
12 8

P ä p s t l i cher Rat 
„Cor Unu m “

Der Hunger in der We l t

Eine Hera u s fo rd e rung für alle: 
s o l i d a ri s che Entwick l u n g

4. Oktober 1996



Ve r l a u t b a r u n gen des Apostolischen Stuhls 128

Päpstlicher Rat „Cor Unum“

Der Hunger in der Welt
Eine Herausforderung für alle: 
solidarische Entwicklung

4. Oktober 1996

H e r a u s ge b e r :
Sekretariat der Deutschen Bisch o f s ko n fe r e n z
K a i s e rstraße 163, 53113 Bonn



Inhalt

H i n f ü h rung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I . H u n ger als Realität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

Die Hera u s fo rd e rung des Hunge rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
Eine Schande für die Menschheit, aber immer noch Realität: 
H u n ger ze rs t ö rt Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
M a n ge l e rn ä h rung raubt der Bev ö l ke rung Gege n wa rt und 
Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
H a u p t o p fer: die sch w ä chsten Völker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
H u n ger bringt Hunger hervor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
E rke n n b a re Gründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

A . Wi rt s ch a f t l i che Gründe
Die tiefe rl i egenden Urs a chen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
Die Ve rs chuldung der entwick l u n g s s ch wa chen Länder . . . . 1 7
Die Stru k t u ra n p a s s u n g s p rogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

B. Soziale und kulturelle Gründe
Die sozialen Verhältnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
Die demograp h i s che Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
I h re Fo l gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1

C . Po l i t i s che Gründe
Der Einfluß der Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Bündelung der Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
Ve rs ch i ebu n gen in den wirt s ch a f t l i chen und sozialen 
S t ru k t u ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4

D. Die Erde kann ihre Bewohner ern ä h re n
Die ers t a u n l i chen Fo rt s ch ritte der Menschheit . . . . . . . . . . . . 2 5
Die Nahru n g s m i t t e l m ä rkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
Die moderne Landw i rt s chaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7

I I . Eine ethische Hera u s fo rd e rung für alle

Die ethische Dimension des Pro blems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9
N ä ch s t e n l i ebe im Dienst der Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
Soziale Gere ch t i g keit und unive rselle Bestimmung der Güter . 3 1

3



Die ko s t s p i e l i ge Abkehr vom Gemeinwohl: 
die „Stru k t u ren der Sünde“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
Vor allem den Armen Gehör sch e n ken und ihnen dienen, 
d. h. mit ihnen teilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
Eine integri e rte Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
Frieden: Rechte im Gleich gew i cht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
D ri n g l i ch keit der Abrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
A chtung der Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
Ö ko l ogie und nach h a l t i ge Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
Die Hera u s fo rd e rung gemeinsam annehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
Den Beitrag der Armen zur Demokratie anerkennen . . . . . . . . . . 3 8
G e m e i n s ch a f t l i che Initiat iven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
Z u gang zu Krediten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
Die aussch l aggebende Rolle der Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
I n t egrität und soziales Bewußtsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

I I I . Für eine solidari s ch e re Wi rt s ch a f t

Dem einzelnen Menschen und der ga n zen Menschheit 
besser dienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
Das Handeln aller in Einklang bri n gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Der politische Wille der Industrieländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
Die Au s t a u s ch verhältnisse ge re cht fe s t l egen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
Das Sch u l d e n p ro blem lösen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
Die staat l i che Entwick l u n g s h i l fe aufstocken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
Die Hilfe neu überd e n ken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
N o t h i l fe: eine Übergangslösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
E i nve rnehmen in der Hilfsleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
E rn ä h ru n g s s i cherheit: eine dauerhafte Lösung . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
Vo rrang für die Produktion vor Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
Die Bedeutung der Agra rre fo rm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
Die Rolle von Fo rs chung und Erziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
Die Intern ationalen Orga n i s ationen: Intern ationale Kat h o l i s che 
Ve r b ä n d e, Intern ationale Kat h o l i s che Orga n i s ationen (IKO), 
N i ch t - R egi e ru n g s - O rga n i s ationen (NRO) 
und ihre Netzwe rke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
Der doppelte Au f t rag Intern ationaler Orga n i s ationen . . . . . . . . . 5 3
S o l i d a ri s che Pa rt n e rs chaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4

4



I V. Das Jubeljahr 2000 
Eine Etappe im Kampf gegen den Hunge r

Die Ju b e l j a h re: Gott geben, was Gottes ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
„ Vo rsehung“ seiner Brüder we rden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
W ü rde des Menschen und Fru ch t b a rkeit seiner Arbeit . . . . . . . . 5 6
Fehlende Gere ch t i g keit schädigt die Wi rt s chaft . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
R i ch t i g keit und Gere ch t i g keit der Wi rt s chaft . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
Der Au f ru f, Vo rs ch l ä ge für das Jubeljahr zu machen . . . . . . . . . . 6 0

V. Der Hunger: Ein Appell an die Lieb e

Der Arme ap p e l l i e rt an unsere Liebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
Die Armut Gottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
Die Kirche ist mit den Armen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
A rm und Reich sind zur Freiheit aufge ru fen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
Die notwe n d i ge Ern e u e rung des Herzens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
„Hütet euch vor Götzen!“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
Dem Armen zuhören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
Gott zuhören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
Sein Leben ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
… um anders zu leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
I n i t i at iven unters t ü t zen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
Jeder Christ ist in all seinem Handeln Missionar . . . . . . . . . . . . . . 7 1

A n m e rk u n gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3

5



Geleitwort

Voller Zustimmung übergebe ich der Öffe n t l i ch keit das Dokument „Der
H u n ger in der Welt. Eine Hera u s fo rd e rung für alle: solidari s che Entwick-
lung“. Der Päpstliche Rat „Cor Unum“ hat es mit großer Sorg falt era r b e i-
tet, und zwar auf Anweisung des Heiligen Vat e rs Johannes Pauls II. Der
N a ch fo l ger Pe t ri hat sich immer wieder zur Stimme derer ge m a cht, denen
das Existenzminimum fehlt – so auch in diesem Jahr in seiner Botsch a f t
für die Fa s t e n zeit: „Die Masse der Hunge rnden, die aus Kindern, Fra u e n ,
alten Menschen, Au swa n d e re rn, Flüch t l i n gen und Arbeitslosen besteht,
e r h ebt zu uns ihren Sch m e r ze n s s ch rei. Sie flehen uns an in der Hoff nu n g,
Gehör zu fi n d e n . “
Das Dokument steht auf dem Boden der von Christus seinen Jünge rn hin-
t e rlassenen Lehre. Jesu Pe rson und Wo rt haben ja zur Mitte die Botsch a f t
„Gott ist Liebe“ (1 Jo h 4,8) – eine Lieb e, die den Menschen erlöst und ihn
seinem vielfältigen Elend entreißt, um ihm seine volle Würde zurück z u-
geben. Im Laufe der Ja h r h u n d e rte hat die Kirche auf unzählige Weise die-
se Absicht Gottes vo l l zogen. Ihre Gesch i chte könnte auch ge s ch ri eb e n
we rden als eine Gesch i chte der Liebe zu den Armen: Glaubende beze u ge n
i h ren bedürftigen Mitmenschen die Liebe Christi, der sein Leben für den
N ä chsten gi b t .
Die hier ve r ö ffe n t l i chte Studie möchte die Christen für ihren Dienst rü-
sten, sich der Not des heutigen Menschen anzunehmen. Die in ihr behan-
delten Inhalte sind höchst aktuell. Sie ze i gen den Hunger in der Welt auf
s owie die ethischen Implikationen einer Pro bl e m atik, die alle Mensch e n
guten Willens angeht. Die Publ i k ation ist von besonderem Gew i cht für die
Vo r b e reitung des Großen Jubiläums 2000, das die Kirche zu fe i e rn sich
a n s ch i ckt. Der Geist der Stellungnahme ve rdankt sich nicht irge n d e i n e r
I d e o l ogi e, sondern er läßt sich von der Logik des Eva n geliums leiten und
lädt dazu ein, die Nach fo l ge Christi im Alltag zu leb e n .
I ch kann mir nur eine weite Ve r b reitung dieses Dokuments wünschen und
h o ffe, daß es zur Fo rmung des Gewissens beiträgt, damit sich die Men-
s chen stärker als bisher von Gere ch t i g keit und Solidarität leiten lassen.

K a rdinal AN G E L O SO DA N O

K a rd i n a l s t a at s s e k re t ä r

Vatikanstadt, den 4. Oktober 1996, Fest des Hl. Franz von Assisi.
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Der Hunger in der Welt

Eine Herausforderung für alle: 
solidarische Entwicklung

„Der Umfang des Pro blems führt uns zur Prüfung der Stru k t u ren und Me-
chanismen im Bere i ch der Fi n a n zen und des Geldwe rtes, der Pro d u k t i o n
und des Handels, die mit Hilfe von ve rs chiedenen politischen Dru ck m i t-
teln die We l t ö konomie beherrs chen: sie ze i gen sich unfähig, die aus der
Ve rga n genheit überkommenen Unge re ch t i g keiten aufzufa n gen oder den
H e ra u s fo rd e ru n gen und ethischen Ansprüchen der Gege n wa rt standzu-
halten. Indem sie den Menschen selbstve ru rs a chten Spannu n gen ausset-
zen, in beschleunigtem Tempo die Reserven an Rohstoffen und Energi e
ve rgeuden und den ge o p hy s i s chen Leb e n s raum sch ä d i gen, bew i rken sie,
daß sich die Zonen des Elends mit ihrer Last an Angst, Enttäuschung und
B i t t e rkeit unaufhörl i ch weiter ausdehnen … Man wird auf diesem sch w i e-
ri gen Weg der unbedingt notwe n d i gen Ve r ä n d e rung der Stru k t u ren des
Wi rt s ch a f t s l ebens nur dann Fo rt s ch ritte machen, wenn eine wa h re Um-
kehr der Mentalität, des Willens und des Herzens stat t findet. Die Au f ga-
be erfo rd e rt den entschlossenen Einsatz der Menschen und Völker in Fre i-
heit und Solidari t ä t . “

( Johannes Paul II., Enzyklika Redemptor Hominis, 1979, Nr. 16)
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Hinführung1

Das Recht auf Ern ä h rung ist eines der Prinzipien, die in der A l l ge m e i n e n
E rk l ä rung der Mensch e n re ch t e2 im Ja h re 1948 ve rkündet wo rden sind.
Die E rk l ä rung über Fo rt s ch ritt und Entwicklung im sozialen Bere i ch w i e s
1969 darauf hin, daß es gilt, „den Hunger und die Mange l e rn ä h rung zu be-
s e i t i gen und das Recht auf angemessene Ern ä h rung zu ga ra n t i e re n “3. Des-
g l e i chen unters t re i cht die 1974 ve rab s chiedete A l l gemeine Erk l ä rung zur
e n d g ü l t i gen Beseitigung von Hunger und Mange l e rn ä h ru n g, daß jeder
M e n s ch „das unve r ä u ß e rl i che Recht darauf hat, von Hunger und Mange l-
e rn ä h rung befreit zu we rden, um sich frei entfalten und seine körp e rl i ch e n
und ge i s t i gen Fähigkeiten erhalten zu können“4.
1992 erkennt die We l t d e k l a ration zur Ern ä h rung den „ge fa h rlosen Zu-
gang zu angemessenen Nahrungsmitteln zur Ern ä h rung als allge m e i n e s
R e ch t “5 a n .
Diese Definitionen sind eindeutig. Das Gewissen der Öffe n t l i ch keit hat
s i ch unmißve rs t ä n d l i ch ge ä u ß e rt. Und doch leiden immer noch Millionen
M e n s chen an Hunge r, Mange l e rn ä h rung oder unter den Fo l gen ihre r
p re k ä ren Ern ä h ru n g s s i t u ation. Ist diese Situation in einem Mangel an Le-
bensmitteln begründet? Mitnichten! Es ist allgemein bekannt, daß die
R e s s o u rcen der Erde – als eine Größe betra chtet – alle Bewohner ern ä h re n
k ö n n e n .6 Tat s ä ch l i ch sind die pro Pe rson zur Verfügung stehenden Nah-
rungsmittel in den letzten Ja h ren we l t weit um ca. 18 % ge s t i ege n .7

Die Hera u s fo rd e rung an die gesamte Menschheit ist nat ü rl i ch wirt-
s ch a f t l i cher und tech n i s ch e r, aber vor allem ist sie ethisch e r, spiri t u e l l e r
und politischer Nat u r. Es geht gleich e rmaßen um ge l ebte Solidarität und
E n t w i ck l u n g, die diesen Namen ve rdient, und um mat e riellen Fo rt s ch ri t t .
1 . Die Kirche geht davon aus, daß man bei der Behandlung wirt s ch a f t-
l i ch e r, sozialer und politischer Fragen die tra n s zendente Dimension des
M e n s chen nicht außer acht lassen darf. So lehrten schon die gri e ch i s ch e n
Philosophen, die die we s t l i che Welt gru n d l egend geprägt haben, daß der
M e n s ch aus eigener Kraft die Wahrheit, das Gute und die Gere ch t i g ke i t
nur finden und ihnen nach e i fe rn kann, wenn sein Geist von göttlich e r
K raft erl e u chtet ist.
Eben solche göttliche Kraft ist es, die es der mensch l i chen Natur er-
m ö g l i cht, die selbstlose Pfl i chterfüllung am Nächsten zu berück s i ch t i ge n .
So besagt die ch ri s t l i che Lehre, daß die göttliche Gnade den Mensch e n
befähigt, nach Gottes Einsich t8 zu handeln. Und doch ruft die Kirche alle
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M e n s chen guten Willens auf, die gewa l t i ge Au f gabe zu erfüllen. Das
2. Vat i k a n i s che Konzil betonte: „Speise den vor Hunger Sterbenden, denn
ihn nicht speisen heißt ihn töten“9.
Eine solch ernste und gew i ch t i ge Au s s age fo rd e rt jeden einzelnen dazu
a u f, sich entschieden dem Kampf gegen den Hunger zu stellen.
2 . Die Dri n g l i ch keit des Pro blems hat den Päpstlichen Rat dazu ve r-
anlaßt, Elemente einer entspre chenden Unters u chung hier vo r z u l egen; es
ist seine Pfl i cht, an die Ve ra n t wo rtung der Gemeinschaft und jedes ein-
zelnen zu ap p e l l i e ren, damit pro b at e re Lösungen gefunden we rden kön-
nen. Er unterstützt jeden, der sich bereits mit großer Hingabe diesem heh-
ren Ziel ve rs ch ri eben hat .
Das vo rl i egende Dokument hat es sich zum Ziel gesetzt, die Urs a chen und
Au sw i rk u n gen des Phänomens „Hunger in der Welt“ umfa s s e n d, we n n
a u ch nicht ers ch ö p fe n d, zu analy s i e ren und zu besch reiben. In unserer 
Arbeit haben wir uns vom Licht des Eva n geliums und der kirch l i ch e n
S o z i a l l e h re leiten lassen. Wir ve r fo l gen nicht in erster Linie ein ko n j u n k-
t u relles Ziel; daher we rden wir uns nicht bei Stat i s t i ken aufhalten, die die
momentane Situation besch reiben oder die erre chnet haben, wie viele
M e n s chen Gefahr laufen, Hunge rs zu sterben, wieviel Pro zent der
M e n s chheit untere rn ä h rt sind, we l che Regionen am meisten bedroht sind
und we l che wirt s ch a f t l i chen Maßnahmen dagegen einzuleiten sind. Das
vo rl i egende Dokument gründet sich auf den seelsorge rl i chen Au f t rag der
K i rche und möchte an seine Mitglieder und an die gesamte Menschheit ei-
nen Dri n g l i ch ke i t s appell ri chten, denn die Kirche ist „erfa h ren in den Fra-
gen, die den Menschen betre ffen, und diese Erfa h rung ve ranlaßt sie, ihre
re l i giöse Sendung notwe n d i ge r weise auf die ve rs chiedenen Bere i che aus-
zudehnen, in denen Männer und Frauen wirken, um im Einklang mit ihre r
W ü rde als Pe rson das stets begrenzte Glück zu suchen, das in dieser We l t
m ö g l i ch ist“1 0. Heute ri chtet die Kirche dieselbe anklagende Frage an die
M e n s chheit, die Gott an Kain ri ch t e t e, als er von ihm Rech e n s chaft über
das Leben seines Bru d e rs Abel fo rd e rte: „Was hast du getan? Das Blut
deines Bru d e rs sch reit zu mir vom Ackerboden (G e n 4,10).“ Es ist we d e r
u n ge re cht noch beleidige n d, dieses hart e, fast unert r ä g l i che Wo rt auf die
S i t u ation unserer Mitmenschen anzuwenden, die den Hunge rtod sterben:
Dieses Bibelwo rt zeigt uns das vo rra n gi ge Ziel und soll unser Gew i s s e n
aufrütteln. Es wäre eine Illusion, vo rge fe rtigte Lösungen für das Pro bl e m
zu erwa rten; wir stehen vor einem Phänomen, das eng mit den wirt s ch a f t-
l i chen Entsch e i d u n gen der Regi e ru n gen, der Ve ra n t wo rt l i chen, aber auch
der Pro d u zenten und Konsumenten ve rknüpft ist; es gründet auch in un-
s e rem Lebensstil. So wendet sich dieser Appell an jeden einzelnen, und
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wir geben die Hoff nung nicht auf, daß eine entscheidende Ve r b e s s e ru n g
d u rch wa chsende Solidarität zwischen den Menschen ge l i n gen wird.
Dieses Dokument ri chtet sich an die Kat h o l i ken in der ga n zen Welt, an die
Ve ra n t wo rt l i chen auf nationaler und intern ationaler Ebene, die Ve ra n t-
wo rtung und Kompetenz auf sich ve reinen; aber es möchte auch alle hu-
m a n i t ä ren Orga n i s ationen und jeden Menschen guten Willens an-
s p re chen. Es hofft, besonders die unzähligen Menschen ve rs ch i e d e n s t e r
L ebens- und Beru f s s i t u ationen zu erre i chen, die sich täglich dafür einset-
zen, daß allen Völke rn das gleiche Recht zugestanden wird, „mit am Ti s ch
des gemeinsamen Mahles zu sitze n “1 1.
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I. Hunger als Realität

