
kreis der Rache zerschlagen.»

...gerade deshalb
etwas zu bieten

Neben diesen intensiven und lebhaf-

ten Versammlungen gab es viele Paral-
lelveranstaltungen, Empfange, Begeg-
nungen an der Universitat und im
Ministerium fiir Frauenangelegenheiten
sowie Treffen mit verschiedenen leiten-

den Personlichkeiten der Frauenverban-

de. Die Frauen machen 67 Prozent der

Bevolkerung Kambodschas aus!

Am Vorabend des Seminars hatte der

Regierungssender des kambodschani-
schen Fernsehens zum drittenmal die

Khmer-Fassung des Films «Der Zukunft
zuliebe» iiber Frau Irene Laure und ihre

Rolle in der deutsch-franzosischen Aus-

sohnung nach dem Zweiten Weltkrieg
gebracht. Weitere Fernsehsendungen
iiber die Ideen der Moralischen Aufrii-

stung und das Seminar wurden in den
darauffolgenden Tagen ausgestrahlt.

Versohnung! Die Kambodschaner be-
ginnen zu verstehen, dass sie trotz oder
vielleicht gerade wegen ihrer schreckli-
chen Vergangenheit der Welt etwas Ein-
zigartiges zu bieten haben, so wie sie es
Schritt fiir Schritt auf dem jetzt einge-
schlagenen Weg erarbeiten.

Einer unserer Gastgeber driickte es
folgendermassen aus: «Wir sind nicht
alle Minister, aber wir sind alle Kambod
schaner, und so kann ein jeder von uns
zum Baumeister des Friedens werden.»

Philippe Lasserre

Die Studenten sind besonders interessiert

nalen Gemeinschaft fiir ihre Hilfe ge-
dankt hatte.

Wirtschafts- und Finanzminister

Rainsy Sam, der wegen seines energi-
schen Kampfes gegen Korruption und
Schmuggel oft angegriffen wird, sprach

sen der Jahre 1975 bis 1979, unterstri-
chen aber wiederholt, dass sie heute frei
von Hass und Rachsucht seien. (Das
Schliisselerlebnis des einen, Kassie
Neou, ist in der Caux Information 1-2/92
naehzulesen.)
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Choice Okoro hort sich um

Die achtziger Jahre waren bedeutungsvoll fiir die Frauen Nigeriens. So erlebte das
Jahrzehnt die erste stellvertrefeiide Kanzlerin, Frau Professor Grace Allele Williains,
und die erste Vorsitzende des Insfituts fiir konzessionierte Buchpriifer in Nigerien,
Chief (Hiiuptling) Kuforiji Oliibi - um nur zwei Beispiele zii erwahnen. Mit der Wahl
unserer ersten Senatorin, Franka Afeghua, war es aucli ein Jahrzehnt, das die politi-
sche Leistungsfiihigkeit von Frauen anerkannte.

Franka Afeghuas Erfolg kiindete eine
riesige Welle politischer Kandidatinnen
in den darauffolgenden demokratischen
Wahlen an. Ein unerhorter Hdhepunkt
kam mit der Bewerbung der angesehe-
nen Padagogin Sarah Jubril ums Prasi-
dentenamt. Und obwohl sie zu jenen
Kandidaten gehorte, die von der friihe-
ren Militarregierung disqualifiziert wur-
den, mussten sich ihre mannlichen Geg-
ner doch gewaltig anstrengen.

Solche Leistungen haben die Auf-
merksamkeit auf das Konnen der nige-
rianischen Frauen gelenkt. Ihre Lei-
stungsfahigkeit in fuhrenden Stellungen
lasst sich am besten im traditionellen

geschichtlichen Zusammenhang beur-
teilen.

Vor mehreren hundert Jahren fiihrte

Konigin Amina aus dem Norden ihr
Volk erfolgreich in eine der beriihmte-
sten Schlachten des Landes. Weitere hi-

storische Heldinnen sind zum Beispiel
Imaguero vom Konigreich Benin und
Moremi vom Reich der Yoruba, die bei-
de ihr Leben zum Schutz ihres Volkes

opferten.

Die Dramatikerin und Professorin

Zulu Sofola, Vorsteherin des Instituts
fiir darstellende Kiinste an der Univer-

sitat Ilorin, betont, wie wichtig es sei,
dass sich die Nigerier auf die traditionel-
le afrikanische Geisteshaltung stiitzen,
die solche historische Gestalten hervor-

gebracht hat. Sie meint, die Hast, mit der
wir fremde feministische Ansichten an-

genommen haben, habe oft dazu ge-
fiihrt, dass Nigerierinnen von heute «die
authentischen und bewahrten Zugange
aus den Augen verloren haben, von de-
nen aus die Frauen ihre Stellung in der
Gesellschaft verbessern k6nnten».

In einem Gesprach mit der nigeriani-
schen Daily Times weist die 61jahrige
fiinffache Mutter darauf bin, dass das
herkommliche System nicht nur deutli-
che Rollen fiir Manner und Frauen fest-

gelegt habe, sondern auch ihr einander
erganzendes Verhaltnis hervorhebe. In
ihren Augen sind diese Rollen eine
Grundlage, auf der wir unsern zukiinfti-
gen Beitrag leisten konnen.

Oma Nenes Lebensaufgabe

Bei naherer Betrachtung von Frau
Professor Sofolas Ansichten iiber den di-

rekten Einfluss der nigerischen Frau auf
die Gesellschaft fallen mir meine beiden

Grossmiitter ein. Es waren zwei grund-
verschiedene Frauen, aber beide fiihlten
sich gleichermassen verpflichtet, fiir das
Wohl anderer zu wirken. Beide hatten

auch die Gabe des Scharfblicks und der

Fahigkeit, Hindernisse zu umgehen,
ohne sich auf eine Konfrontation einzu-

lassen.

Durch die Heirat mit meinem Gross-

vater in den dreissiger Jahren iibersie-
delte meine Grossmutter vaterlicherseits

zu den Oto-Oros im Delta-Teilstaat.

Alle nannten sie «Nene» (Oma).
Wenn sie nicht auf dem Feld arbeite-

te, war sie in der Kiiche beim Kochen.
Durch diese Tatigkeiten wurde sie fiir
viele Leute im Dorf zum rettenden En-

gel. Viele, die Omas «Lebensaufgabe»
entdeckt hatten, ihre Tiir den Hungrigen
aufzutun, wussten, wann sie jeweils vom
Feld zuruckkam, und schauten in ihrer
Kiiche vorbei in der Hoffnung, etwas zu
essen zu erhalten. Sie wurden nie ent-

tauscht. Oma machte ihr Haus auch zu

einem Notbehelf fiir Obdachlose und

Kranke.

Weiter fiihlte sie sich berufen, junge
Madchen zu potentiellen pflichtbewuss-
ten Ehefrauen heranzubilden. Da ich

ihre erste Enkelin war und die eigene
Familie bekanntlich zuerst kommt, fing
sie bei mir an. Mein «starkes Auge»
(Halsstarrigkeit) entsetzte sie, und sie
fand, ich zeige nicht geniigend hausliche
Fahigkeiten.

Von den jungen Burschen und
Madchen einer Dorfgemeinschaft wird
erwartet, dass sie jeden Morgen die
Strassen und Platze um ihre Hauser keh-

ren. Gemass meiner Grossmutter war

dies eine Moglichkeit fiir die jungen
Manner, sich eine heiratsfahige junge
Dame auszusuchen, da ihr hausliches Ta
lent sich am besten darin zeige, wie tief
sie sich beim Kehren biicke.

Ich hielt mich fiir ein «befreites»

Madchen und fand das beleidigend. So
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zeigte ich meine Emporung, indem ich
mich demonstrativ nicht buckte. Oma

pflegte dann voriibergehenden jungen
Mannern zuzurufen, ob sie eine Frau
«erwahlen» wiirden, die sich beim Keh-
ren nicht einmal bticken konne. Die mei-

sten im Dorf kannten meine Ansichten

und gaben somit vor, auf Omas Seite zu
sein.

Sie starb 1984, vier Monate nach
ihrem Mann. Und noch heute kann ich

mein Heimatdorf nicht besuchen, ohne
die ungeheure Liicke zu empfinden, die
sie hinterlassen hat.

Ihre Achtung fiir jeden, dem sie be-
gegnete, und ihren Glauben in das Gute
in ihnen habe ich schatzen gelernt. Den-
selben Wesenszug fand ich auch in mei-
ner Grossmutter miitterhcherseits.

Die andere Oma; unkonventionell

Grace Sagia wurde ailgemein «Mama
Sapele» genannt - nach der Stadt im
Delta-Staat, wo sie ihr Geschaft hatte.
Sie war eine Christin, die ihren Glauben
ernst nahm; sie ausserte sich freimiitiger
und war kampferischer als Nene. Aus
der Uberzeugung, dass die Vielehe nicht
christlich ist, tat sie den unerhorten
Schritt, nicht nur ihren Mann zu verlas-
sen, als er sich entschloss, weitere Frau-
en zu nehmen, sondern sie verurteilte
den Branch auch offentlich. Da man

fand, sie sei ein schlechtes Beispiel fiir
andere Frauen im Dorf, musste sie weg-

Choice Okoro hort zu und notiert

ziehen. Sie iibersiedelte in die nachste

grosse Stadt und eroffnete einen erfolg-
reichen Fischhandel. Als Jahre spater ihr
Ex-Gatte und seine beiden anderen

Frauen starben, nahm Mama Sapele
freudig alle seine Kinder bei sich auf.

Mit 67 Jahren rief sie in ihrer Bapti-
stenkirche einen Bibelkurs in ihrer

Mundart ins Leben und erhielt darauf

ein Diplom als Leiterin mundartlicher
Bibelstudien. Sie fiihrte auch zwei Wai-

senhauser, denen sie monatlich die Half-
te ihres Gewinns spendete und wo sie
jeweils an ihren Samstagabenden ar-
beitete.

Als sie im Februar 1992 starb, nahm
eine riesige Menschenmenge an ihrem
Begrabnis teil, und ihre Marktfrauen-
Kolleginnen nannten es in der ortlichen
Itsekhiri-Sprache «em Fest des Lebens».

Diese beiden Frauen vertreten fiir

mich die oft iibersehene Bereitschaft der

traditionellen afrikanischen Frau, Opfer
zu bringen.

Noch dem ochten Kind

Meine Mutter Otimenyi Okoro, jetzt
Mitte vierzig, musste mit 16 wie die mei-
sten ihrer Zeitgenossinnen die Schulbil-
dung beenden: «Damals schickte man
Madchen nicht zur Schule, weil sie ja oh-
nehin jung heiraten wiirden. Beschrank-
te Geldmittel wurden fiir die Ausbildung
mannlicher Nachkommen zuriickgelegt.
Aber nun holen wir die verpasste Zeit
nach.»

Nach der Geburt ihres achten Kindes

bildete sie sich am Lehrerseminar aus.

Spater besuchte sie wahrend vier Jahren
die padagogische Hochschule und pro-
movierte 1992. «Die meisten Frauen sind

sich solcher Mbglichkeiten nicht be-
wusst. In unsern Vereinen tauschen wir

Informationen dariiber aus. Aber haupt-
sachlich suchen wir danach, wie wir ge-
meinsam Arbeitsplatze fiir uns und fiir
die Gemeinschaft schaffen konnen.» La-

chend fiigt sie hinzu, die Frauen batten
es schon immer verstanden, die Arbeit
zu erledigen, wahrend die Manner re-
den, «denn wir wissen, dass die Kinder ja
doch zu uns kommen, wenn sie hungrig
sind.»

Morktfrauen

Die beliebte Schlagersangerin und
Geschaftsfrau Onyeka Owenu meint, es
sei eine Tatsache, dass afrikanische

Frauen schon immer am Arbeitsprozess
beteiligt gewesen seien; dies sei keine
neue Entwicklung. «Seit Beginn der Ge-
schichte haben Frauen mit der einen

Oder anderen Arbeit das Gemeinwesen

gefordert. Schauen Sie sich nur die Ge-
schichte des Marktplatzes in Nigerien
an!»