Die Herausforderung des Hungers

4 . Die Erde könnte gege n w ä rtig den Nahrungsbedarf jedes Mensch e n
d e cke n .l 2 Um sich der Hera u s fo rd e rung des Hunge rs stellen zu können,
müssen zunächst einmal die vielfältigen Aspekte des Pro blems sowie sei-
ne wa h ren Urs a chen beleuchtet we rden. Nicht alle Aspekte des in der
Welt ex i s t i e renden Hunge rs bzw. der Mange l e rn ä h rung sind hinlänglich
bekannt, obgleich einige wich t i ge Urs a chen benannt wo rden sind. Wi r
we rden zunächst unsere Vo rge h e n sweise begründen, um uns dann den
H a u p t u rs a chen dieser Geißel zuzuwe n d e n .

Eine Schande für die Menschheit, 
aber immer noch Realität: Hunger zerstört Leben

5 . H u n ger und Mange l e rn ä h rung dürfen nicht miteinander ve r we ch s e l t
we rden. Hunger ge f ä h rdet nicht nur das Leben des Menschen, sondern
a u ch seine Würd e. Unzure i chende Nahrungszufuhr über einen länge re n
Z e i t raum ze rs t ö rt den Orga n i s mus, führt zu Ap at h i e, Ve rlust des Gemein-
sinns, Gleich g ü l t i g keit, manchmal sogar zu Gra u s a m keit gegenüber Kin-
d e rn und alten Menschen, also den Sch w ä chsten. Ganze Gruppen vo n
M e n s chen sind dazu ve rdammt, elendig zu sterben. Im Laufe der Ge-
s ch i chte hat sich diese Tragödie mehrfa ch wiederholt; unser Gewissen er-
kennt heute jedoch besser als früher, daß der Hunger eine Schande für die
M e n s chheit ist.
Bis ins 19. Jh. hatten die Hunge rs n ö t e, die ga n ze Völker dezimiert e n ,
meist nat ü rl i che Urs a chen. Die Hunge rsnöte unserer Zeit sind regi o n a l
b egrenzt und in den meisten Fällen vom Menschen ve ru rs a cht. Hier eini-
ge Fälle, die dies belegen: Äthiopien, Kambodscha, das ehemalige 
Ju go s l awien, Ruanda, Haiti … In einer Zeit, da der Mensch besser als 
früher in der Lage ist, Hunge rsnöte zu bekämpfen, stellen diese Beispiele
eine wirk l i che Schande für die Menschheit dar.
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Mangelernährung raubt der Bevölkerung 
Gegenwart und Zukunft

6 . Die enormen Anstre n g u n gen, die unternommen wo rden sind, hab e n
b e reits Fr ü chte ge t ragen, und doch müssen wir zugeben, daß Man-
ge l e rn ä h rung weiter ve r b reitet ist als Hunger und daß sie viele ve rs ch i e-
dene Gesichter hat. Man kann sich fa l s ch ern ä h ren, ohne Hunger zu lei-
den. Dennoch wirkt sich Mange l e rn ä h rung negat iv auf die körp e rl i ch e n ,
intellektuellen und sozialen Fähigkeiten des Menschen aus.l 3 M a n ge l e r-
n ä h rung kann eine qualitat iv sch l e chte Ern ä h rung als Urs a che haben, al-
so eine unausgewogene Ern ä h rung meinen und sowohl Mangel als auch
Ü b e r fluß beinhalten, meist jedoch bedeutet Mange l e rn ä h rung gleich ze i t i g
a u ch quantitat iv mangelhafte Ern ä h ru n g, die in Hunge r zeiten akut wird.
Man spri cht hier auch von Untere rn ä h ru n g.1 4 D u rch Mange l e rn ä h ru n g
können sich ve rs chiedene Infe k t i o n s k rankheiten und Endemien sch n e l l e r
a u s b reiten; weiterhin ist sie für einen Anstieg der Kinders t e r bl i ch keit, be-
s o n d e rs bei Kindern unter fünf Ja h ren, die Urs a ch e.

Hauptopfer: die schwächsten Völker

7 . Die Hauptopfer von Hunger und Mange l e rn ä h rung in der Welt sind die
A rmen. Arm zu sein heißt fast immer auch, leichter den zahlre i chen Ge-
fa h ren, die den Menschen bedrohen, zu unterl i egen, und anfälliger für
k ö rp e rl i che Krankheiten zu sein. Seit den 80er Ja h ren bedroht dieses Phä-
nomen in zunehmendem Maße eine immer gr ö ß e re Anzahl von Mensch e n
in den meisten armen Ländern. In einer armen Bev ö l ke rung sind die er-
sten Opfer immer die Sch w ä chsten: Kinder, Sch wa n ge re, stillende Müt-
t e r, Kra n ke und Alte. We i t e re Risikogruppen in diesem Sinne sind Flüch t-
l i n ge, Ve rt ri ebene und Opfer politischer Ere i g n i s s e.
Tra u ri ge Spitze n reiter in der Hunge rs t atistik sind jedoch die 42 am we-
nigsten entwickelten Länder, allein 28 davon liegen in Afri k a .1 5 „ Fast 780
Millionen Einwohner der Entwicklungsländer – das entspri cht 20 % der
G e s a m t b ev ö l ke rung – sind immer noch nicht in der Lage, sich täglich die
für ihr körp e rl i ches Wo h l e rgehen benötigten Nahrungsmittel zu be-
s ch a ffe n “1 6.
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Hunger bringt Hunger hervor

8 . In den Entwick l u n g s l ä n d e rn kommt es häufig vo r, daß die Be-
v ö l ke rung als Selbstve rs o rger von einer Landw i rt s chaft ab h ä n gig ist, die
zu wenig Ert rag bringt. Fo l ge davon ist, daß die Menschen zwischen zwe i
E rnten Hunger leiden müssen. Wenn die vo r h e rgehende Ernte sch o n
s ch l e cht gewesen ist, kann eine Hunge rsnot die Fo l ge sein und zu akuter
M a n ge l e rn ä h rung führen: Der Orga n i s mus wird ge s ch w ä cht, die Men-
s chen ve rl i e ren ihre Kräfte genau in dem Moment, da sie sie für die Vo r-
b e reitung der nächsten Ernte dri n gend bräuchten. Der Hunger raubt ihnen
i h re Zukunft: Man ißt die Saat, man treibt Raubbau mit den nat ü rl i ch e n
R e s s o u rcen, und das beschleunigt Erosion, Ermüdung und Ve rs t ep p u n g
der Böden.
N eben der Unters cheidung zwischen Hunger (oder Hunge rsnot) und Man-
ge l e rn ä h rung muß noch als drittes Merkmal die unsich e re Ern ä h-
ru n g s s i t u ation erwähnt we rden: Sie hat Hunger bzw. Hunge rsnot zur Fo l-
ge. Sie hindert die Menschen daran, zu planen und die langfri s t i gen Ar-
beiten in Angri ff zu nehmen, die eine nach h a l t i ge Entwick l u n g
e rm ö g l i ch e n .1 7

Erkennbare Gründe

9 . So gew i chtig klimat i s che Fa k t o ren und Kat a s t rophen aller Art auch
sein mögen, sie stellen ke i n e s falls die einzigen Gründe für Hunger und
M a n ge l e rn ä h rung dar. Um das Pro blem des Hunge rs wirk l i ch zu ve rs t e-
hen, müssen die Gründe – solch e, die von der Konjunktur ab h ä n gen und
s o l ch e, die von dauerhafter Natur sind – in ihrer Gesamtheit betra ch t e t
und auf ihren Zusammenhang hin unters u cht we rden. Wir we rden die
H a u p t u rs a chen darstellen und sie in die hierfür übl i chen Kat ego rien ein-
teilen: wirt s ch a f t l i ch e, soziale/kulturelle und politische Gründe.

A. Wirtschaftliche Gründe

Die tieferliegenden Ursachen

1 0 . H u n ger entsteht zunächst einmal aus Armut. Ern ä h ru n g s s i ch e r h e i t
hängt hauptsäch l i ch von der Kaufkraft der Menschen ab und nicht von der
p hy s i s chen Ve r f ü g b a rkeit der Nahru n g.l 8 H u n ger ex i s t i e rt in allen Län-
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d e rn: Er ist in den west- und osteuro p ä i s chen Ländern erneut aufge t re t e n ,
und er ist in den we n i ger entwickelten Ländern sehr ve r b re i t e t .
D e n n o ch zeigt die Gesch i chte des 20. Jh., daß wirt s ch a f t l i che Armut ke i n
u n ab we n d b a res Sch i cksal ist. Zahlre i che Länder haben einen wirt s ch a f t l i-
chen Au f s chwung erl ebt und machen hierbei weiter Fo rt s ch ritte; andere
h i n gegen sch l i t t e rn immer tiefer in die Armut. Sie sind Opfer einer nat i o-
nalen oder intern ationalen Politik, die von fa l s chen Prämissen ausge h t .
H u n ger entsteht aus fo l genden Gegeb e n h e i t e n :
a ) Eine nicht optimale Wi rt s chaftspolitik in allen Ländern; sch l e chte Po-
litik in den Entwick l u n g s l ä n d e rn wirkt sich indirekt, aber dennoch in be-
s o n d e rs starkem Maße auf die wirt s ch a f t l i ch Sch wa chen aller Länder aus.
b ) S t ru k t u ren und Gewohnheiten, die die Ressourcen des Landes we n i g
e ffizient nu t zen oder sogar sch l i cht ze rs t ö re n :

– Auf nationaler Ebene in den entwick l u n g s s ch wa ch e n1 9 L ä n d e rn selbst:
G roße staat l i che oder private Institutionen haben Monopolmacht (wa s
zum Teil unu m g ä n g l i ch ist) und hemmen so häufig die Entwick l u n g
s t att sie anzukurbeln; die Umstru k t u ri e ru n gen, die seit zehn Ja h ren in
z a h l re i chen Ländern durch ge f ü h rt we rden, belegen dies.

– Auf nationaler Ebene in den Industri e l ä n d e rn: Ihre Sch w ä chen ze i ge n
s i ch we n i ger auf intern ationaler Ebene, schaden aber direkt oder indi-
rekt den Ärmsten der We l t .

– Auf intern ationaler Ebene: Handelshemmnisse und zum Teil übert ri e-
bene wirt s ch a f t l i che Anre i ze.

c ) Ein mora l i s ch ve r we r fl i ches Verhalten mit dem Ziel, sich selbst zu be-
re i ch e rn, Macht und Ansehen zu gewinnen; der Dienst an der Ge-
m e i n s chaft ve rl i e rt zugunsten des einzelnen oder der Kasten an Bedeu-
tung; und denken wir nur an die Ko rruption, die beträch t l i che Au s m a ß e
und vielfältige Fo rmen angenommen hat. Kein Land kann sich rühmen,
f rei von Ko rruption zu sein.
All dies zeigt, we l che Vielzahl von Fa k t o ren mensch l i ches Handeln
b e r ü ck s i ch t i gen muß. Trotz guter Absichten wurden häufig Fehler ge-
m a cht, die zu pre k ä ren Situationen ge f ü h rt haben. Um diese zu beheb e n ,
ist es notwe n d i g, sie zu benennen.
Wi rt s ch a f t l i che Entwicklung muß ge l e rnt we rden. Jeder muß Ve ra n t wo r-
tung tragen, der einzelne Mensch, aber auch die Institutionen. Der Staat
kann seine Rolle am sinnvollsten übernehmen, wenn er sich von der Sozi-
a l l e h re der Kirche und den Analysen ihrer Sozialenzykliken leiten läßt.
Die eige n t l i che Urs a che für eine fehlende oder unzure i chende Ent-
w i cklung liegt darin begründet, daß es am Willen und an der Fähigke i t
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zum unentge l t l i chen Dienst am Menschen, durch den Menschen und für
den Menschen mangelt. Dieser Dienst ist eine Fru cht der Lieb e. Dieser
Wille und diese Fähigkeit durch d ri n gen die gesamte ko m p l exe Wi rk l i ch-
keit, alle Bere i che der Te chnik im weitesten Sinne, die Stru k t u ren und die
G e s e t z gebung sowie auch die Sittlich keit des mensch l i chen Ve r h a l t e n s .
Sie ze i gen sich in der Planung und Durch f ü h rung seines Handelns, dessen
w i rt s ch a f t l i che Trag weite mehr oder we n i ger we i t re i chend sein kann.
U n a n gemessene Stru k t u ren, die einen Dienst am Menschen zum best-
m ö g l i chen Preis ve r h i n d e rn, mora l i s ch fa l s ches Verhalten eines jeden ein-
zelnen und fehlende Liebe sind die Urs a chen des Hunge rs. Jede Un-
z u l ä n g l i ch keit bezüglich irgendeines dieser Aspekte an einem belieb i ge n
O rt der Welt hat zur Fo l ge, daß die Scheibe Brot dessen, der schon Hun-
ger leidet, noch dünner wird.
Die jüngsten intern ationalen wirt s ch a f t l i chen und finanziellen Ent-
w i ck l u n gen illustri e ren diese ko m p l exen Phänomene. Te chnik und sittli-
che Moral beeinflussen sie in besonderem Maße und sind für die wirt-
s ch a f t l i chen Ergebnisse ve ra n t wo rt l i ch. Es ist von der Sch u l d e n k rise zu
s p re chen, die den Großteil der sch wa ch entwickelten Länder heimsuch t ,
und über die Anpassungsmaßnahmen, die schon durch ge f ü h rt wurd e n
oder geplant sind.

Die Verschuldung der entwicklungsschwachen Länder

1 1 . Die dra s t i s che Erhöhung der Ölpreise 1973 und 1979 hat die Länder,
die kein Erdöl förd e rn, hart ge t ro ffen. Das Bankensystem ve rs u ch t e, die
b e t r ä ch t l i chen Geldströme, die frei wurden, neu anzulegen; das allge m e i-
ne Wi rt s ch a f t swa chstum wurde geb remst. Hauptopfer dieser Ere i g n i s s e
w u rden die armen Länder. Aus ve rs chiedenen Gründen haben die meisten
Länder in den 70er und 80er Ja h ren hohe Kredite mit va ri ablen Zinssät-
zen aufnehmen können. Die Länder Lat e i n a m e rikas und Afrikas ko n n t e n
i h ren staat l i chen Sektor in spektakulärer Weise ausbauen. Während dieser
Zeit des „leichten Geldes“ kam es zu vielfältigen Exzessen: unnötige bzw.
s ch l e cht geplante oder durch ge f ü h rte Pro j e k t e, brutale Zers t ö rung des 
t raditionellen Wi rt s chaftssystems, Anstieg der Ko rruption in allen Län-
d e rn. Einige Länder Asiens haben diese Fehler nicht ge m a cht, was 
ihnen dann eine sehr schnelle Entwicklung erl a u b t e.
Der ex p l o s i o n s a rt i ge Anstieg der Zinssätze – ausgelöst durch die unko n-
t ro l l i e rten und wa h rs ch e i n l i ch auch nicht ko n t ro l l i e r b a ren Marktkräfte –
h at dazu ge f ü h rt, daß die meisten Länder Lat e i n a m e rikas und Afri k a s
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n i cht mehr in der Lage wa ren, ihre Schulden aufzufa n gen. Es kam zum
Phänomen der Kap i t a l fl u cht, was sehr bald zu einer Gefahr für das sozia-
le Netz vor Ort wurde – auch wenn dies ohnehin schon löch rig war – und
l e t z t e n d l i ch für das Bankensystem selbst. Schon bald wurde deutlich ,
we l che Ausmaße die Schäden auf wirt s ch a f t l i chem, stru k t u rellem und
m o ra l i s chem Gebiet annahmen. Wie immer wurden zunächst Lösunge n
rein tech n i s cher Natur ge s u cht. Es wurde jedoch deutlich, daß diese Maß-
nahmen, sofe rn sie denn nötig und nützlich sind, immer einhergehen müs-
sen mit einer gru n d l egenden Ve r h a l t e n s ä n d e rung jedes einzelnen, vor al-
lem aber derer – egal, in we l chem Land sie leben und in we l chem Bere i ch
sie arbeiten –, die nicht von jenen Zwängen betro ffen sind, die die Armu t
dem Menschen bei seiner Leb e n s gestaltung aufe rl eg t .
In der Anfangsphase der Anpassungsmaßnahmen ke h rte sich das Vo r ze i-
chen der Geldtra n s fe rs um: Die Kredite wurden ge s p e rrt, die Ölpre i s e
w u rden auf einem künstlich hohen – für die Entwicklungsländer zu hohen
– Niveau einge f ro ren, die Rohstoff p reise sanken ab, hervo rge ru fen durch
das ve rlangsamte Wi rt s ch a f t swa chstum, für das wiederum die hohen Öl-
p reise und die Sch u l d e n k rise ve ra n t wo rt l i ch wa ren. Die intern at i o n a l e n
O rga n i s ationen haben zu langsam darauf re agi e rt, um z. B. den Ländern
Liquidität zur Verfügung zu stellen. Eine Ausnahme bildet der Intern at i o-
nale Währu n g s fonds. In dieser Zeit begann der Leb e n s s t a n d a rd in den
ve rs chuldeten Ländern dra s t i s ch zu sinke n .
Man kann leicht ermessen, wieviel Weisheit der Umgang mit Geld erfo r-
d e rt. Te ch n i s ches und wirt s ch a f t l i ches Wissen re i cht nicht aus. Die Be-
reitstellung beträch t l i cher finanzieller Mittel zeitigt negat ive stru k t u re l l e
und personelle Fo l gen, anstatt überall zu spektakulären Ve r b e s s e ru n ge n
der Situation der Ärmsten zu führe n .
Z e n t rale Sch l u ß fo l ge ru n gen müssen wir aus dem Gesagten ziehen: Vo r-
aussetzung für die Entwicklung des Menschen ist die Fähigkeit zum
A l t ru i s mus, d. h. zur Lieb e. Für die pra k t i s che Umsetzung ist dies von ele-
m e n t a rer Wi ch t i g keit. Auf den Punkt geb ra cht und auf die Gege n wa rt be-
zogen heißt dies: Näch s t e n l i ebe ist kein Luxus, sondern die Vo ra u s-
setzung für das Überl eben einer großen Anzahl von Mensch e n .

Die Strukturanpassungsprogramme

1 2 . Das Ausmaß und die Härte der monetären Phänomene haben vielen
L ä n d e rn dra s t i s che Maßnahmen abve rlangt, die Krise zu bew ä l t i gen und
m ö g l i chst überall das Gleich gew i cht wiederherzustellen. Logi s che Fo l ge
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dieser Maßnahmen ist ein beträch t l i cher durch s ch n i t t l i cher Kaufkra f t-
ve rlust in den betre ffenden Ländern .
Wi rt s ch a f t s k risen haben erhebl i che Pro bleme und Leiden für die Bev ö l ke-
rung zur Fo l ge, selbst wenn sie zu guter Letzt zu mehr Wohlstand führe n .
D u rch die Krise we rden die Sch w ä chen des Landes deutlich, ob sie nu n
von außen kommen oder dem System innewohnen. Dazu ge h ö ren Fe h l e r
in der Politik zur Entwicklung des Landes, die von den aufe i n a n-
d e r fo l genden Regi e ru n gen, ihren Pa rt n e rl ä n d e rn oder sogar der We l t ge-
m e i n s chaft ge m a cht wo rden sind. Oft we rden die vielfältigen Sch w ä ch e n
e rst im nachhinein deutlich sich t b a r. Andere gründen in der Unab h ä n-
gi g keitspolitik. So kann das, was die Stärke der Ko l o n i a l m a cht ausmach-
t e, nun für die Sch w ä che des unab h ä n gi gen Landes ve ra n t wo rt l i ch sein,
ohne daß dies durch fl a n k i e rende Maßnahmen ab ge fe d e rt wird. Hervo r-
z u h eben sind in diesem Zusammenhang die großen Pro j e k t e, denn sie ge-
winnen in einer Zeit an Bedeutung, da im ga n zen Land Solidarität be-
s o n d e rs wichtig wird. In Wahrheit zielt die Politik des Wi e d e ra u f b a u s
aber darauf ab, die Au s gaben zurück z u fa h ren und somit die Einko m m e n
zu senken. Die wirt s ch a f t l i ch Sch wa chen des Landes haben die Wahl, den
a u fe i n a n d e r fo l genden Regi e ru n gen zu ve rt rauen oder zu ve rs u chen, sich
i h rer zu entledigen. Oft we rden sie Opfer ehrge i z i ger Gru p p i e ru n gen, die
unter Umgehung demokrat i s cher Regeln aus ideologi s chen Gründen oder
aus Ehrgeiz an die Macht wollen und die auch bereit sind, sich dabei fre m-
de Kräfte zunu t ze zu mach e n .
Wi rt s ch a f t s re fo rmen ve rl a n gen von der Regi e rung die Fähigkeit, poli-
t i s che Entsch e i d u n gen zu tre ffen. Über den Erfolg entscheiden nicht nu r
die tech n i s chen Aspekte der Stab i l i s i e rungsmaßnahmen, sondern auch die
Frage, ob die Mehrheit der Bev ö l ke ru n g, darunter auch die Ärmsten der
B ev ö l ke ru n g, die Regi e rung und die Maßnahmen unters t ü t zen wird. Die
R egi e rung muß fo l g l i ch alle Sch i chten der Bev ö l ke rung dazu bri n gen, ei-
nen beträch t l i chen Teil der Last zu tragen. Gemeint sind hier die we n i ge n
Pe rsonen mit intern ationalem Durch s ch n i t t s e i n kommen, aber auch die
Beamten und Angestellten des Staates, die bis dato beneidenswe rt gut leb-
ten und die nun Gefahr laufen, von heute auf morgen einen beträch t l i ch e n
Teil ihres Einkommens einzubüßen. Es geht also um ge l ebte Solidarität in
t raditionellem Sinn: Die Armen wa ren schon immer bereit, ihre Familie in
p re k ä rer Situation zu unters t ü t zen, die man überwunden glaubte.
Die Unterstützung der Ärmsten während solcher Anpassungsphasen wur-
de erst nach und nach von den Ve ra n t wo rt l i chen auf nationaler und inter-
n ationaler Ebene berück s i chtigt. Mehre re Ja h re ve rgi n gen, bis ein ers t e s
Ko n zept begleitender Maßnahmen für die ge f ä h rdetsten Gruppen der Be-
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v ö l ke rung erstellt wurd e. So wie häufig in Notsituationen besteht auch
hier die Gefa h r, zu spät und zu ab rupt auf die Bremse zu treten, was die
s ch w ä chsten Glieder besonders hart tri ff t .
In Afrika und Lat e i n a m e ri k a2 0 w u rden umfa n gre i che Projekte in Angri ff
genommen. Im einze l n e n :

– S t ru k t u ra n p a s s u n g s p rogra m m e, die stre n ge makro ö ko n o m i s che Maß-
nahmen beinhalten,

– die Bewilligung we i t e rer hoher Kre d i t e,
– eine we i t re i chende Refo rm der ört l i chen ineffizienten Stru k t u ren; hier

vor allem im Bere i ch der staat l i chen Monopole, die einen Großteil des
n ationalen Einkommens binden, ohne dafür in zufri e d e n s t e l l e n d e m
Maße Dienstleistungen zum Wohl der Allgemeinheit bereitzustellen. In
vielen Ländern haben die öffe n t l i chen Dienste an Effizienz eingeb ü ß t ,
und da Spreu und We i zen oft sch wer zu trennen sind, wurden auch lei-
s t u n g s s t a rke Bere i che in Mitleidenschaft ge zoge n .2 1

E i n i ge Regi e ru n gen haben Ers t a u n l i ches geleistet, was intern ational oft
n i cht anerkannt wird. Sie haben politischen Mut bewiesen und die unu m-
g ä n g l i chen Maßnahmen durch gesetzt und dabei dem Dru ck und den ve r-
s chiedenen Meinu n gen von außen Rech nung ge t ragen. Sie haben sich
n i cht ge s chont und sich beispielhaft für mehr Solidarität und eine bessere
Zusammenarbeit in ihrem Land eingesetzt, um Rück s ch l ä gen vo r z u-
b e u gen. Zu unters t re i chen ist in diesem Zusammenhang der Einfluß, den
das Regi e rungsoberhaupt hat – nicht nur durch seine Führu n g s q u a l i t ä t e n
und seine sinnvollen Entsch e i d u n gen, sondern auch durch seine Fähig-
keit, der sozialen Unge re ch t i g keit entgege n z u w i rken, die in solchen Si-
t u ationen immer anzutre ffen ist.
Die Industrieländer müssen sich ernsthaft fragen, ob sie sich bei ihrer Hal-
tung bzw. Präfe renz gegenüber entwick l u n g s s ch wa chen Ländern von der
Kompetenz der politisch Ve ra n t wo rt l i chen im sozialen, tech n i s chen oder
p o l i t i s chen Bere i ch leiten lassen oder ob sie andere Kri t e rien als Maßstab
n e h m e n .

B. Soziale und kulturelle Gründe

Die sozialen Verhältnisse

1 3 . Man hat fe s t gestellt, daß einige soziale und kulturelle Fa k t o ren die
G e fahr einer Mange l e rn ä h rung oder einer Hunge rsnot erhöhen. Nah-
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rungsmittel, die tabu sind, der soziale Status der Familie und der Frau –
der eng ve rknüpft ist mit den fa m i l i ä ren Stru k t u ren –, ihr tat s ä ch l i ch e r
E i n fluß auf die Fa m i l i e, mangelnde Kenntnisse der Frauen über Er-
n ä h ru n g, allgemeiner Analphab e t i s mus, zu frühe Mutters chaft oder eine
s o l che in zu kurzen Abständen, unsich e re Arbeitsplätze oder Arbeits-
l o s i g keit: All dies sind Fa k t o ren, die, wenn sie sich häufen, zu Mange l-
e rn ä h rung und ins Elend führen können. Die Industrieländer sind in ge-
wisser Weise eb e n falls davon betro ffen: Die gleichen Fa k t o ren führen hier
zu ze i t weiser oder ch ro n i s cher Mange l e rn ä h rung der sogenannten n ew
p o o r, die mitten im Überfluß Hunger leiden.

Die demographische Entwicklung

1 4 . Vor 10.000 Ja h ren lebten wa h rs ch e i n l i ch 5 Mio. Menschen auf der
E rd e. Im 17. Jh., zu Beginn der Neuzeit, stieg die Bev ö l ke rungszahl auf
500 Mio. Das Bev ö l ke ru n g swa chstum beschleunigte sich immer mehr:
A n fang des 19. Jh. lebten 1 Mrd. Menschen auf der Erd e, 1960 wa ren es
b e reits 3 Mrd., 1975 4 Mrd., 1990 5,2 Mrd., 1993 5,5 und 1994 5,6.2 2 Ü b e r
einen gewissen Zeitraum hinweg hat sich die Bev ö l ke rung in den „re i-
chen“ Ländern anders entwickelt als in den „armen“ Ländern .2 3 D i e s e
Tendenz ve rs t ä rkt sich noch. Ist das Überl eben seiner Art in Gefa h r, re a-
gi e rt der Mensch (wie auch die Natur) mit ve rm e h rter Zeugung von Nach-
ko m m e n .
Studien haben ge zeigt, daß sich bei Völke rn, deren Wohlstand sich erhöht,
die Bev ö l ke ru n g s e n t w i cklung umke h rt: War die Gebu rt e n rate zunäch s t
h o ch, so ist sie nun niedri g. Umge ke h rt verhält es sich mit der 
S t e r b e rat e.2 4 Die Überga n g s zeit birgt besondere Gefa h ren in sich, was die
E rn ä h ru n g s s i t u ation angeht, denn die Sterberate sinkt vor der Ge-
bu rt e n rat e. Te ch n o l ogi s che Ve r ä n d e ru n gen müssen mit dem Bev ö l ke-
ru n g swa chstum sch ritthalten, ansonsten ist der Kreislauf der landw i rt-
s ch a f t l i chen Produktion unterbro chen: Ermüdung der Böden, Ve rri n ge-
rung des Bra chlands, fehlende Fru ch t we ch s e lw i rt s ch a f t .