Sie bezieht sich auf die Hunderttau-

sende von Frauen, die den Einzelhandel
mit Lebensmitteln bilden. Wer seinen

Blick iiber den Tejuosho-Markt in Lagos
Oder den Oba-Markt in der Stadt Benin

schweifen lasst, entdeckt hochstens eine
Handvoll Manner mitten in einem far-

benprachtigen Aufgebot traditionell ge-
kleideter Frauen. Man hort die Stimmen

der Frauen, wie sie um die Preise ver-
handeln und feilschen: Es ist zu einem

gesellschaftlichen Anlass geworden.

Der Marktfrauenverband stellt einen

der einflussreichsten Faktoren im Ar-

beitssektor dar - nicht nur wegen seiner
hohen Mitgliederzahl, sondern auch we
gen seiner entscheidenden Bedeutung
fiir die Wirtschaft. Die Drohung; «Wir
werden streiken» bringt die Regierung
stets zum Einlenken. Bei Nigeriens kiirz-
lichem Versuch politischer Wahlen ge-
horten die Marktfrauen zu den umwor-

bensten Wahlergruppen.

Ungleiche Schonheitsidecle

Wahrend die grbsseren Markte offizi-
ell von der Regierung in Auftrag gege-
ben wurden, haben Frauen weitere Flan-
delszentren in leicht zuganglichen und
dicht bevolkerten Gegenden errichtet.
In Lagos wurden die meisten Strassen-
kreuzungen zu Handelsplatzen.

Ein solcher ist die Obalende-Kreu-

zung auf der Lagos-Insel, wo seit iiber
zehn Jahren ein Zentrum fiir Haarflech-

terei floriert. An einem typischen Tag
sind dort mehr als dreissig Flechterinnen
am Werk, und dabei werden Fragen
erortert, die von der Regierungspolitik
bis zur richtigen Farbe einer Bluse und
deren entsprechendem Wickelrock rei-
chen.

Aber an diesem Samstagmorgen ist
das Zentrum verlassen. Die Haarflechte-

rinnen und ihre Kundinnen haben sich

vor einem Regenguss unter eine Briicke
gefliichtet. Zuvorderst steht Mama Sim-
biat, eine der Griinderinnen des Zen-
trums. Die Flande in die Seiten gestiitzt,
glotzt sie den Regen an. «Warum regnet
es gerade heute?» fragt sie. «Wo ich
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«Die Frauen in Nigerien haben es schon immer verstanden...x

doch genug Haare flechten muss, um ge-
nug Geld zu verdienen, well nachste Wo-
che main Sohn in die Schuie kommt!»

Ais nach einer haiben Stunde der Regan
piotziich aufhort, sagt sie in gebroche-
nem Engiisch etwas wie; «Sciiaut, Gott
kennt seine Kinder.» Mit wiedergewon-
nener Lebhaftigkeit zieht sie mich auf
eine der niedrigen Arbeitsbanke und be-
ginnt zusammen mit Mama Osaro, main
Haar stiigerecht in Hunderte von Zopf-
chen zu flechten.

Mittendrin schaut sie mich genau an
und bemerkt zur Koiiegin, ich ware ja
eine bezaubernde Schonheit, wenn ich
bioss zunehmen konnte; die ganze iange
Reihe der Haarflechterinnen stimmt ihr

zu. Ich erkiare ihnen, dass die Frauen in
Europa, wo ich gerade war, sogar Geid
ausgeben, um so schiank wie ich zu war
den. Ungiaubig schnaubt Mama Simbiat:
«Wenn diese Leute, die mit dem Dtinn-
machen von Frauen Geid verdienen,
hierher kamen, wiirden sie giatt verhun-
gern.» Vor Lachen muss sie sich Tranen
aus den Augen wischen.

"Und Ihr Mann?»

Mama Osaro teiit der Gruppe mit,
ihre Tochter werde zu Jahresende pro-

movieren. Indem sie ein herkommiiches

Siegesiied anstimmt, sagt sie, dies werde
ihr drittes Kind sein, das sie «mit dem
Flechten von Z6pfen» durch die Univer-
sitat gebracht habe. Ais ich frage: «Und
Ihr Mann?», erzahit Mama Osaro eine
Geschichte, die fiir vieie Frauen aus dem
Siiden des Landes bezeichnend ist.

Nach vierjahriger Ehe heiratete ihr
Mann eine zweite und dritte Fran. «Da

die anderen beiden je fiinf und sechs
Kinder batten und ich meine sechs,
konnte mein Mann es sich nicht ieisten,
aiie zur Schuie zu schicken. Gerechter-

weise beschioss er, fiir die Ausbiidung
von drei Kindern jeder Fran zu sorgen.
Da ich aiie meine Kinder zur Schuie

schicken woiite, musste ich einen Weg
finden, das Schuigeid fiir meine andern
drei zu bezahlen.» Und sie fiigt hinzu:
«Heute sind meine Freundinnen hier

meine Famiiie.» Die andern Flaarflech-

terinnen nicken zustimmend.

Sie haben ein System der Arbeitsein-
teiiung entwickeit, das jeder Frau genii-
gend Arbeit sichert. Laut Mama Simbiat
entspricht dies dem herkommiichen
afrikanischen Giauben, dass «Gott zu
uns schaut, wenn wir aufeinander auf-
passen».

Unternehmerisches Talent

Aufgrund soicher einfacher iiberiie-
ferter Ideen sind im ganzen Land Frau-
engruppen entstanden, die sich meistens
«Fortschrittsverein» nennen. Sie stiitzen

das Gemeinwesen, indem sie etwa fiir
die Finanzierung brtiicher Krankenhau-
ser Oder Schuien sorgen.

Meine Mutter, Mitbegriinderin zwei-
er soicher Frauengruppen, «Ogho Ofo-
we» (Ich verdiene Achtung) und «Emu-
eje Ovoke» (Das Gute braucht Zeit),
sieht diese sbziaien Frauengruppen ais
eine Lebensweise, die zum traditioneiien
Wesen Nigeriens gehort: «Diese Grup-
pen biiden eine geeinte Front und ein
starkeres Sprachrohr innerhaib des her
kommiichen Systems der Fiirsorge fiir
einzeine. Sie heifen den Frauen, Hinder-
nisse zu iiberwinden, die aus unserer
mangeinden Vorbereitung auf das Ar-
beitsieben entstehen.»

Hannah Imene, eine Frau aus dem
Deita-Staat, vertor vor fiinf Jahren ihren
Mann. Sie stand ohne Einkommen da

und hatte neun Kinder zu versorgen. Sie
griindete ein eigenes Sagewerk, wo sie
gegenwartig 20 Arbeiter beschaftigt.
Auch anderen hat sie dazu verhoifen, ei-
gene Geschafte zu griinden.
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Eine weitere Frau, die gegenwartig in
Nigerian an vorderster Linie steht, ist
May Ellen Mofe Damijo. Die Roman-
schriftstellerin und vielgelesene Leitar-
tiklerin wurde mit 34 Herausgeberin ei-
ner Zeitschrift. Als zweites von zwolf

Kindern war sie wahrend Jahren fUr die

Erziehung ihrer Geschwister verant-
wortlich und erarbeitete sich gleichzeitig
eine beeindruckende Karriere. 1989

griindete sie die Zeitschrift Classique,
inzwischen eine der bedeutendsten

Erauenzeitschriften des Landes. Kaum

acht Monate danach schuf sie den Fends

«Classique Educational Trust», der lan-
desweit die Bildung der Kinder in den
Waisenhausern fordert. Ihr laufendes

Vorhaben, die «Sonnenschein-Stiftung»,
unterstiitzt arztliche Hilfe bei ernsten

Krankheitsfallen.

Die Sangerin Onyeka Owenu hat
schon offers Benefiz-Konzerte fiir Ge-

sundheitsprojekte veranstaltet. Seiche
Beitrage sind fiir sie ein Grund, weshalb
Frauen sich vermehrt an der Fiihrung
des Landes beteiligen sollten: «Sie sind
dermassen darauf eingestimmt, was das
Land braucht, und nicht vom Erfolgs-
denken beschlagnahmt. Die moderne
Nigerierin wetteifert mit einer grossen
Vergangenheit, und je mehr wir mit die-
ser im Einklang stehen, desto belangvol-
ler und erfolgreicher werden wir im heu-
tigen Nigerien sein.»

aus einer Reportage
in «For A Change»

Trauer

Die letzten zwdlf Muniitc erschienen mir wie ein gauzes Leben. Es blieb
niir wenig Zeit mit nieinen Zwilliiigeii: zuerst die Schwangerschaft, und
danacli eriebte ieli sie bloss nocli einige Tage. Es war einer ineiner gliick-
lichsten Lebensabschnitte, voller Erwartiing iind Dankbarkeit.

Die Schwangerschaft verlief mu-
stergultig, bis Margaret kurz vor ih
rer Geburt keinen Sauerstoff mehr

bekam. Nach der Geburt erklarten

die Arzte, sie konne sich entweder
ganz erholen oder einen dauemden
Gehirnschaden erleiden oder ster-

ben. Sie sollte noch dreieinhalb Tage
leben. Natalia hingegen blieb ge-
sund.

Monate zuvor hatte mein Gatte

A1 mit unserer siebenjahrigen Toch-
ter Ellen iiber die Geburt der Zwil-

linge gesprochen. Obwohl er nichts
iiber die spatere Entwicklung wuss-
te, erklarte er ihr, dass entweder ei-
nes oder beide krank sein oder ster-

ben konnten. Als ich dann nachts

per Notfall ins Krankenhaus musste,
weckte A1 Ellen, um gemeinsam mit
ihr zu beten. Er betete nicht fiir eine

gute Entbindung, sondern fiir die
Bereitschaft anzunehmen, was im-
mer geschehen wiirde. Dann erklar
te er Ellen, dass die Zwillinge und

Mama wahrscheinlich wohlauf sein

wiirden, und sie ging gliicklich wie-
der zu Bett.

Ganz unerwartet schrieb Ellen

nach der Geburt das hier abgebildete
Gebet. Es hing iiber dem Intensiv-
pflegebettchen von Margaret, und
einige vom Krankenhauspersonal
wurden davon tief beriihrt. Ellen

nahm Margarets Tod in erstaunlicher
Weise an.

Wahrend der ersten sechs Wo-

chen nach der Geburt waren meine

Gefiihle wie betaubt. Dann brach al-

les iiber mich herein. Sonst hatte ich

miihelos Briefe geschrieben; nun
war ich wahrend Monaten dazu un-

fahig. Ich litt unter meinem eigenen
Eindruck, die Umwelt erwarte von
mir, dass ich inzwischen den Verlust
hatte iiberwinden sollen. Das Leben

schien bedeutungslos. Die Unmog-
lichkeit, bei ihr zu sein, war alles,
was zahlte. A1 sagte mir: «Sprich mit
den Leuten, warte nicht darauf, dass

i Hege und Alistair Miles mit Ellen (Mitte) und Natalia
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um ein Kind

sie dich ansprechen.» Immer wieder
musste ich mir innerlich den Schubs

geben, um auszudriicken, was mich
bewegte. «Nicht schon wieder, das
ist zu anstrengend», begehrte es in
meinem Innern auf. Doch ich wuss-

te: «lch muss! Es ist der einzige Weg
zur Heilung. Tiiusche deinen
Schmerz nicht weg!»

Dann lernte ich, meine Lage an-
zunehmen. Ich brauchte weder mei

ne Gefiihle zu verdrangen noch in
nerlich zu fliichten, noch brauchte
ich Aufmunterung. Was aber half,
waren verstandnisvolle Augen, ein
Handedruck, ein aufmerksames
Zuhoren.

Zugleich war ich versucht, die von
Margaret hinterlassene Leere mit
Natalia zu fullen. Ich las, wie beim
Todesfall eines Zwillings die Trauer
verlangert oder verspatet werden
kann. Ich las ebenfalls davon, dass
die einzige Uberwindung der Trauer
darin bestehe, sie zu durchlaufen.
Dies sei nicht Nachgiebigkeit gegen
sich selbst, sondern ein notwendiger
Weg. A1 mcinte dazu, stets «das Po
sitive zu sehen», kdnne auch eine
Flucht vor den Schmerzen sein...