Ihre Folgen

1 5 . Ist ein zu schnelles Bev ö l ke ru n g swa chstum Urs a che oder Fo l ge der
U n t e re n t w i cklung? Die Bev ö l ke ru n g s d i chte – ab gesehen von Extre m-
fällen – bietet keine Erk l ä rung für Hunge rs n ö t e. Halten wir zunächst fe s t :
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In den Deltas und überv ö l ke rten Tälern Asiens wurden zunächst die land-
w i rt s ch a f t l i chen Te ch n i ken der „grünen Revolution“ zur Anwendung 
geb ra cht. We n i ger dicht besiedelte Länder wie Zaire oder Zambia ande-
re rseits kämpfen weiterhin mit Ern ä h ru n g s p ro blemen, obwohl sie zwa n-
zigmal mehr Menschen ern ä h ren könnten, ohne daß gr ö ß e re Bew ä s s e-
ru n g s p rojekte nötig wären: Die Urs a che hierfür ist nur in den vom Staat ,
von den Po l i t i ke rn und der wirt s ch a f t l i chen Ve r waltung zu ve ra n t wo rt e n-
den Ungleich gew i chten zu suchen, nicht in wirt s ch a f t l i cher Armut oder
a n d e ren objektiven Gegebenheiten. Man geht heute davon aus, daß es
s i n nvoller ist, die Massenarmut zu bekämpfen, um das Bev ö l ke ru n g s-
wa chstum zu bremsen und sich – nicht umge ke h rt – auf ein Absenken der
Wa ch s t u m s rate der Bev ö l ke rung zu besch r ä n ken, um die Armut zu besie-
ge n .2 5

Die Bev ö l ke ru n g s s i t u ation wird sich solange nicht ändern, wie die Fa m i-
lien in den Entwick l u n g s l ä n d e rn davon ausgehen, daß nur eine große Kin-
derzahl sie ab s i ch e rn kann. Unters t ri chen we rden muß hier, daß wirt-
s ch a f t l i che und soziale2 6 Ve r ä n d e ru n gen nötig sind, damit Eltern es als
G e s chenk annehmen können, ein Kind zu bekommen. Von gru n d l ege n d e r
Bedeutung für eine Ve r b e s s e rung der Situation ist der soziale Hintergru n d
und das Bildungsniveau der Eltern. Sie sollten auf eine ve ra n t wo rt l i ch e
E l t e rn s chaft, die sich auf die ethischen Prinzipien gründet, vo r b e re i t e t
we rden. Ihnen muß Zugang zu Methoden der Fa m i l i e n p l a nu n g, die in Ein-
klang mit der wa h ren Natur des Menschen stehen, gew ä h rt we rd e n .2 7

C. Politische Gründe

Der Einfluß der Politik

1 6 . N a h rungsentzug wurde im Laufe der Gesch i chte genauso wie heute
als politische oder militäri s che Wa ffe eingesetzt. Bisweilen kann von 
Ve r b re chen gegen die Menschheit ge s p ro chen we rd e n .
Viele Fälle stammen aus dem 20. Jh. Hier einige Beispiele:

– Stalin ve r we h rte den ukra i n i s chen Bauern um 1930 systemat i s ch jeg l i-
che Nahru n g. Die Bilanz: ca. 8 Mio. To t e. Lange war dieses Ve r b re ch e n
n i cht bekannt. Erst unlängst wurde es im Zusammenhang mit der Öff-
nung der Arch ive des Kremls bestätigt.

– Die jüngste Belage rung Bosniens, insbesondere der Stadt Sara j ewo .
Die Hilfsorga n i s ationen selbst wurden als Geiseln ge n o m m e n .
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– Die Ve rt re i bung der Bev ö l ke rung Äthiopiens durch die regi e rende Ein-
h e i t s p a rtei zur Erlangung der politischen Ko n t ro l l e. Hundert t a u s e n d e
Ve rt ri ebene ve r h u n ge rten, weil sie ihre Felder ve rlassen mu ß t e n .

– Au s h u n ge rn der Bev ö l ke rung in Biafra in den 70er Ja h ren als Wa ffe ge-
gen die politische Spaltung.

Viele Auslöser von Bürge rk ri egen sind durch den Zusammenbru ch der
S owjetunion nicht mehr vorhanden: ausweglose Revolutionen, Ve rt re i-
bung der Bev ö l ke ru n g, sch l e chte Bew i rt s chaftung der Fe l d e r, Stammes-
fehden, Völke rm o rd e. Dennoch gibt es immer noch Situationen bzw. sind
neue entstanden, die zu diesen Phänomenen führen können. Au ch we n n
sie nicht die gleichen Dimensionen haben, so leidet dennoch die Bev ö l-
ke rung daru n t e r. Zu nennen ist hier vor allem das Wi e d e ra u fflammen des
N at i o n a l i s mus, der in einigen Staaten mit ideologi s ch geprägter Regi e-
rung ge f ö rd e rt wird oder da lokaler Ausprägung ist, wo entwickelte Län-
der um Einfluß kämpfen. Er entsteht auch, wo ein Machtkampf wütet, vo r
allem in einigen Ländern Afri k a s .
Zu nennen sind hier auch Länder wie Kuba oder der Irak, über die aus po-
l i t i s chen Gründen ein Embargo verhängt wurd e. Das Regime in diesen
L ä n d e rn wird als Bedrohung für die intern ationale Sicherheit ange s e h e n
und die Bev ö l ke rung als Geisel des Regimes. Opfer dieser Embargos ist
in erster Linie die Bev ö l ke ru n g, die doch vo rra n gig ge s chützt we rden soll.
Daher müssen die Fo l gen für die Menschen bei solchen Entsch e i d u n ge n
genau berück s i chtigt we rden. Andere rseits setzen einige Ve ra n t wo rt l i ch e
das Elend ihres Vo l kes, das sie selbst zu ve ra n t wo rten haben, als Mittel
ein, um die Staat e n ge m e i n s chaft zu zwingen, ihre Liefe ru n gen wieder
aufzunehmen. Den Besonderheiten einer Situation muß jeweils im Sinne
der We l t d e k l a ration zur Ern ä h rung R e ch nung ge t ragen we rden. In dieser
E rk l ä rung heißt es: „Hilfe in Fo rm von Lebensmitteln darf nicht aus Grün-
den politisch e r, ge ograp h i s ch e r, ge s ch l e chts- und alters s p e z i fi s cher Zu-
ge h ö ri g keit oder der Zuge h ö ri g keit zu einer ethischen, Stammes- oder re-
l i giösen Gruppe ve r we h rt we rd e n “2 8.
Po l i t i s ches Handeln kann auch aus anderen Gründen Hunger zur Fo l ge
h aben. Mehrfa ch haben die Industrieländer ihre Übers chüsse aus der
l a n dw i rt s ch a f t l i chen Produktion (beispielsweise We i zen) unentge l t l i ch in 
s o l che entwick l u n g s s ch wa chen Länder ex p o rt i e rt, wo die Nahru n g s-
gru n d l age aus Reis besteht. Ziel war es, den Binnenkurs zu stützen. Die-
se Grat i s ex p o rte wirkten sich ve r h e e rend aus: Die Bev ö l ke rung ändert e
i h re traditionellen Ern ä h ru n g s gewohnheiten, und den Pro d u zenten im
Land wurde die Existenzgru n d l age entzoge n .
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Bündelung der Mittel

1 7 . Der wirt s ch a f t l i che Graben innerhalb der entwick l u n g s s ch wa ch e n
Länder ist tiefer als der in den Industri e l ä n d e rn oder der zwischen den
L ä n d e rn selbst. Reichtum und Macht liegen in der Hand einer kleinen,
aber ko m p l exen Bev ö l ke ru n g s s ch i cht, die Ve r b i n d u n gen zum Ausland hat
und eine Ko n t rollfunktion gegenüber dem sch wa chen Staat ausübt. 
Jede Ve r b e s s e rung der Situation wird ve r h i n d e rt; zuweilen ist sogar wirt-
s ch a f t l i cher und sozialer Rück s ch ritt zu ve r ze i chnen. Der Leb e n s s t a n d a rd
der einzelnen Bev ö l ke ru n g s s ch i chten ist äußerst uneinheitlich, was nich t
nur zu Ko n fl i k t s i t u ationen und gehäufter Gewa l t a n wendung führt, son-
d e rn auch die Klientelw i rt s chaft als einzige Möglich keit zur pers ö n l i ch e n
E n t faltung förd e rt. Dadurch we rden mögliche Initiat iven im wirt s ch a f t l i-
chen Bere i ch ge d rosselt und altru i s t i s ch motiv i e rte Menschen, die es in
jeder traditionellen Gesellschaft gibt, geb remst. In dieser Situation spielt
der Staat eine äußerst wich t i ge Rolle, sobald er die Export s e k t o ren der
P roduktion begünstigt – was zunächst einmal positiv ist, aber der Bev ö l-
ke rung vor Ort wenig Gewinn einbri n g t .

In anderen Fällen legen die staat l i chen Institutionen die Preise für land-
w i rt s ch a f t l i che Produkte auf so niedri gem Niveau fest, daß die Bauern die
S t a d t b ev ö l ke rung finanziell unters t ü t zen müssen; eine Situation, die die
L a n d fl u cht ve rs t ä rkt. Medien, Elektronik und We r bung tragen eb e n fa l l s
zur Entvölke rung der ländlichen Regionen bei. Die Entwick l u n g s h i l fe,
die diesen Ländern zugute kommt, bestärkt die Regi e ru n gen mehr oder
we n i ger unverhohlen, ihre ge f ä h rl i che Politik weiter zu betreiben: Sie
kommen unbere chtigt in den Genuß von Fi n a n z s p ri t zen, weil ihre Po l i t i k
den wa h ren Interessen ihres Vo l kes diametral entgege n gesesetzt ist. Die
I n d u s t rieländer müssen sich fragen lassen, ob sie nicht über Ja h re hinweg
fa l s che Zeichen gesetzt hab e n .

Verschiebungen in den wirtschaftlichen und 
sozialen Strukturen

1 8 . Ve rs ch i ebu n gen im wirt s ch a f t l i chen und sozialen Bere i ch sind die
Fo l gen einer sch l e chten Wi rt s chaftspolitik und die Reaktion auf nat i o n a-
len und intern ationalen politischen Dru ck (vgl. die Nummern 11–13 und
17). Führen wir uns nochmals einige dieser Ve rs ch i ebu n gen vor Au ge n ,
die häufig vo rkommen und sich besonders negat iv ausw i rke n :
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a ) Die politisch Ve ra n t wo rt l i chen im Land senken unter dem Dru ck der
a rmen Stadtbev ö l ke rung künstlich die Preise für landw i rt s ch a f t l i che Gü-
t e r, da die unzufriedene Stadtbev ö l ke rung als Gefahr für die politisch e
S t abilität des Landes angesehen wird. Sie schaden damit aber den Nah-
ru n g s m i t t e l p ro d u zenten vor Ort. In Afrika hat sich dieses Sze n a rio in den
Ja h ren 1975–85 sehr häufig ab gespielt und dazu ge f ü h rt, daß die Pro d u k-
tion des Landes dra s t i s ch zurück gega n gen ist. Zahlre i che Länder, die
große landw i rt s ch a f t l i che Reichtümer besitzen, wie Zaire und Sambia,
w u rden plötzlich zu Nettoimport e u re n .
b ) Die Politik in den meisten Industri e l ä n d e rn schützt ihre eigene Land-
w i rt s chaft und ve rteidigt ihr im Ve rg l e i ch zu den We l t m a rk t p reisen höhere s
i n l ä n d i s ches Pre i s n iveau. Ohne diese Eingri ffe wären die We l t m a rk t p re i s e
h ö h e r, was den anderen pro d u z i e renden Ländern zugute käme. Diejenige n ,
die von diesen Eingri ffen pro fi t i e rten, finden sich nun in einer neuen unge-
re chten Situation wieder. Viele Ja h re über wurden sie dazu ermu n t e rt, mög-
l i chst viel zu pro d u z i e ren, was letztendlich zu den Ve rs ch i ebu n gen im land-
w i rt s ch a f t l i chen System selbst ge f ü h rt hat. Diese Politik wurde von der 
ö ffe n t l i chen Meinung mehrheitlich befürwo rtet; sie kann aber den Intere s-
sen der Konsumenten in der ga n zen Welt, ob sie nun zu den Priv i l egi e rt e n
oder zu den Ärmsten ge h ö ren, zutiefst widers p re chen. Darüber hinaus ist
der We t t b ewerb beim Export der unve rm e i d l i chen Übers chüsse ein Handi-
c ap für die Produktion der entwick l u n g s s ch wa chen Länder.
c ) Eine fa l s ch ausge ri chtete Wi rt s chaftspolitik schadet der tra d i t i o n e l l e n
G e t reide- und Vi e h w i rt s chaft. Ein Beispiel hierfür ist die tra d i t i o n e l l e
P roduktion, die der industriellen Landw i rt s chaft we i chen mußte entwe d e r
aus Export gründen (große Mengen landw i rt s ch a f t l i cher Produkte für den
E x p o rt, die ab h ä n gig von den We l t m ä rkten sind) oder als Au s t a u s ch p ro-
dukte für das eigene Land. (In Brasilien wurde beispielsweise Zucke rro h r
zur Herstellung von Tre i b s t o ff angebaut, um we n i ger Erdöl import i e re n
zu müssen. Fo l ge war eine Abwa n d e rung der Bauern, denen die Ern ä h-
ru n g s gru n d l age entzogen wo rden wa r. )

D. Die Erde kann ihre Bewohner ernähren

Die erstaunlichen Fortschritte der Menschheit

1 9 . N eben den enormen Fe h l e n t w i ck l u n gen, die wir ange s p ro chen hab e n ,
d ü r fen wir nicht ve rgessen: Beeindru ckende Fo rt s ch ritte haben dazu ge-
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f ü h rt, daß die We l t b ev ö l ke rung von 3 Mrd. auf 5,3 Mrd. Menschen inner-
halb von 30 Ja h ren (1960–1990) angewa chsen ist.2 9 In den Entwick l u n g s-
l ä n d e rn ist die „Leb e n s e r wa rtung bei der Gebu rt von sech s u n dvierzig Ja h-
ren im Ja h re 1960 auf zwe i u n d s e chzig Ja h re im Ja h re 1987 ange s t i ege n .
Die Sterberate der Kinder unter 5 Ja h ren konnte um 50 % gesenkt we rd e n ,
und zwei Drittel der Säuglinge unter einem Jahr sind gegen die Hauptkin-
d e rk rankheiten geimpft … Die Kalorienzufuhr pro Einwohner ist zwi-
s chen 1965 und 1985 um ca. 20 % ge s t i ege n “3 0.
Z w i s chen 1950 und 1980 hat sich die Nahru n g s m i t t e l p roduktion we l t we i t
ve rdoppelt, und „es gibt insgesamt auf der Welt ge nug Nahrung für alle“3 1.
Trotzdem herrs cht immer noch Hunge rsnot. Die Gründe hierfür sind
s t ru k t u reller Natur: „Das Hauptpro blem besteht in den ungleichen Zu-
ga n g s b e d i n g u n gen zu dieser Nahru n g “3 2. Es wäre fe rner irri g, den tat s ä ch-
l i chen Nahru n g s m i t t e l konsum der Familien einzig und allein an der stat i-
s t i s chen Größe der Ve r f ü g b a rkeit von Getreide pro Einwohner zu messen.
H u n ger ist kein Pro blem von Ve r f ü g b a rkeit, sondern von erfüllbare r
N a ch f rage, d. h. vom Wenden vorhandener Not.
Im übri gen muß darauf hingewiesen we rden, daß viele Menschen dank ei-
ner Sch at t e n w i rt s chaft überl eben können: Diese ist aber unsicher und p e r
d e finitionem weder öffe n t l i ch bekannt noch meßbar.

Die Nahrungsmittelmärkte

2 0 . Auf den We l t m ä rkten für Nahrungsmittel wird zum Teil mit Pro d u k-
ten gehandelt, die nicht immer mit denen identisch sind, die in den meisten
e n t w i ck l u n g s s ch wa chen Ländern ko n s u m i e rt we rd e n .3 3 Die enorm e n
P re i s s ch wa n k u n gen schaden den Interessen der Pro d u zenten genauso wie
denen der Konsumenten. Hervo rge ru fen we rden sie durch spontane An-
p a s s u n g s m e chanismen, die noch ve rs t ä rkt we rden durch die Funktions-
weise der Märk t e. Stab i l i s i e ru n g s ve rs u che zeitigten wenig Erfo l g. Sie
w i rkten sich teilweise sogar noch negat iv für die Pro d u zenten aus. Ande-
re rseits schließt ein funktionierender Markt einen Anstieg der Preise aus.
Die begrenzte Anzahl intern ationaler Handelsunternehmen erlaubt ke i n e
Ä n d e rung der We ch s e l k u rs e. Sie ve r h i n d e rt soga r, daß neue Mark t t e i l n e h-
mer auf den Markt kommen, was sich negat iv ausw i rkt. Die Entstehung
neuer Pro d u k t i o n s k apazitäten hängt vor allem davon ab, in we l chem Au s-
maß tech n i s cher Fo rt s ch ritt (Fo rt s ch ritt bei der Entwicklung und bei der
A n wendung) Ve r b reitung findet. Die durch s ch n i t t l i che Reisproduktion in
Indonesien ist innerhalb von einer Generation von 4 auf 15 To n n e n / H e k t a r
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ge s t i egen, also sehr viel schneller als die Bev ö l ke ru n g, die schon in Re-
ko rd ge s ch w i n d i g keit wächst. In den meisten Ländern, in denen die Land-
w i rt s chaft Fo rt s ch ritte macht, steigen die landw i rt s ch a f t l i chen Ert r ä ge
s t a rk, obschon die Zahl der Landw i rte gleich zeitig deutlich ab n i m m t .