Ich empfand Natalia als ein gros
ses Wunder. Wahrend ich sie in den

Schlaf wiegte, weinte ich. Wenn sie
schlaft, sieht sie genau wie Margaret
aus. Spat nachts oder morgens in der
Friihe ging ich in den Garten. Beim
Beten konnte ich bloss seufzen; eige-
ne Worte fand ich nicht, so schwer
war mir ums Herz. Ich sprach das Va-
terunser und rief Maria, die Mutter
Jesu, an. Ich spiirte ihr Verstandnis
und ihren Trost. Dies zu entdecken,
war filr mich als Lutheranerin neu

und bereichemd.

Dann geschah etwas Unerwarte-
tes. Meine Verletzlichkeit brachte

eine Gesprachspartnerin dazu, iiber
ihre tiefsten Wunden zu sprechen.
Dann kam Heilung. Mir wurden we-
sentlichste Begcgnungen beschert,
und eine ganz neue Nachstenliebe
stellte sich ein.

Oipcl. I nOU I inl
ts. +0 maKqarei~ is your

pl-ctn. 4nd i-ha-h rna JiH
houe.--to +

t

«Lieber Gott. Ich weis was imer auch mit Margaret pasiert ist dein Plan. Und dass mei
ne Familie axeptieren muss, was mit Margaret pasiert, wenn ettwas schlimmes pasiert.»

Unlangst fuhr ich Natalia im Kin-
derwagen spazieren. Ich begegnete
einem Zwillingswagen und konnte
nicht anders, als die Zwillinge anzu-
schauen. Wiederholt blickte ich die-

sem Wagen nach, denn eigentlich
suchte ich meine Zwillinge. Auf dem
Riickweg war an derselben Stelle
eine Frau, die meinen Wagen an-
schaute und sagte: «Oh, ich dachte,
es seien wieder die Zwillinge, aber
es ist nur eines.» Diese Worte klan-

gen in mir nach, und meine Augen
fiillten sich mit Tranen. Es war eine

erstaunliche Begebenheit, als ob mir
Gott bedeuten wollte, den Schmerz
stets anzunehmen und ihn nicht zu

scheuen.

Die Qual und Tranen wahrend

Margarets kurzem Leben und Ster-
ben haben mein Herz geweitet. Ich
Hebe Ellen und Natalia viel tiefer.

Mir ging auf, wo ich Gefuhle gegen-
tiber anderen Familienmitghedern
verdrangt hatte. Dank der Hilfe an-
derer konnte ich die Trauerarbeit lei-

sten und bin wieder frei, fur meine
Kinder und die Mitmenschen zu sor-

gen.

Monatelang war unser Zuhatise in
Unordnting. Eines Tages verspiirte
ich das Bediirfnis aufzuraumen. So

dringt sachte wieder Licht in mein
Leben. Und doch sehne ich mich

auch nach dem Abendmahl in der

Kirche, wo mein Herz doppelt hin-
gehort: Jesus ist dort und Margaret
ist dort.

Die ganze Zeit hindurch herrsch-
te eine seltsame Mischung von Freu-
de und Schmerz. Dies bestatigt uns,
dass wir die Freude bloss in dem

Masse erfahren, wie wir den
Schmerz annehmen. Sie gehoren zu-
sammen.

Den Schock beim Verlust eines

Kindes konnen viele verstehen.

Mein Mann und ich hoffen, dass die-
ser Brief jenen helfen kann, die eine
Last aus Griinden der Vertraulich-

keit oder des Unverstandnisses allei-

ne tragen miissen oder bisher ver-
mieden haben, sie zu verarbeiten.

Hege Miles
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Schnapp-

schiisse

Einige Aspekte des vielfaltigen
Wirkens der Frau: schopferische
Arbeit, Investieren in die ndchste
Generation, Kontakte am Schal-
ter, im Geschaft, im Unterricht...



ZU PFINGSTEN

«Pfluget ein
Max Schoch

Dies ist ein sonderbarer, selten gele-
sener Text aus dem Leben Jesu. Da ist

eine Fran, eine leidenschaftlich bewegte
Frau, eine Mutter, die sich einsetzt ftir
ihr Kind. Die Krankheit macht ihr

Angst. Ein Damon, sagt sie, sei iiber die
Tochter gekommen und beherrsche, be-
drange sie. - Ich weiss nicht, was die
Krankheit war. Es konnte eine seelische

Krankheit sein, etwa so wie die Drogen-
sucht heute. Es kann sie auch ein kor-

perliches Leiden qualen. Die einfachen
Leute von damals verbanden die schwe-

ren Leiden tiberhaupt mit dem Wirken
hintergriindiger boser Machte.

So hat ja auch jener rdmische Offizier
gedacht, von dem Lukas erzahit - ich
meine das, was wir die Geschichte des
Hauptmanns von Kapernaum nennen.
Er hatte einen kranken Burschen, einen
Leibdiener. In unserer Armee heisst der

Mann die Ordonnanz oder, in der Mund-
art, der «Putz». Dieser Mann war krank.
Der Hauptmann hort von Jesus. Er sagt
sich: «Dieser Jesus ist machtig. Ihm ge-
horchen die Geister. Er befiehlt, und die
Damonen gehorchen ihm. Wenn einer
meinem Diener helfen kann, so ist er
es.» Darum schickt er nach ihm. Es ist

eine ergreifende Geschichte; denn der
Hauptmann wagt nicht, den jiidischen
Lehrer in sein Haus zu bitten. Er weiss,
dass der fromme Jude das Haus eines

Heiden nicht betritt. «Sprich nur ein
Wort», bittet er, «so ist mein Knecht ge-
sund.»

Religiose und kultureiie Grenzen

Im Hauptmann von Kapernaum wie
in unserer Geschichte von der Frau in

Tyrus handelt es sich um Fremde, die
nicht Israeliten sind. Aber das Entschei-

dende war nicht die Volkszugehorigkeit.
Wir milssen sogar sagen: Sie haben ja
nicht die jiidische, biblische Religion.
Doch was absolut bezwingt, ist der Glau-
be an Jesus. Das ist auch der Grund,
warum Evangelisten, Lehrer der jungen
Christengemeinde diese Begegnungen
berichten. Daran wird sichtbar, wie der
Jesusglaube die Grenzen tiberschreitet,
welche die Religionen und Kulturen
scheiden.