Die moderne Landwirtschaft

2 1 . I n t e n s ive Landw i rt s chaft wird in wa chsendem Maße für Umwe l t-
s chäden ve ra n t wo rt l i ch ge m a cht, vor allem für die Ve rs ch mutzung der
n at ü rl i chen Ressourcen wie Wasser und Böden durch den überm ä ß i ge n
E i n s atz von Dünger und Pfl a n ze n s chutzmitteln. Intensiv i e rung der Land-
w i rt s chaft wird in erster Linie defi n i e rt als Erhöhung des Ve r h ä l t n i s s e s
aus dem Ve r b ra u ch von Rohstoffen und Maschinen (hauptsäch l i ch indu-
s t rieller Natur) und der ge nutzten landw i rt s ch a f t l i chen Fläch e. Wir beob-
a chten eine Entkoppelung der landw i rt s ch a f t l i chen Pro d u k t i o n s t e ch-
n o l ogien von ihrer nat ü rl i chen Gru n d l age, den Böden. Die Beziehung
z w i s chen diesen beiden Größen we i cht einer riskanten Dualität von land-
w i rt s ch a f t l i cher Te ch n o l ogie und wirt s ch a f t l i chem Umfe l d.
Eine Intensiv i e rung der Landw i rt s chaft erfo rd e rt im allgemeinen einen
hohen Kap i t a l e i n s atz. In den meisten Entwick l u n g s l ä n d e rn herrs cht je-
d o ch eine Selbstve rs o rgungskultur vo r, die vo rn e h m l i ch auf „mensch l i-
chem“ Kapital gründet und nur über begrenzte tech n i s che Hilfsmittel und
Wa s s e rvo rräte verfügt. Die „grüne Revolution“ hat zwar gewisse Erfo l ge
ge h abt; das Nahru n g s m i t t e l p ro blem vieler Entwicklungsländer hat sie je-
d o ch nicht lösen können.
Wenn nun we i t e re Maßnahmen zur Ve r b e s s e rung der intensiven Land-
w i rt s chaft und des Umwe l t s ch u t zes anstehen, so sollten hierfür – wie in
den industri a l i s i e rten Ländern – andere Produktionssysteme zum Einsat z
kommen, die die nat ü rl i chen Ressourcen besser sch ü t zen und eine we i t e
S t reuung des Pro d u k t i o n s e i gentums aufre chterhalten. Deshalb sollten
l a n dw i rt s ch a f t l i che Züch t e rve r b ä n d e, die ve ra n t wo rt l i che Ve r waltung der
Wa s s e rre s s o u rcen und die Ausbildung zu ko o p e rat iven Orga n i s at i o n s-
fo rmen ge f ö rd e rt we rd e n .
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II. Eine ethische Herausforderung für alle

Die ethische Dimension des Problems

2 2 . Um dem Pro blem des Hunge rs und der Mange l e rn ä h rung in der We l t
b egegnen zu können, muß man den ethischen Aspekt des Pro blems erfa s-
s e n .
Die Urs a che des Hunge rs ist sittlicher Natur; sie liegt jenseits aller phy s i-
s chen, stru k t u rellen und kulturellen Gründe. Somit ist auch die Hera u s-
fo rd e rung sittlicher Nat u r. Ein Mensch guten Willens, der an die unive r-
sellen We rte innerhalb der ve rs chiedenen Ku l t u ren glaubt, wird diese
H e ra u s fo rd e rung annehmen. Dies gilt vor allem für den Christen, der
selbst die Erfa h rung der pers ö n l i chen Beziehung zum allmäch t i gen Herrn
ge m a cht hat, jener Beziehung, die Gott zu jedem einzelnen Mensch e n
k n ü p fen möch t e.
Diese Hera u s fo rd e rung beinhaltet ein ve rtieftes Ve rständnis der Phä-
n o m e n e, die Fähigkeit der Menschen, sich gegenseitig zu dienen – das
kann nat ü rl i ch auch durch das Spiel der wirt s ch a f t l i chen Marktkräfte ge-
s chehen, wenn sie in re chter Weise ve rstanden we rden – und den Rück-
gang jedweder Ko rruption. Mehr noch: Es geht um unser aller Fre i h e i t ,
s i ch tag t ä g l i ch dafür einzusetzen, daß jeder einzelne Mensch und die
ga n ze Menschheit sich entwickeln können, d. h. es geht um die Ent-
w i cklung des Gemeinwo h l s .3 4 Eine solche Entwicklung beinhaltet soziale
G e re ch t i g keit, Zugang aller Menschen zu den Reich t ü m e rn der Erd e, ge-
l ebte Solidarität und Subsidiarität, Frieden und Achtung der Umwelt. Die-
se Richtung muß einge s ch l agen we rden, wenn wir Hoff nung ve r b re i t e n
wollen und wenn wir eine Welt sch a ffen wollen, die die uns nach fo l-
genden Generationen fre u n d l i cher empfängt.
Um diesen Fo rt s ch ritt zu erm ö g l i chen, muß die orga n i s che Förd e rung des
G e m e i n wohls ge s chützt und gegeb e n e n falls als notwe n d i ge Ko m p o n e n t e
bei allen Entscheidungs- und Denkpro zessen der politisch und wirt s ch a f t-
l i ch Tätigen in allen Bere i chen und allen Ländern neu mit Leben ge f ü l l t
we rd e n .
Die Motivation von Einze l p e rsonen und Institutionen ist nötig, damit ei-
ne Gesellschaft und eine Familie funktionieren. Aber für jeden einze l n e n
s owie für die Gemeinschaft gilt: die Menschen müssen umke h ren und ler-
nen, das Ziel des Gemeinwohls nicht zugunsten pers ö n l i cher Intere s s e n ,
der Interessen ihrer Nächsten, ihrer Arbeitgeb e r, ihres Clans oder ihre s
Landes zu opfe rn, so bere chtigt deren Interessen auch seien.
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Die von der Kirche Sch ritt für Sch ritt in ihrer Soziallehre ve rk ü n d e t e n
G ru n d s ä t ze sind ein we rt voller Leitfaden für den Menschen und sein Han-
deln im Kampf gegen den Hunge r. Das Ziel des Gemeinwohls ist Sch n i t t-
punkt fo l gender Elemente:

– S u che nach gr ö ß t m ö g l i cher Leistungsfähigkeit in der Ve r waltung der
Güter der Erd e ;

– h ö h e re Achtung der sozialen Gere ch t i g keit, die durch die unive rs e l l e
B e s t i m mung der Güter möglich wird ;

– ständig und sinnvoll ge l ebte Subsidiarität, die die Ve ra n t wo rt l i chen da-
vor schützt, die Macht an sich zu reißen, denn die Macht ist ihnen zum
Dienst gegeb e n ;

– ge l ebte Solidarität, die davon abhält, daß die Reichen die fi n a n z i e l l e n
Mittel an sich reißen; so wird niemand vom sozialen und wirt s ch a f t l i-
chen Bere i ch ausge s chlossen oder seiner mensch l i chen Würde bera u b t .

Die kirch l i che Soziallehre als Ganze muß also das Handeln der Ve ra n t-
wo rt l i chen bestimmen, ob sie diese nun bewußt oder unbewußt anwe n d e n .

Die Gefahr besteht, daß eine solche Fo rd e rung auf Skepsis oder sogar Zy-
n i s mus stößt. Das Handeln vieler Ve ra n t wo rt l i cher wird von der unbeug-
samen, manchmal grausamen Umwelt bestimmt, die Angst erzeugt und
zur arroganten Suche nach Macht und Machterhalt führt. Viele Mensch e n
können geneigt sein, ethische Erwägungen als Bremsklotz anzusehen.
Und doch zeigt die alltägliche Erfa h rung in mannigfa cher Weise und an
den ve rs chiedensten Orten, daß dem nicht so ist; denn nur eine ausgewo-
gene Entwick l u n g, die das Gemeinwohl sucht, ist eine förd e rl i che Ent-
w i ck l u n g, und nur sie kann auf Dauer zur sozialen Stabilität beitragen: In
allen Ländern und auf allen Ebenen handeln Menschen ohne Unterlaß und
ohne viel Au f h ebens unter Berück s i chtigung der legitimen Intere s s e n
i h re s g l e i ch e n .

Die ri e s i ge Au f gabe des Christen ist es, überall ein solches Verhalten zu
u n t e rs t ü t zen; wie ein wenig Sauerteig inmitten eines sehr harten Te i ge s
sind sie dazu aufge ru fen durch ihre Nähe zu der Lieb e, die der Herr allen
M e n s chen zuteil we rden läßt und die sie an sich selbst erfa h re n .

I h re wunderbare Au f gabe besteht darin, in allen Bere i chen vo r b i l d l i ch zu
sein: tech n i s ch, orga n i s at o ri s ch, sittlich und ge i s t l i ch. Sie können sich ge-
genseitig auf allen Ebenen der Ve ra n t wo rt l i ch keit beistehen und jeden
m o t iv i e ren, der nicht durch seine soziale Lage „ausge s chlossen“ ist.
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Nächstenliebe im Dienst der Entwicklung

2 3 . Die Suche nach dem Gemeinwohl muß auf die Sorge um den Men-
s chen und die Liebe zu ihm gründen. In den ve rs chiedensten Situat i o n e n
stehen Menschen tag t ä g l i ch vor der Altern at ive: pers ö n l i che und ko l l e k t i-
ve Selbstze rs t ö rung oder Näch s t e n l i eb e. Letztere zeugt also von einem
ve ra n t wo rt u n g s vollen Gewissen, das weder vor seinen eigenen Gre n ze n
n o ch vor der gewa l t i gen Hera u s fo rd e rung zurück s ch re ckt, weil die Lieb e
zu den Menschen es antreibt. „Wie würde die Gesch i chte über eine Ge-
n e ration urteilen, die alle Mittel besitzt, um die Bev ö l ke rung des ga n ze n
Planeten zu ern ä h ren, sich aber in bru d e rm ö rd e ri s cher Blindheit we i ge r-
t e, dies zu tun? Was für eine Wüste würde eine Welt sein, auf der das
Elend nicht der Liebe begegnet, die Leben spendet“3 5?
Die Liebe geht über das Geben im stre n gen Sinne hinaus. Entwick l u n g
w i rd durch das Handeln der mutigsten, kompetentesten und aufri ch t i g s t e n
M e n s chen vo ra n ge t ri eben. Diese Pioniere empfinden Solidarität mit allen
M e n s chen, die nah oder fe rn unter dem Handeln oder den Unterl a s s u n ge n
der für sie Ve ra n t wo rt l i chen leiden. Dera rt i ge ko n k rete Ve ra n t wo rtung al-
ler ist sich t b a res Zeichen des Altru i s mu s .
S o l i d a rität ist nat ü rl i ch von allen ge fo rd e rt. Glück l i ch e r weise bra u ch e n
wir nicht darauf zu wa rten, daß die Mehrheit der Menschen zur Näch-
s t e n l i ebe umke h rt, um die Fr ü chte des Handelns derer zu ernten, die
s chon jetzt zupacken. Die Au sw i rk u n gen des Handelns dieser Mensch e n ,
die sich auf allen Ebenen in ihrem Alltag als Diener am Menschen und an
der Menschheit einsetzen, sind ein sich e res Fundament für unsere Hoff-
nu n g.

Soziale Gerechtigkeit und universelle Bestimmung der Güter

2 4 . Im Herzen der sozialen Gere ch t i g keit steht das Prinzip der uni-
ve rsellen und allgemeinen Bestimmung der Güter der Erd e. Papst Jo h a n-
nes Paul II. hat es fo l ge n d e rmaßen ausge d r ü ckt: „Gott hat die Erde dem
ga n zen Mensch e n ge s ch l e cht ge s chenkt, ohne jemanden auszusch l i e ß e n
oder zu bevo r z u gen, auf daß sie alle seine Mitglieder ern ä h re “3 6. Diese
Au s s age zieht sich durch die ch ri s t l i che Tradition, und sie kann gar nich t
oft ge nug wiederholt we rden, obwohl sie nat ü rl i ch die gesamte Mensch-
heit über alle ko n fessionellen Gre n zen hinweg betri fft. Das Axiom ist ein
n o t we n d i ger Baustein für die Erri chtung einer Gesellschaft, in der Ge-
re ch t i g keit, Frieden und Solidarität herrs chen. Jede Generation muß sich
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dessen bewußt sein, daß sie nur eine Zeitlang die Ressourcen der Erde und
das Produktionssystem ve r waltet. Im Hinbl i ck auf die Vollendung der
S chöpfung ist das Recht auf Eigentum keine absolute Größe; es ist Au s-
d ru ck der Würde jedes einzelnen, aber es ist nur re ch t m ä ß i g, wenn es sich
dem Gemeinwohl untero rdnet und wenn es zum Wohl aller beiträgt. In
den ve rs chiedenen Ku l t u ren wird Gemeinwohl übri gens unters ch i e d l i ch
gesehen und ge h a n d h ab t .

Die kostspielige Abkehr vom Gemeinwohl: 
die „Strukturen der Sünde“

2 5 . Ein Mensch, der das Gemeinwohl mißachtet, jagt dem pers ö n l i ch e n
Wohl in Fo rm von Geld, Macht und Ruf nach. Sie we rden als ab s o l u t e
Größen um ihrer selbst willen bege h rt, das heißt, es sind Abgötter. So ent-
stehen „Stru k t u ren der Sünde“3 7, das sind alle Situationen und Umstände,
in denen Menschen sich sündig verhalten und in denen jeder, der sich in
sie hineingestellt sieht, viel Mut aufbri n gen muß, will er dieses Ve r h a l t e n
n i cht annehmen.
Die „Stru k t u ren der Sünde“ sind vielfältig; sie sind mehr oder we n i ge r
we i t l ä u fi g, manche sind auf der ga n zen Welt ve r b reitet, wie zum Beispiel
die Mechanismen und Ve r h a l t e n sweisen, die zu Hunge rsnöten führen; an-
d e re sind von sehr viel begre n z t e rem Ausmaß, führen aber zu Ungleich-
gew i chten, die es den betro ffenen Menschen sch wer machen, Gutes zu
tun. Diese „Stru k t u ren“ fo rd e rn von den Menschen einen hohen Tri bu t :
Sie ze rs t ö ren das Gemeinwo h l .
Seltener wird auf Negat iv fo l gen und Kosten solcher „Sünden“ im wirt-
s ch a f t l i chen Bere i ch hingewiesen. Hier gibt es einige frap p i e rende Bei-
s p i e l e.3 8 Es sind nicht nur Ignoranz und Nach l ä s s i g keit, die die Ent-
w i cklung behindern, sondern auch die vielfältigen und weit ve r b re i t e t e n
„ S t ru k t u ren der Sünde“. Sie zwe cke n t f remden die Güter der Erd e, die für
alle bestimmt sind, für mensch e n fe i n d l i che Ziele und machen so eine för-
d e rl i che Entwicklung für alle unmöglich .
Der Mensch kann sich die Erde nur untertan machen und sie beherrs ch e n ,
wenn er den fa l s chen Göttern ab s ch w ö rt: Geld, Macht und Ruf. Sie we r-
den Selbstzwe ck und sind nicht länger Mittel im Dienst an jedem einze l-
nen Menschen und der gesamten Menschheit. Hab gi e r, Hoch mut und Ei-
t e l keit ve r blenden denjenigen, der ihnen erl i egt. Der Mensch sieht
s ch l i e ß l i ch nicht mehr, daß seine Sich t weise begrenzt ist und sein Han-
deln selbstze rs t ö re ri s ch .
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Die unive rselle Bestimmung der Güter beinhaltet, daß Geld, Macht und
Ruf als Mittel für fo l gende Ziele dienen:

– S ch a ffen von Produktionsmitteln für Güter und Dienstleistungen, die
sozial sinnvoll sind und das Gemeinwohl förd e rn .