Nun enthalt aber die Erzahlung von
der Frau aus Syrophonizien (das ist die
Gegend des heutigen Staates Libanon)
einen Aspekt, der uns erstaunt, an dem
wir sogar Anstoss nehmen. Wir sehen
Jesus in einer leidenschaftlichen Abwehr

gegen das Ansinnen der Fremden. «Ich

»

bin zu Israel gesandt»,
sagt er, «werft das Heilige
nicht vor die Hunde!» Je

sus will sich auf sein eige-
nes Volk beschranken. Mit den Auslan-

dern will er nichts zu tun haben. Was ihn

leidenschaftlich bewegt, ist die Umkehr,
die Reform seiner eigenen Nation.

Sie soli Gott und seine Forderungen
neu verstehen. «Den Alten ward ge-
sagt..., ich aber sage euch...»: Wir ken-
nen diese oft wiederholte Formel aus der

Bergpredigt. Jesus will seine Religions-
genossen zu einem neuen Verstehen des
Gotteswillens fiihren.

Die Frau, die Fremde, die Heidin, sie
stellt ihn vor eine unerwartete Situation.

Diese Geschichte erlaubt uns einen

knappen Einblick in die Psyche Jesu
selbst. Um dieses Aspektes willen habe
ich diesen Text fiir heute zur Betrach-

tung gewahlt.

Unsichere Schweizer

Was mich und viele jetzt umtreibt, ist
die eindringliche nationale Herausforde-
rung an uns Schweizer, dass wir ein wich-
tiges Stiick Vergangenheit aufgeben und

Jesus brach auf und zog in das Gcbiet von Tyrus. Dort
ging er in ein Haus und wollte es nieinand wissen las-
sen. Aber es konnte doch nicht verborgen bleiben.
Vielmehr hatte eine Frau von ihm gehort, deren Tdch-
terlein einen iinreincn Geist hatte. Die kain nun und

warf sich ihm zu Fiissen - und zwar war die Frau eine

Griechin aus Phonizien und sie hat ihn, er moge den
Diimon aus ihrer Tochter austreihen. Doch er sagte zu
ihr; «Zuerst lass die Kinder satt werden! Denn es ist

nicht recht, der Kinder Brot zu nehmen und es den
Hunden vorzuwerfen.» Sie aher erwiderte: «Gewiss,
Herr! Aher auch die Hunde unter dem Tisch fressen

von den Brosamen der Kinder!» Da sagte er zu ihr:
«Um dieses Wortes willen geh bin! Der Diimon hat
deine Tochter verlassen.» Da ging sie nach Hause und
fand ihre Tochter auf ihrem Bett liegen; der Damon
hatte sic verlassen (Markus 7, 24-30).

Schritt. Unsere Vorfahren haben sich

mit grossem Ernst, mit Aufopferung
dem einen Ziel hingegeben, selbstandig
zu sein, sich vom Reich der deutschen
Fiirsten, Konige und Kaiser zu losen.
Jetzt geht es um etwas Neues. Auf uns
zu kommt jetzt die Moglichkeit, ja die
Wirklichkeit einer iibergeordneten poli-
tischen Gemeinschaft und Souveranitat.

Wir sollen uns einordnen, sollen etwas
aufgeben. Das Thema Europa ist ein
schwerer Gegenstand des geschichtli-
chen Lebens. Muss die Geschichte in

dieser Weise fortgehen?

Wirtschaftliche Grtinde werden vor-

gebracht, sowohl fiir den Beitritt als
auch gegen ihn. Argument steht gegen
Argument. Geben wir es zu: Es lasst sich
nicht mit Sicherheit die Zukunft rational

abklaren und vorausbestimmen. Die

Waage schwankt. Wir sind unsicher.

Im letzten, tiefsten Grund bestimmen
uns Gefiihle: solche der Angst, solche der
Hoffnung. Wir brauchen eine Orientie-
rung, die den Gefiihlen, der Seele, dem
Herzen Licht verleiht. Das Wirtschaftli-

«Sdet nicht unter die Hecken!»

uns der Zukunft offnen. Da steht immer

bezwingender die Notigung vor uns, uns
der europaischen Gemeinschaft anzu-
schliessen. Dies ist aber ein gewaltiger

che hat selbstverstandlich grosse Bedeu-
tung. Aber es kann nicht eindeutig die
Fragen der Gegenwart beantworten. Die
heutige Generation hat einen Weg zu



PFLUGET EIN NEUES 5-6/94

wahlen, der fiir kiinftige Geschlechter
ausserst folgenschwer ist.

Gegenuber den Planen Hitlers und
seiner Ideologien, Europa neu zu ord-
nen, haben wir einmal entschieden nein
gesagt und sind fiir dieses Nein einge-
standen. Wir konnten dies tun im Ver-

trauen auf die Vergangenheit, treu zur
Tradition, welche stets die Selbstandig-
keit und Unabhangigkeit unseres Lan-
des verteidigt hat. Gegenuber den Vor-
haben des Kommunismus sagte unser
Volk ebenfalls nein. Es wehrte sich fiir

die Freiheit und fiir den eigenen Weg
der Demokratie.

Die Bedeutung der Wirtschaft

Heute stehen wir vor einer neuen Si

tuation. Sollen wir jetzt ja sagen? Die
letzte Antwort gibt nicht die Wirtschaft.
Sie kann es nicht. Wirtschaft ist namlich

nicht so sehr ein Subjekt. Sie ist nicht ein

nicht heilsame Antwort auf Lebensfra-

gen der Nation erwarten.

Was sollen wir tun? - Ich habe mich

entschlossen, alle Grundfragen des Le-
bens mit der Bibel in der Hand zu ent-

scheiden. Da wende ich mich der Erzah-

lung zu, welche eine Auslanderin im
Leben Jesu erwahnt. Sie wird fiir ihn

ausserordentlich bedeutsam. In diesem

Augenblick entscheidet er sich.

Jesus hat die fiir ihn bisher selbstver-

standliche Begrenzung verlassen. Etwas
Neues tut sich auf. Die nationale Be-

schrankung gilt nicht. Auch in Tyrus darf
kein boser Damon herrschen. Auch in

Tyrus muss Gott Gott bleiben. Jesus
muss auch in dieser Stadt den Krank-

heitsgeistern gebieten.

Tyrus, die herrliche, grosse Stadt des
Handels, in deren Hafen die Seeschiffe
vor Anker gehen und die Karawanenwe-
ge nach Arabien, die Strasse nach Baby-

«Das Wirtschaftliche hat selbstverstandlich grosse Bedeutung, aber...»

Gott, der alle Welt beherrscht. Sie ist ein
Objekt, ein Ergebnis dessen, was wir
tun, was wir glauben, was wir zum hbch-
sten Wart erheben.

Es gibt Leute, die meinen, Wirtschaft
sei das Letzte, Hochste, endgiiltig Ent-
scheidende. Sie personifizieren sie, wie
wenn sie eine Himmelsgottin ware, ein
Gott wie Merkur. Aber dann ist sie ein

von Menschen gemachter und emporge-
hobener Gott, ein Damon. Damonen
bringen Unheil iiber das Menschliche.
Sie zerstbren. Sie tbten. Sie machen tod-

krank. Eine alias beherrschende Wirt

schaft macht die davon Besessenen

eland. Wir kbnnen von diesem Damon

Ionian und Indian ihren Anfang nehmen
- Tyrus war fiir jeden Juden ein Symbol
fiir die Macht der Wirtschaft und des

Geldes. Fiir den Glauben freilich war Je

rusalem bedeutender als Tyrus.

Die Vdlker und ihre Seele

Jetzt kehren wir zu unserem aktuel-

len Problem zuriick, zur Europafrage.
Fiir viele ist dies ein Problem der Wirt

schaft. Fiir uns auch. Aber noch mehr ist

es eine Frage des Geistes, der Kultur. Ich
wage zu sagen: Es ist eine Frage des
Herzens, der Gesinnung und der Seele.
Jeder Mensch braucht seinen Engel. In

der Anschauungsweise der Bibel gilt,
dass jede Nation ihren Engel hat. Wir
wiirden nach unserer Vorstellungsart sa
gen: Jede Nation hat ihre eigene Seele.
In der Volksseele ist ihre Eigenart be-
griindet, mehr noch: ihre innere Gesund-
heit. Man darf den Engel, die Seele eines
Volkes nicht verletzen. Was wir jetzt in
Osteuropa erfahren, ist von Volk zu
Volk die verwundete Seele, verwundet
durch die Fremdherrschaft einer Ideolo

gic mit ihrer Gewalttatigkeit.

Diese Kriege, diese Wirren haben
volkspsychologische Griinde. Wo das In-
nen der Volker vergewaltigt wird, da
folgt daraus mit Notwendigkeit Wirrsal
und Ungliick. Das gilt iiberall, gilt in
Amerika, gilt in Afrika. Das hatte die
furchtbarsten Auswirkungen in Deutsch-
land nach der Niederlage des Ersten
Weltkrieges, als dem Deutschen Reich
ohne alle Vorbereitung der Kaiser, die
Fiirsten genommen wurden. Nur aus ei
ner Verletzung und Verwirrung des Gei
stes, der Seele ist zu erklaren, was danach
geschah. Man muss den Volkern Zeit
lassen zu einer inneren Entwicklung.

Das gilt auch fiir uns. Wir miissen uns
fragen, ob wir bereit sind, herangewach-
sen und bereit, ein Neues zu pfliigen.
«Pfliiget ein Neues und saet nicht unter
die Hecken!» (Jeremia 4, 3).

Eines steht fest: Was Europa jetzt
braucht, das sind Kirchen als Statten ge-
schwisterlichen Lebens, der Einubung in
die Freiheit, Kirchen als Begriinderin-
nen von Menschlichkeit, von Gemein-
schaft, Kirchen, die aufmerksam sind fiir
die Schwachen und fiir die Starken, fiir
das Recht der Minoritaten und fiir die

Verantwortung der Majoritaten. Dazu
sind aber ein starkes inneres Leben, ein
Geistesleben und eine Verwirklichung
von Gemeinschaft notig. «Einer trage
des anderen Last!»

Wir gehen Pfingsten entgegen. Wenn
das aber nur ein Feiertag ist, wie sonst
schon gewohnt, wenn es nicht eine gei-
stige Bewegung wird, die den Volkern
und ihren Verantwortlichen die Augen
offnet und die Krafte schenkt, echte So-
lidaritat und innere, geistige Gemein
schaft zu verwirklichen, dann ist der
Neuanbruch der Zeit vertan. Uns alien

gilt: «Pfliiget ein Neues und saet nicht
unter die Hecken!»
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Aus aller Welt...

Schottisches Echo

Ein Monat nach dem Dialog zwischen
Landwirten in Caux erschien ein fiinf

Spalten breiter Bericht im Aberdeen
Press & Journal aus der Feder von Mike

Burnett, dem frtiheren Prasidenten des
schottischen Bauernverbandes. Burnett

fasst seine Eindrticke in folgende Worte
zusammen: «Ich gestehe, ich kann mich
nicht erinnern, je an einer anderen Kon-
ferenz oder einem Landwirtschaftstref-

fen dermassen herausgefordert und zu-
gleich ermutigt worden zu sein.»

Walliser Echo

Das in Brig (Schweiz) wdchentlich er-
scheinende Walliser Bauernblatt berich-

tete am 18. Marz auf dreiviertel Seiten

mit drei Bildern ebenfalls iiber den

Dialog zwischen Landwirten in Caux
und stiitzte sich dabei vollumfanglich auf
die Unterlagen der Caux-Information
Nr. 3/94.

Hot Indien eine Zukunft?

Zu Beginn des Jahres wurde der indi-
sche Autor Rajmohan Gandhi eingela-
den, sich in Madras zur Zukunft der
grossten Demokratie der Welt zu aus-
sern. Diese Rede wurde in der Tageszei-
tung The Hindu abgedruckt. Nach einem
geschichtlichen und einem geographi-
schen Uberblick dessen, was Nationen
spaltet und was sie verbindet, kommt
Gandhi zur Feststellung, dass daran
mehr als gemeinsamer Boden oder
Blutsverwandtschaft beteiligt sind.