– Teilen mit den Ärmsten, die in den Au gen aller Menschen guten Wi l-
lens die Notwe n d i g keit des Gemeinwohls ve rk ö rp e rn. Sie sind die le-
benden Zeugen für den Mangel an diesem Gut. Für die Christen sind sie
die ge l i ebten Kinder Gottes, der sich uns durch sie und in ihnen ze i g t .

Die Ve rab s o l u t i e rung dieser Reichtümer ve r h i n d e rt ganz oder teilwe i s e,
daß die Ärmsten das Gemeinwohl mittragen. Die We l t w i rt s chaft funk-
t i o n i e rt allgemein gesehen nur mäßig – ve rg l i chen vor allem mit den Spit-
ze n l e i s t u n gen, die einige Länder über einen re l at iv langen Zeitraum er-
b ri n gen – und ist, in mensch l i chen Kat ego rien ge s p ro chen, sehr ko s t e n i n-
t e n s iv (dort, wo sie funktioniert, und auch dort, wo sie nicht funktioniert ) .
Der Grund hierfür liegt darin, daß sie unter den Kosten, die die sch l e ch-
ten Gewohnheiten ve ru rs a chen, leidet. Diese stellen eine sittlich e
Z wa n g s j a cke dar, die die Menschen einengt.
Auf der anderen Seite sind dort ers t a u n l i che Fo rt s ch ritte erzielt wo rd e n ,
wo Gruppen von Menschen es sch a ffen, gemeinsam zu arbeiten und den
Dienst der Gemeinschaft und jedes einzelnen dabei mit einzubeziehen.
M e n s chen, die bislang wenig Nützliches taten, leisten ers t a u n l i che Arbeit.
Die positiven Au sw i rk u n gen ve r ä n d e rn Sch ritt für Sch ritt die mat e ri e l l e n
und psych o l ogi s chen Vo ra u s s e t z u n gen sowie die Einstellung der Men-
s chen. In Wi rk l i ch keit ist dies das positive Gegenbild der „Stru k t u ren der
Sünde“: Man könnte sie „Stru k t u ren des Gemeinwohls“ nennen, die die
„ Z iv i l i s ation der Lieb e “3 9 einleiten. Erfa h ru n gen mit „Stru k t u ren des Ge-
m e i n wohls“ geben uns einen ersten Einbl i ck in die Welt, so wie sie ein-
mal sein könnte: Menschen achten viel häufi ger bei all ihrem Handeln und
in ihrer Ve ra n t wo rtung auf gemeinsame Interessen und auch das Sch i ck-
sal eines jeden einze l n e n .

Vor allem den Armen Gehör schenken und ihnen dienen, 
d. h. mit ihnen teilen

2 6 . Der im wirt s ch a f t l i chen Sinn arme Mensch beweist leider den Man-
gel an mensch l i cher Sorge um das Gemeinwohl. Doch hat er uns etwas zu
s agen, das wir nur von ihm lernen können. Was das pra k t i s che Leben an-
geht, so hat er seine eigene Sich t we i s e, seine eigenen Erfa h ru n gen, die die
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R e i chen nicht kennen. Papst Johannes Paul II. hat dies in seiner Enzykli-
ka C e n t e s i mus annus fo l ge n d e rmaßen ausge d r ü ckt: „Vor allem aber ist es
n o t we n d i g, eine Denkweise aufzugeben, die die Armen der Erde – Pe rs o-
nen und Völker – als eine Last und als unerwünschte Menschen ansieht,
die das zu ko n s u m i e ren beanspru chen, was andere erzeugt haben … Die
H ebung der Armen ist eine große Gelegenheit für das sittlich e, kulture l l e
und wirt s ch a f t l i che Wa chstum der gesamten Mensch h e i t “4 0.
Die Sich t weise der Mittellosen ist gewiß nicht exakter oder vo l l s t ä n d i ge r
als die der Ve ra n t wo rt l i chen; aber sie ist wichtig für die letzteren, we n n
diese nicht wollen, daß ihr Handeln auf lange Sicht zur Selbstze rs t ö ru n g
f ü h rt. Wer eine ko s t s p i e l i ge und sch w i e ri ge Wi rt s chafts- und Sozialpolitik
b e t reibt, ohne die Sich t weise des Kleinsten zu berück s i ch t i gen, läuft Ge-
fa h r, nach einer gewissen Zeit in eine Sack gasse zu laufen, was sehr ko-
s t e n i n t e n s iv für die gesamte Welt we rden kann. Genau das ist bei der Ve r-
s chuldung der Dritten Welt passiert. Hätten Gläubiger und Schuldner die
S i ch t weise der Ärmsten als ein wich t i ges Stück Realität berück s i ch t i g t ,
dann hätte dies zu mehr Vo rs i cht ge f ü h rt, und in vielen Ländern wäre die-
ses riskante Unterfa n gen nicht so negat iv ve rl a u fen, hätte sogar ein gutes
Ende ge n o m m e n .
Die Ko m p l exität der zu lösenden Pro bleme oder – besser ge s agt – der 
S i t u ationen, die es zu ve r b e s s e rn gilt, erfo rd e rt von uns, den Ärmsten 
a u f m e rksam zuzuhören. Nur so können wir ve rmeiden, Sklaven des kurz-
f ri s t i gen Denkens zu we rden im Bere i ch von Te ch n o l ogi e, Büro k rat i e,
I d e o l ogie oder durch ve rk l ä rte Vo rs t e l l u n gen von den Möglich keiten des
S t a ates oder des Marktes: Beide haben eine wich t i ge Rolle zu spielen,
aber sie sind nur Mittel, nicht Selbstzwe ck .
Rolle der Ve rm i t t l u n g s i n s t a n zen ist es, den Armen Gehör zu ve rs ch a ffe n
und ihre Sich t weisen, Bedürfnisse und Wünsche festzuhalten. Diese Ve r-
m i t t l u n g s i n s t a n zen sind aber ge rade mit dieser Au f gabe überfo rd e rt. Sie
leiden selbst unter ihrer eigenen Monopolstellung, die von ihnen ve rl a n g t ,
i h re Machtstellung zu fe s t i gen, oder sie leiden unter der Ko n k u rrenz, die
die Armen als Mittel zur Macht ausnu t zen will. Die Gewe rk s chaften ha-
ben hier einige sehr wich t i ge Ziele. Sie müssen fast heldenhafte Leistun-
gen erbri n gen, um ihrer Au f gabe ge re cht zu we rden, ohne dabei ve rd r ä n g t
oder ve reinnahmt zu we rd e n .4 1

In solchen Situationen wird Teilen zu einer echten Zusammenarbeit, zu der
jeder beiträgt, indem er allen das gibt, was die Gemeinschaft bra u cht. Der
Ä rmste hat seine eigene wich t i ge Au f gab e, wichtig ge rade deshalb, weil er
t at s ä ch l i ch ausge s chlossen ist.4 2 Dieses Pa ra d oxon sollte den Chri s t e n
n i cht erstaunen. Die Pfl i cht, jedem das gleiche Zuga n g s re cht zum nötige n
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E x i s t e n z m i n i mum zu gew ä h ren, wird nicht nur als mora l i s che Ve rp fl i ch-
tung des Teilens mit dem Ärmsten gesehen, was an sich schon sehr wich-
tig ist, sondern auch als deren Wi e d e re i n g l i e d e rung in die Gemeinsch a f t
selbst, die ohne den Ärmsten zu ve rk ü m m e rn droht. Der Platz des Ärm s t e n
ist nicht am Rand, in der Marginalität, aus der man ihn mehr sch l e cht als
re cht hera u s z u reißen ve rs u cht. Der Ärmste steht im Mittelpunkt unsere r
A n l i egen und Sorgen. Er steht im Zentrum der Mensch h e i t s fa m i l i e. Dort
kann er seine einziga rt i ge Rolle in der Gemeinschaft spielen.
Von diesem Blick w i n kel aus gesehen, zeigt sich die wa h re Bedeutung 
der sozialen Gere ch t i g keit, die auch eine ausgleichende Gere ch t i g keit 
ist. Sie ist Gru n d l age allen Handelns für die Ve rteidigung der Rech t e. 
Sie ga ra n t i e rt den sozialen Zusammenhalt, die fri e d l i che Ko existenz der 
N ationen, aber auch ihre gemeinsame Entwick l u n g.

Eine integrierte Gesellschaft

2 7 . Das Bild von der Gere ch t i g keit, die in der mensch l i chen Solidari t ä t
ve r w u r zelt ist und als solche dem Stärksten aufträgt, dem Sch w ä chsten zu
h e l fen, muß uns überall dorthin führen, wo die Stimmen der Ärmsten er-
tönen, damit wir in Gere ch t i g keit, Frieden und Näch s t e n l i ebe ve reint an
der einen, alle umfassenden Gesellschaft arbeiten.
G e s e l l s chaften sind letztendlich zum Sch e i t e rn ve ru rteilt, wenn sie einige
i h rer Glieder ausstoßen. Diese Feststellung wäre nicht ko h ä rent, beinhal-
tete sie nicht auch das Recht der Armen, sich zusammenzuschließen, um
besser Hilfe von allen Seiten zu erhalten und ihr Elend zu überwinden.

Frieden: Rechte im Gleichgewicht

2 8 . Dauerhafter Frieden ist nicht das Ergebnis eines Gleich gew i chts der
K r ä f t e, sondern eines Gleich gew i chts der Rech t e. Frieden ist auch nich t
g l e i chbedeutend mit dem Sieg des Starken über den Sch wa chen, sondern
mit dem Sieg der Gere ch t i g keit über die unge re chten Priv i l egien, dem
S i eg der Freiheit über die Ty rannei, der Wahrheit über die Lüge,4 3 der Ent-
w i cklung über den Hunge r, das Elend und die Ern i e d rigung innerhalb je-
des Vo l kes und zwischen den Völke rn. Will man wahrhaften Frieden und
w i rk l i che intern ationale Sicherheit sch a ffen, re i cht eine bloße Ve rm e i-
dung von Kri egen und Ko n flikten nicht aus. Man muß Entwicklung för-
d e rn, Bedingungen sch a ffen, die in der Lage sind, die Gru n d re chte des
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M e n s chen zu ga ra n t i e re n .4 4 D e m o k ratie und Abrüstung sind zwei Fo rd e-
ru n gen des Friedens, der unabdingbar für eine wirk l i che Entwicklung ist.

Dringlichkeit der Abrüstung

2 9 . R egionale Ko n flikte haben innerhalb von fünfzig Ja h ren ca. sieb ze h n
Millionen Mensch e n l eben ge fo rd e rt. „In den ach t z i ger Ja h ren sind die
M i l i t ä ra u s gaben auf den höchsten Stand in Fri e d e n s zeiten ge s t i egen; sie
we rden auf eine Billion (tausend Milliarden) Dollar (pro Jahr) ge s ch ä t z t .
Sie machten etwa fünf Pro zent des gesamten We l t e i n kommens aus“4 5.
Hier zeigt sich, wie wichtig und vo rd ri n g l i ch es ist, daß alle politisch und
w i rt s ch a f t l i ch Ve ra n t wo rt l i chen handeln, damit diese gi ga n t i s chen Sum-
men, die bislang für den Tod ausgegeben wurden – auf der nörd l i chen wie
auf der südlichen Halbkugel –, von nun an für das Leben ausgegeben we r-
den. Eine solche Haltung entspräche den sittlichen Kräften, die für eine
s ch ri t t weise Abrüstung kämpfen. So würden beach t l i che finanzielle Mit-
tel frei, die den Entwick l u n g s l ä n d e rn zugute kommen könnten; denn sie
b e n ö t i gen sie dri n gend für ihren Fo rt s ch ri t t .4 6

Eine besonders hart n ä ck i ge „Struktur der Sünde“ ist der Export von Wa f-
fen in einer Quantität, die weit über das bere chtigte Bedürfnis nach
S e l b s t ve rteidigung des Käufe rlandes hinausgehen oder die für den inter-
n ationalen Wa ffenhandel bestimmt sind. Heutzutage kann jeder, der über
die nötigen finanziellen Mittel verfügt, per Kat a l og modernste Wa ffen be-
stellen. In diesem Bere i ch breitet sich die Ko rruption aus. Schlimmer ab e r
n o ch ist diese üble Praxis in sich. Wir sollten den Hut vor jenen Regi e-
ru n gen ziehen, die den Mut hatten, Ve rt r ä ge über Wa ffe n k ä u fe, die ihre
Vo rg ä n ger – Regi m e, die sich bis an die Zähne bewa ffnet haben – einge-
ga n gen wa ren, nicht zu ve rl ä n ge rn und die so Gefahr liefen, sich den Un-
mut der ex p o rt i e renden Länder zuzuziehen.

Achtung der Umwelt

3 0 . Die Natur ist dabei, uns eine Lektion in Sachen Solidarität zu ert e i-
len, aber wir beachten sie kaum. Bei der Herstellung von Nahru n g s m i t t e l n
sind alle Menschen aktive oder passive Bausteine eines Ökosystems. Dem
B ewußtsein eröffnet sich so ein neues Feld der Ve ra n t wo rt u n g.
Man kann nicht eine wa chsende Anzahl von Menschen satt machen wo l-
len und gleich zeitig die Landw i rt s chaft sch w ä chen. Und doch ve r-
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s ch mutzt die Landw i rt s chaft dera rt die Umwelt (massenhafter Einsat z
von Dünge r, Pestiziden und Maschinen), daß sie zum Industriesektor ge-
wo rden ist; eine saubere Pro d u k t i o n sweise ist in diesem Sektor noch
n i cht Wi rk l i ch keit gewo rden. Umwe l t ve rs ch mu t z u n g, überm ä ß i ger Ko n-
sum, Ve rs t eppung und Entwaldung ge f ä h rden neben anderen leb e n s n o t-
we n d i gen Ressourcen Luft, Wa s s e r, Böden und Wälder. Innerhalb vo n
fünfzig Ja h ren wurde die Hälfte des tro p i s chen Rege n waldes ab ge h o l z t
mit dem Ziel, die Böden anders zu nu t zen oder durch beschleunigte 
Ausbeutung die Schuldenlast abbauen zu können. We l che Ku r z s i ch t i g-
keit! In den ärmsten Regionen wird die Ve rs t eppung durch Überl eb e n s-
s t rat egien hervo rge ru fen, die die Armut noch ve rgr ö ß e rn: Überwe i d u n g,
A b h o l zen von Bäumen und Büschen zum Ko chen von Nahrung oder zum
H e i ze n .4 7

Ökologie und nachhaltige Entwicklung

3 1 . Ein öko l ogi s ch ve ra n t wo rt l i ches Umgehen mit der Erde ist dri n ge n d
geboten. Wir möchten zwei Aspekte aus dem Bere i ch der Nah-
ru n g s m i t t e l p roduktion, die einen bedeutenden Sektor darstellt, hervo r h e-
ben. Zunächst einmal sind die anfallenden Kosten in den Wi rt s ch a f t s p ro-
zeß einzubinden;4 8 wir müssen uns die Frage stellen, ob es immer die 
A rmen sein müssen, die diese Last in Fo rm von Nahru n g s p ro blemen zu
t ragen haben. Zweitens beschleunigt der Wu n s ch, die Zusammenhänge
z w i s chen Öko l ogie und Wi rt s chaft besser zu ve rstehen, die Idee einer
n a ch h a l t i gen Entwick l u n g. Diese Erkenntnis kann aber nicht darüber hin-
weg t ä u s chen, daß eine ausgewogene Entwicklung mit mehr Kraft als bis-
her ge f ö rd e rt we rden muß. Sch l i e ß l i ch kann eine Entwicklung ja nu r
n a chhaltig sein, wenn sie ausgewogen ist. Ansonsten laufen wir Gefa h r,
zu den vorhandenen Ungleich gew i chten neue hinzuzufüge n .