Auf die notwendige Gemeinsamkeit
in Idealen und Werten hinweisend, hebt
er hervor: «Eine wachsende Zahl von In-

dern, die auf die Leute um sich herum
wie auch auf ihr Gewissen horchen, wer-
den sich als die Achse oder der Stamm

erweisen, um den die trage Masse der
zerstreuten und aufeinanderprallenden
Partikel des heutigen Indiens sich finden
kann. So wird Indien seine Substanz und

Zukunft finden konnen... Sie wiirden

dem indischen Giganten helfen, die Welt
mit freundlichen Schritten zu betreten.»

Kurs fur wirksomes Leben

Von Ende Januar bis Ende April fand
in der Nahe von Melbourne (Australien)
wieder ein «Studienkurs fur wirksames

Leben» statt. Diesmal nahmen sechzehn

Personen daran teil, viele von ihnen aus
dem asiatisch-pazifischen Raum. Lan-

gerfristige Aktionen, wie die des Wie-
deraufbaus in Kambodscha (siehe Seiten
5-6), batten auch in den vergangenen
Jahren Unterstiitzung durch diese Kurse
erfahren.

Erziehung in Fidschi

25 Schulen im Pazifikstaat Fidschi ha-

ben fiir ihre Abschlussklassen das Ange-
bot des Ehepaares Khatri ftir einen Kurs
zum Thema «Grundlagen fiir den Viel-
volkerstaat Fidschi» aufgegriffen. Zuvor
hatte der Erziehungsminister eine Kurs-
unterlage fiir Charakterbildung an zwei-
hundert Schulvorsteher versandt.

Fidschi setzt sich aus einer teils mela-

nesischen, teils indischstammigen Bevol-
kerung zusammen.

Besuch in Albcnien

Albanien hat heute eine Bevolkerung
von 3 Millionen. Weitere 1,5 Millionen
Albaner leben im Ausland. Nachdem

1962 Albanien zum atheistischen Land

ausgerufen worden war, wurden 1200
Moscheen und 1000 Kirchen entweder

geschlossen oder zerstort. Von 1963 bis
1985 wurden unter dem Hoxha-Regime
zwischen 700 000 und einer Million Bun

ker «gegen feindliche Angriffe von aus-
sen» erbaut.

In ihrem ersten Besuch in Tirana be-

gegneten unsere Korrespondenten ei
nem lebhaften Interesse fiir die Ideen

von Caux. Der Untersekretar fiir musli-

mische Angelegenheiten bemerkte, als
er den Namen Moralische Aufriistung
sah: «Zerst6rte Gebaude wieder aufbau-

en ist einfach im Vergleich zum Wieder-
aufbau des Geistes und der moralischen

Struktur eines Volkes. Ich bin Ingenieur
von Beruf. Sie sind Seelen-Ingenieure.
Diese Arbeit muss auch hier dringend
getan werden.»

Gesprache mit dem papstlichen Nun-
tius, dem Mufti Albaniens, Studenten
und Journalisten liessen ein reges Inter
esse fiir konstruktive Beispiele von Ver-
trauensbildung spiiren.

Kricket im Flugzeug
Die Marzausgabe der Illustrierten fiir

die Flugpassagiere der Gesellschaft
Qantas berichtete ausftihrlich iiber Con
rad Hunte, den karibischen Spitzen-
sportler und Kricketcoach (Siehe C.I.
Nr. 11/93).

Hunte fordert seit iiber einem Jahr ei

nen fairen, nichtrassischen Kricketnach-
wuchs in Siidafrika. Die Autoren schrei-

ben: «Junge Siidafrikaner konnen sich
von ihm nicht nur die Fertigkeiten des
Kricket aneignen, sondern auch die des
<Horchens auf die innere Stimme>... als

ein Weg zur Wahrheit. Diese Stimme
kann sie vom blossen, zu Hause gehegten
Traum auf die Spielfelder erfolgreicher
internationaler Wettkampfe versetzen.»

1

8. intemationale Freiwilligenwoche in Caux; Dem April-Schneefall zum Trotz ar-
beitet der Gartentrupp im Unterstand.
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Die tansanische Landwirtschaftsministerin Anna
Abdallah Msekwa erbffnete Ende Juli 1991 die erste
Tagung in der Reihe «Frieden stiffen - eine Frauen-
initiatiye» im internationalen Tagungszentrum in
Canx: «Wir Frauen sind der Gewalt miide. Anstatt sie
still zu erdulden, mussen wir zeigen, dass wir bereit
sind, etwas dagegen zu tun. Der Friede hdngt nicht
bloss von den Friedens- und Abriistungsverhand-
lungen Uberall ab - so unerldsslich diese auch sind -
sondern ebensosehr oder noch viel mehr von den
Entscheidungen und dem Verhalten einzelner Men-
schen. Unser Ziel ist es, dass Sie alle dieses Bewusst-
sein entwickeln und es in Ihrem Alltag verwirkli-
chen.»

Die knapp 700 Anwesenden - darunter auch be-
achtlich viele Manner - stammten aus 65 Landern.

In ihrem Begriissnngswort nnterstrich auch die
Schweizer Standeratin Josi J. Meier, Mitglied des
Einladnngskomitees, dass Frieden ohne die tatige
Mitarbeit der Frauen nicht znstandekommen kann.

Seither veranstalteten die Konferenzteilnehmerin-
nen in den letzten drei Jahren zahlreiche Regional-
treffen, Zwischenprogramme und Aktionen in ver-
schiedenen Kontinenten.

Anfang August 1994 ist nun das nachste gemein-
same Treffen in der Schweiz geplant. Der Haupt-
anstoss dazu ging erneut von den afrikanischen
Frauen aus, und auch dieses Jahr hoffen sie und die
Gaste aus Afrika, Asien, Australien, Kanada, den
USA und Stidamerika auf einen regen Austausch
mit Kolleginnen aus Ost- und Westeuropa.

FRIEDEN STIFTEN -
EINE FRAUENINITIATIVE

vom 4. bis 12. August 1994
Weitere Informationen beim

Konferenzsekretariat, CH-1824 Caux