Die Herausforderung gemeinsam annehmen

3 2 . H u n ger und Mange l e rn ä h rung erfo rd e rn ko n k retes Handeln, das vo n
der Bemühung um eine umfassende Entwicklung der Menschen und der
V ö l ker nicht ge t rennt we rden kann. Die Au f gabe ist so gewa l t i g, daß die
K at h o l i s che Kirche in immer stärke rem Maße zur Ve r b e s s e rung der Si-
t u ation beitragen muß. Sie muß alle dazu aufru fen, gemeinsam und mit
Ausdauer an dieser Au f gabe zu arbeiten.
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G l ü ck l i ch e r weise haben schon viele Menschen, Nich t - R egi e ru n g s - O r-
ga n i s ationen, Behörden und Intern ationale Orga n i s ationen sich dafür ein-
gesetzt, den Hunger zu besiegen. Eri n n e rn wir nur an die intern at i o n a l e
K a m p agne gegen den Hunger und we i t e re Initiat iven, an denen sich Chri-
sten ge rn beteilige n .

Den Beitrag der Armen zur Demokratie anerkennen

3 3 . Es bleibt weithin unbeachtet, wie dy n a m i s ch arme Menschen sind.
Damit dies bekannt wird, müssen sich sehr viele Einstellungen und Hand-
l u n g sweisen – im wirt s ch a f t l i chen, sozialen, kulturellen und politisch e n
B e re i ch – ändern. Wenn Arme nicht an der Ausarbeitung von sie betre f-
fenden Projekten teilhaben dürfen, dann – so lehrt die Gesch i chte – kön-
nen sie meist auch nicht in vollem Maße aus diesen Projekten Nutzen zie-
hen. Wir müssen Solidarität in der Gemeinschaft sch a ffen. Wir lernen nu r,
das tägliche Brot zu teilen, wenn wir bereit sind, Bewußtsein und Handeln
in der gesamten Gesellschaft neu auszuri ch t e n .4 9 Eine solche Haltung
f ü h rt zu wirk l i cher Demokrat i e.
Die Demokratie wird gemeinhin als unab d i n g b a res Element für die
m e n s ch l i che Entwicklung anerkannt, weil sie eine ve ra n t wo rt l i che Te i l-
nahme an der Ve r waltung der Gesellschaft erm ö g l i cht. Demokratie und
E n t w i cklung gehen Hand in Hand; die Anfälligkeit der einen kann die an-
d e re ge f ä h rden. Wenn das Gleich h e i t s p rinzip sich dem Kräfteve r h ä l t n i s
u n t e ro rdnen muß, kann das für die Armen heißen, daß sie nur noch das Exi-
s t e n z m i n i mum erhalten. Eine Demokratie wird daran gemessen, wie sie
Freiheit und Solidarität miteinander in Einklang bringt, ohne einem ab s o-
luten Libera l i s mus oder einer anderen Lehre das Wo rt zu reden, die die Be-
deutung von Freiheit nicht anerkennt oder die echte Solidarität behindert .5 0

Gemeinschaftliche Initiativen

3 4 . Eine wa chsende Anzahl von Menschen und Gruppen antwo rtet auf
das Elend mit der Teilnahme an ge m e i n s ch a f t l i chen Aktionen. Sie sind es
we rt, ge f ö rd e rt zu we rden. Mehr und mehr Länder unters t ü t zen die Betei-
ligung der Bev ö l ke rung an diesen Initiat iven, aber ve rs chiedene Kräfte
ve rs u chen immer noch, sie zu ze rs t ö ren, weil sie ihnen lästig sind – wa s
zum Teil fo l ge n s ch wer ist –, obwohl sie doch unerl ä ß l i che Gru n d l age ei-
ner echten Entwicklung sind.
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Ve rs chiedene Nich t - R egi e ru n g s - O rga n i s ationen (NRO) im Entwick-
lungssektor wurden aufgrund ört l i cher Initiat iven ins Leben ge ru fen. Sie
h aben die Entstehung einer neuen volksnahen Bürge rs chaft in mehre re n
E n t w i ck l u n g s l ä n d e rn ge f ö rd e rt. Diese NRO haben ve rs chiedenste Mög-
l i ch keiten der Ko n ze rt i e rung und Unterstützung auf den Weg geb ra ch t .
Dank der aktiven Mithilfe des Vo l kes, die dadurch entstand, konnte eine
große Anzahl armer Menschen ihr Elend überwinden und ihre Situat i o n ,
die von Hunger und Mange l e rn ä h rung geprägt wa r, ve r b e s s e rn .

In den letzten Ja h ren haben Intern ationale Kat h o l i s che Verbände und neue
K i rch l i che Gemeinschaften Initiat iven im sozialen und wirt s ch a f t l i ch e n
B e re i ch ve r w i rk l i cht. In ihrem Kampf gegen Hunger und Elend sind sie
ge i s t i ge Erben etwa von mittelalterl i chen Beru f s verbänden, vor allem vo n
den Genossenschaften des 19. Jh. Die Initiat o ren, die sich für das Ge-
m e i n wohl einsetzten, gründeten Institutionen im Sinne des Eva n ge l i u m s
oder in Anlehnung an soziale Solidarität. Der ers t e, der die Bedeutung der
H i l fe zur Selbsthilfe hervo r h o b, war der Quäker P. C. Plock b oy († 1695).
A n d e re Pioniere sind besser bekannt: Felicite Robert de Lamennais 
(† 1854), Adolf Kolping († 1865), Robert Owen († 1858), Baron Wi l h e l m
E m m a nuel von Ketteler († 1877). Heute entstehen Ve re i n i g u n gen, die das
G e m e i n wohl der Gesellschaft anstreben und Ego i s mus, Hoch mut und
H ab gi e r, die häufig das Gemeinsch a f t s l eben regi e ren, zurück d r ä n ge n
wollen. Die Erfa h ru n gen, die im Laufe der Gesch i chte ge m a cht wo rd e n
s i n d, und die Ergebnisse dieser neuen Initiat iven geben Anlaß zu der
H o ff nu n g, daß in Zukunft ihre Fr ü chte ge e rntet we rden können.5 1

Zugang zu Krediten

3 5 . „Einer der großen Erfo l ge der NRO war es, den Armen den Zuga n g
zu Krediten zu erm ö g l i ch e n “5 2. Der Zugang von bre i t e ren Bev ö l ke ru n g s-
gruppen zu Krediten hat enorm an Bedeutung gewonnen. Er kann einer
S e l b s t ve rs o rg u n g sw i rt s chaft dabei helfen, die Gru n d l agen für eine ech t e
Vo l k sw i rt s chaft zu legen. Bislang hat man einen entscheidenden Zuwa ch s
des Bru t t o i n l a n d s p rodukts (BIP) nicht erre i chen können, aber man mu ß
b e r ü ck s i ch t i gen, we l che Bedeutung das Phänomen in sich birgt und wo-
hin es führt. Wenn die Gemeinsch a f t s i n i t i at iven Unterstützung finden und
den Pa rt n e rn vor Ort Ve rt rauen entgege n geb ra cht wird, dann kann aus ei-
ner bloßen Unterstützung langsam die Gru n d l age einer umfassenden Ent-
w i cklung erwa ch s e n .5 3

3 9



Die ausschlaggebende Rolle der Frauen

3 6 . Im Kampf gegen Hunger und für Entwicklung spielen die Frauen 
eine aussch l aggebende Rolle, die allzuoft noch nicht ausre i chend aner-
kannt und ge s chätzt wird. Frauen sind eine we s e n t l i che Vo raussetzung für
das Überl eben ga n zer Völke r, vor allem in Afrika; denn sie pro d u z i e re n
den Hauptteil der Nahrung für die Familien. Sie haben in den Ent-
w i ck l u n g s l ä n d e rn die sch we re Au f gab e, ihre Familien mit einer ge s u n d e n
und ausgewogenen Ern ä h rung zu ve rs o rgen. Sie sind auch die ersten Op-
fer von Entsch e i d u n gen, die ohne ihr Wissen ge t ro ffen we rden wie zum
Beispiel die Au f gabe der Getre i d e felder und der regionalen Märk t e, die
sie hauptsäch l i ch ve r walten. Solche Entsch e i d u n gen mißachten die Fra u
und schaden der Entwick l u n g. Der Übergang zur Mark t w i rt s chaft und die
E i n f ü h rung neuer Te ch n o l ogien können sich unter solchen Umständen
t rotz bester Absichten negat iv ausw i rken und die Arbeitsbedingungen der
Frauen noch ve rs ch l e ch t e rn .

Frauen sind von der Mange l e rn ä h rung in besonderer Weise betro ffen: In
e rster Linie sind sie es, die darunter leiden, und sie geben den Mange l
s chon in der Sch wa n ge rs chaft an ihre Kinder we i t e r. Die ge s u n d h e i t l i ch e
und sch u l i s che Zukunft ihrer Kinder ist in Gefa h r.

D o ch ein noch viel höheres Ziel steht an: Es geht darum, den sozialen Sta-
tus der Frauen in den armen Ländern zu ve r b e s s e rn, indem man ihnen 
einen besseren Zugang zu Gesundheit, Bildung und auch zu Krediten 
e rm ö g l i cht. So können die Frauen sich im Einsatz für ein Wa chstum der
B ev ö l ke ru n g, für Entwicklung und für wirt s ch a f t l i chen und politisch e n
Fo rt s ch ritt in ihren Ländern ve r w i rk l i ch e n .5 4

Dieser Fo rt s ch ritt sollte fre i l i ch die Rolle des Mannes und der Frau sch ü t-
zen und erhalten, ohne einen Graben zwischen ihnen entstehen zu lassen;
ohne die Männer we i bl i ch zu machen oder die Frauen männlich .5 5 D e n-
n o ch darf die wünsch e n swe rte We i t e re n t w i cklung der Situation der Fra u
n i cht auf Kosten der Au f m e rk s a m keit gehen, die sie dem Leben, das ent-
steht und sich entfaltet, sch e n ken soll. Einige Entwicklungsländer ge h e n
hier mit ihrem Beispiel vo ran, indem sie der überzogenen Umge s t a l t u n g
der we i bl i chen Empfi n d s a m keit, wie wir sie zur Zeit im Westen beobach-
ten, einen Riegel vo rs ch i eben, ohne dabei die Frau in ihre re chtlose Rolle
z u r ü ck z u d r ä n gen. Hüten wir uns davo r, in diesem Bere i ch wieder den
Fehler zu machen, traditionelle Stru k t u ren zugunsten we s t l i cher Modelle
a u f z u geben, obwohl diese den ört l i chen Gegebenheiten überhaupt nich t
a n gepaßt sind bzw. nicht sch e m at i s ch übert ragen we rden können.
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Integrität und soziales Bewußtsein

3 7 . Die Gesamtheit der sozialen und wirt s ch a f t l i chen Kräfte muß mobi-
l i s i e rt we rden, eine Entwicklungspolitik auf den Weg zu bri n gen, die 
allen Menschen ein Leben in Würde erm ö g l i cht und die ge fo rd e rten An-
s t re n g u n gen und Opfer erbringt. Bedingung dafür ist, daß die Ve ra n t-
wo rt l i chen eindeutige Zeichen der Integrität und des Gemeinsinns setze n .
Phänomene wie Kap i t a l fl u cht, Ve rs ch wendung oder Aneignung von Res-
s o u rcen zugunsten einer fa m i l i ä ren, sozialen, ethnischen oder politisch e n
Minderheit sind weit ve r b reitet und bekannt. Diese Mißstände we rden oft
a n gep ra n ge rt, aber keiner der Sch u l d i gen wird unmißve rs t ä n d l i ch dazu
a u f ge fo rd e rt, dieses sch ä d l i che Tun, das auf Kosten der Armen geht, zu
u n t e rlassen, obwohl es unglaubl i che Ausmaße angenommen hat .5 6

G e rade die Ko rru p t i o n5 7 stellt häufig ein Hindernis für notwe n d i ge Refo r-
men zur Förd e rung von Gemeinwohl und Gere ch t i g keit – zwei Seiten der-
selben Medaille – dar. Die Gründe für Ko rruption sind vielfältig; aber 
immer stellt sie einen sch we ren Ve rt ra u e n s m i ß b ra u ch dar, bega n gen vo n
einer Pe rson, die von der Gesellschaft beauftragt wurd e, sie zu ve rt re t e n
und die statt dessen diese sozialen Befugnisse für pers ö n l i che Vo rt e i l e
m i ß b ra u cht. Die Ko rruption erweist sich als ein Mech a n i s mus, der aus
den „Stru k t u ren der Sünde“ erwächst, und der Preis, den unsere We l t
dafür zahlen muß, ist weitaus höher als die Gesamtsumme der unters ch l a-
genen Gelder.
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III. Für eine solidarischere Wirtschaft

Dem einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit 
besser dienen

3 8 . Wa chsender Wohlstand ist für die Entwicklung notwe n d i g, aber die
m a k ro ö ko n o m i s chen Refo rmen, die immer mit einer Begrenzung der Ein-
kommen einhergehen, können sch e i t e rn, wenn die Stru k t u rre fo rmen – vo r
allem im staat l i chen Sektor – nicht mit der nötigen politischen Entsch l o s-
senheit ve r w i rk l i cht we rden: Refo rm der Rolle des Staates, Abbau der
H i n d e rnisse im politischen und sozialen Bere i ch. Ansonsten wird unnöti-
gem Leid und einem schnellen Sch e i t e rn Vo rs chub geleistet. Diese an-
s p ru ch s vollen, manchmal sogar äußerst brutalen Refo rmen we rden immer
von Hilfen der intern ationalen Gemeinschaft begleitet, die Dru ck auf die
p o l i t i s ch Ve ra n t wo rt l i chen ausübt – oft auf deren Wu n s ch hin, damit dem
Land vor Au gen tritt, we l che Entsch e i d u n gen nötig sind, Entsch e i d u n ge n ,
die die Industrieländer seit den Ja h ren des Wi e d e raufbaus nach dem Zwe i-
ten We l t k ri eg nicht mehr zu tre ffen hat t e n .
Es ist Au f gabe der intern ationalen Institutionen, Vo rke h ru n gen zu tre ffe n ,
um das Leiden derer ab z u m i l d e rn, die von den Neueru n gen am meisten
b e t ro ffen we rden. Diese fl a n k i e renden Maßnahmen müssen in die vo n
den Regi e ru n gen ausgearbeiteten Pläne integri e rt we rden. Dabei ist auf
d e ren Rat s ch l ä ge zu hören. Die Intern ationalen Orga n i s ationen sollten
g l e i ch falls das Ve rt rauen in die Regi e rung des Landes förd e rn, damit die-
se in Zeiten der Refo rmen die nötige finanzielle Unterstützung von staat-
l i cher oder privater Seite erhält. Sie müssen eb e n falls auf die Regi e ru n g
D ru ck ausüben, alle sozialen Gruppen an der gemeinsamen Anstre n g u n g
m i t w i rken zu lassen. Sonst wird kein höheres Gemeinwohl und keine so-
ziale Gere ch t i g keit erre i cht, die unter solchen Gegebenheiten so sch we r
zu erhalten ist, ge rade weil sie in den Kinders chuhen steck t .
Das Pe rsonal der intern ationalen Institutionen muß unabdingbar über
t e ch n i s ches K n ow - h ow ve r f ü gen, was glück l i ch e r weise im allge m e i n e n
der Fall ist, aber auch über Einfühlungsve rm ö gen, das nicht durch
b ü ro k rat i s che Rege l u n gen oder eine rein wirt s ch a f t l i che Ausbildung er-
l e rnt we rden kann. Gerade hier ve rdienen die Armen besonders aufmerk-
sames Gehör. Es geht darum, ko n k rete Maßnahmen im Einklang mit den
N RO und den Kat h o l i s chen Verbänden sowie im Dialog mit den Ärm s t e n
zu tre ffen. Die Bedeutung dieses Aspekts kann nicht oft ge nug betont
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we rden. National und intern ational Ve ra n t wo rt l i che neigen dazu, dies zu
ve rgessen, da allein der tech n i s che Aspekt schon enorme Pro bleme mit
s i ch bri n g t .
Alle nationalen und intern ationalen Orga n i s ationen, die ständig mit ent-
w i ck l u n g s s ch wa chen Ländern im Dialog stehen, müssen pers ö n l i che und
i n fo rmelle Ko m mu n i k ation erm ö g l i chen zwischen den ört l i chen Helfe rn
und denen, die im tech n i s chen Bere i ch die Linien der Refo rmen vo rgeb e n .
Hierbei ist das gege n s e i t i ge Ve rt rauen dere r, die gemeinsam den Men-
s chen, jedem einzelnen Menschen dienen, von großer Wi ch t i g keit, damit
Ö ko n o m i s mus oder Ideologie ve rmieden we rd e n .

Das Handeln aller in Einklang bringen

3 9 . Die re i chsten Länder des Westens tragen besondere Ve ra n t wo rt u n g
bei der Refo rm der We l t w i rt s chaft. In letzter Zeit haben sie die Beziehun-
gen zu den Ländern ausgebaut, die erste wirt s ch a f t l i che Erfo l ge ve r ze i ch-
nen und damit wirk l i ch „Entwicklungs“länder sind und auch zu den Län-
d e rn Osteuropas, die ihnen – ge ograp h i s ch gesehen – näher stehen und de-
ren we i t e re Entwicklung bedro h l i ch we rden könnte.
In den re i chen Ländern selbst gibt es ge nug wirt s ch a f t l i ch Arme und
s ch w i e ri ge Refo rmen, die im Land selbst durch gesetzt we rden müssen.
Daher liegt die Ve rs u chung nahe, die Armen in den Entwick l u n g s l ä n d e rn
an die zweite Stelle zu setzen. „Wir sind nicht für das Elend der ga n ze n
Welt ve ra n t wo rt l i ch“, lautet eine Au s s age, die in den re i chen Ländern im-
mer wieder zu hören ist.
Eine solche Haltung ist ve r we r fl i ch und hätte, würde sie von vielen 
e i n genommen, schlimme Fo l gen. Alle Menschen, wo sie auch leben, vo r
allem diejenigen, die über wirt s ch a f t l i che Mittel ve r f ü gen und Einfluß 
h aben, müssen sich immer vom Elend der Ärmsten in Frage stellen lassen
und deren Interessen in ihren Entsch e i d u n gen berück s i ch t i gen. Dieser
Appell ergeht an alle wirt s ch a f t l i chen und politischen Führu n g s k r ä f t e.
Er ri chtet sich auch an all diejenigen, die in den ve rs chiedenen Ländern
oder auf intern ationaler Ebene der Entwicklung des Gemeinwohls im We-
ge stehen, weil sie nur ihre eigenen Interessen – so legitim sie auch seien
– ve r fo l gen. Die Wa h rung dieser erworbenen Rechte in einem Land kann
zur Fo l ge haben, daß der Hunger irge n dwo in der Welt zunimmt, ohne daß
man eine ko n k rete Verbindung zwischen Urs a che und Opfer hers t e l l e n
k ö n n t e. Daher ist es einfa ch, den Zusammenhang zu leugnen. Ko n s e rvat i-
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t ives Denken in anderen Bere i chen und an anderen Orten kann ähnlich e
Fo l gen hab e n .

Die Refo rm des Welthandels sch reitet vo ran und ist weiterhin wün-
s ch e n swe rt. Sie betri fft vor allem die Armen der re i chen Länder. Deshalb
ist es äußerst wich t i g, daß hinter diesem Ziel die Ärmsten der armen Län-
der nicht zurück t reten müssen – diejenigen, die keine Stimme haben, die
sie intern ational zu Gehör bri n gen könnten. Sie müssen ins Zentrum in-
t e rn ationaler Anliegen treten und gleich ra n gig neben die anderen Anlie-
gen gestellt we rden. Begr ü ß e n swe rt ist sich e rl i ch, daß die Weltbank seit
e i n i gen Ja h ren das Ziel ve r folgt, „das Elend auszutilge n “ .

Die Ve ra n t wo rt l i chen in den Entwick l u n g s l ä n d e rn dürfen nicht auf eine
eventuelle intern ationale Refo rm wa rten, bevor sie in ihrem Land die nöti-
gen Refo rmen – sie sind oftmals deutlich zu benennen – für einen wirt-
s ch a f t l i chen Au f s chwung unternehmen. Dieser Au f s chwung hängt nich t
von besonders hohen Einnahmen ab, sondern von einer mu t i gen und ko n-
sequenten Anwendung einfa cher Regeln: Sie erlauben es denen, die in der
L age sind, sinnvolle Initiat iven ins We rk zu setzen und einen Teil des Er-
t rags zu behalten. Und sie verbieten denen, die dazu nicht in der Lage
s i n d, die nationalen Ressourcen auszubeuten und eine unange m e s s e n e
B e l o h nung einzustecken. Die Völker müssen überzeugt sein, „daß bei die-
sem wirt s ch a f t l i chen Fo rt s ch ritt und sozialen Au f s t i eg ihnen selbst die er-
ste Ve ra n t wo rtung zukommt und daß sie dabei die Hauptarbeit zu leisten
h ab e n “5 8. Wie schon erwähnt, muß ein klares Signal für eine ve ra n t wo r-
t u n g s b ewußte und mu t i ge Haltung zum Dienst an der Gemeinschaft des
Landes von den Regi e ru n gen und Institutionen ausgehen, die mit den Ent-
w i ck l u n g s l ä n d e rn zusammenarbeiten.

Der politische Wille der Industrieländer

4 0 . Die staat l i chen Organe der re i chen Länder müssen darauf hinwirke n ,
daß die öffe n t l i che Meinung für die Not der Armen – ob nah oder fe rn –
s e n s i b i l i s i e rt wird. Ihre Au f gabe ist es auch, Initiat iven intern ationaler In-
stitutionen so gut wie möglich zu unters t ü t zen, wenn diese darauf ab z i e-
len, das Leiden zu mildern. Sie sollten ihnen helfen, sofo rt Maßnahmen
zu tre ffen, die den Hunger in der Welt langfristig lindern können. Das fo r-
d e rt die Kirche mit Nach d ru ck seit mehr als hundert Ja h ren: Sie ve rl a n g t ,
daß die Rechte der Sch w ä chsten durch das Eingre i fen staat l i cher Instan-
zen ge s chützt we rd e n .5 9
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Bei der Sensibilisierung und Mobilisierung der We l t ge m e i n s chaft, vor 
allem was die ethische Dimension der Hera u s fo rd e rung betri fft, helfe n
we rt volle und aussagegew i ch t i ge Texte beispielsweise des Wi rt s ch a f t s-
und Sozialrates (vor allem der Kommission der Mensch e n re chte), der
UNICEF oder der FAO, deren Arbeiten wir hier erwähnen wollen; denn
die bereits erwähnte Ko nve rgenz zwischen kirch l i cher Lehre und Be-
m ü h u n gen der We l t ge m e i n s chaft um wa chsende Mobilisierung zeigt sich
sehr deutlich in fo l genden Texten: C h a rta der Bauern in I n t e rn at i o n a l e
E rk l ä rung zur Agra rre fo rm und ländlichen Entwicklung ( 1 9 7 9 ) ,6 0 We l t -
pakt für Ern ä h ru n g s s i cherheit ( 1 9 8 5 )6 1 We l t e rn ä h ru n g s e rk l ä rung und A k -
tionsplan, ve rab s chiedet von der We l t e rn ä h ru n g s ko n fe renz ( 1 9 9 2 ) ;6 2 n i ch t
zu ve rgessen einige Ve r h a l t e n s ko d i zes oder intern ationale Ve rp fl i ch t u n-
gen – politisch oder mora l i s ch bindend – über Pe s t i z i d e, pfl a n ze n ge n-
t e ch n i s che Ressourcen usw. Zu unters t re i chen ist hier, daß die We l t b a n k
s i ch diese ethischen Standpunkte unlängst zu eigen ge m a cht hat .6 3

M e n s ch l i che Entwicklung entsteht nicht durch wirt s ch a f t l i che Mech a-
nismen, die automat i s ch funktionieren und die es einfa ch aufre ch t z u e r h a l-
ten gilt. Die Wi rt s chaft wird mensch l i ch e r, wenn in allen Bere i chen 
R e fo rmen durch ge f ü h rt we rden, die sich vom bestmöglichen Dienst am
G e m e i n wohl leiten lassen, d. h. von einer ethischen Sich t we i s e, die auf
dem unerm e ß l i chen We rt jedes einzelnen Menschen und aller Mensch e n
gründet; eine Wi rt s chaft, die sich inspiri e ren läßt von der „Notwe n d i g ke i t ,
die Beziehungen zwischen den Völke rn auf der Basis eines ko n s t a n t e n
Au s t a u s chs der Gaben aufzubauen, einer wa h ren Kultur des Sch e n kens, d i e
jedes Land für die Bedürfnisse der Benachteiligten vo r b e reiten sollte“6 4.

Die Austauschverhältnisse gerecht festlegen

4 1 . Ein funktionierender Markt, der Entwicklung förd e rt, benötigt ve r-
n ü n f t i ge Rege l u n gen; er hat seine eigene Gesetzlich keit, die die Ent-
s ch e i d u n g s f ä h i g keit der Teilnehmer überfo rd e rt, sobald diese eine gew i s-
se Anzahl übers t e i gen und voneinander ab h ä n gig sind. Im Fall der 
R o h s t o ff m ä rkte etwa besteht die Spannung zwischen Regelung und
E i ge n ge s e t z l i ch keit fo rt – trotz beach t l i cher Bemühungen der Regi e ru n-
gen und intern ationaler Orga n i s ationen wie der UNCTAD (Handels- und
E n t w i ck l u n g s ko n fe renz der Ve reinten Nationen) und ve rs ch i e d e n e r
U n t e rnehmer aus dem Privat s e k t o r. Es ist eben aus politischen wie
h u m a n i t ä ren Gründen nicht möglich, sich von einem Pre i s n iveau loszu-
koppeln, das aus dem blinden Funktionieren der Märkte entsteht. Man
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muß in jedem Fall dafür sorgen, daß nicht ve rs u cht wird, diese Märkte zu
m a n i p u l i e re n .
Darüber hinaus sollen die Importländer für den Abbau von Barri e ren sor-
gen bzw. dafür, daß keine neuen entstehen, die selektiv potentielle Impor-
te behindern, die aus solchen Ländern kommen, in denen ein Großteil der
B ev ö l ke rung Hunger leidet. Die Importländer müssen darauf achten, daß
die Gewinne dera rt i ger Handelsge s chäfte zum Großteil den Ärmsten zu-
gute kommen – eine nicht einfa che Ange l egenheit, die Mut und Präzision
im Handeln erfo rd e rt .

Das Schuldenproblem lösen

4 2 . Wie weiter oben schon erwähnt, wird die Schuldenlast sei 1985 vo n
der We l t ge m e i n s chaft ve r waltet. Wi chtigstes Anliegen ist es, das Fi-
nanzsystem, das die Finanzinstitutionen aller Länder verbindet, aufre ch t-
zuerhalten. Dieses System hat in ve rs chiedenen Ländern und im Laufe
ve rs chiedener Krisen dazu ge f ü h rt, daß die Schulden sich auf einem be-
stimmten Niveau eingependelt haben und die Gläubiger eines Landes al-
le auf der gleichen Stufe stehen. Diese Situation hat nichts mit Recht oder
sozialer Gere ch t i g keit zu tun. Im Gegenzug dazu haben alle Kre d i t geb e r
einen gewissen Teil ihrer Fo rd e ru n gen aufgeben müssen, je nach Sch u l-
d e n s i t u ation. Dies erfo rd e rt sehr viel Wa ch s a m keit und Gere ch t i g-
keitssinn, damit die mutigsten und tüchtigsten Refo rmländer nicht gege n-
über anderen benachteiligt we rd e n .
N at ü rl i ch muß der Sch u l d e n b e rg noch weiter ab ge t ragen we rden. Aber
die Ve rri n ge rung der Schulden muß um der Gere ch t i g keit willen mit Re-
fo rmen in allen Ländern einhergehen, damit sie nicht Opfer neuer Un-
g l e i ch gew i chte we rden, nachdem sie die Urs a chen, die sie in die Sch u l-
d e n k rise ge f ü h rt hat, schon ve rgessen haben: defi z i t ä rer Staat s h a u s h a l t ,
n i cht sinnvoll eingesetzte öffe n t l i che Finanzmittel, private Entwick l u n g
ohne wirt s ch a f t l i che Interessen, übers t e i ge rte Ko n k u rrenz zwischen Kre-
d i t geb e rl ä n d e rn und Export l ä n d e rn, die unnötige oder sogar sch ä d l i ch e
Ve rk ä u fe förd e rn. Wi chtig ist es zu erkennen, daß eine Ve r b e s s e rung der
L age eines Entwicklungslandes nur möglich ist, wenn der soziale und po-
l i t i s ch-institutionelle Rahmen stabiler ge m a cht wird.
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Die staatliche Entwicklungshilfe aufstocken

4 3 . Ziel des UNCTA D - P rojekts für das zweite Entwick l u n g s j a h r ze h n t
war es, die Entwick l u n g s h i l fe auf 0,7 % des BIP der Industrieländer anzu-
h eben. Nur einige Länder haben dieses Ziel erre i ch t ;6 5 auf dem „Gipfe l “
von Ko p e n h agen wurde es dennoch nochmals ve rk ü n d e t .6 6 Im Durch-
s chnitt beträgt die Entwick l u n g s h i l fe zur Zeit 0,33 %; das ist noch nich t
einmal die Hälfte des ange s t rebten Betrag s !
Daß einige Länder ihr Ve rs p re chen einlösen, andere aber nicht, zeigt, daß
S o l i d a rität das Ergebnis der Entschlossenheit von Völke rn und Staaten ist
und nicht von tech n i s chen Au t o m atismen. Es ist auch wich t i g, daß ein
gr ö ß e rer Teil dieser Hilfe für die Unterstützung von Projekten aufge-
wendet wird, an deren Entwicklung die Armen selbst mitarbeiten. Da die
p o l i t i s ch Ve ra n t wo rt l i chen in einer Demokratie von der öffe n t l i chen Mei-
nung ab h ä n gig sind, stehen in der Entwick l u n g s h i l fe ve rs t ä rkt Bemühun-
gen der Bewußtseinsbildung an. „Alle tragen wir ge m e i n s ch a f t l i ch Ve r-
a n t wo rtung für die untere rn ä h rten Bev ö l ke ru n gen. Daher heißt es, das Be-
wußtsein erziehen zum Gefühl der Ve ra n t wo rt u n g, die auf allen und
jedem, besonders auf den Wo h l h abenden lastet“6 7.
Die staat l i che Hilfe stellt die Geb e r- wie auch die Empfänge rländer vo r
v i e l f ä l t i ge ethische Pro bl e m e. Die Rech t fe rtigung neuer Geldströme ist
ü b e rall ein Pro blem; ethische Fehler können Intere s s e n gruppen in den Ex-
p o rt l ä n d e rn mehr oder we n i ger offiziell Vo rteile bri n gen. So we rd e n
M a ch t s i t u ationen fe s t ge s ch ri eben, die als „Stru k t u ren der Sünde“ zu be-
ze i chnen sind und die einer Klientelw i rt s chaft von allen Seiten Vo rs ch u b
l e i s t e n .
Diese wirk u n g s vollen Mechanismen ve r h i n d e rn wirk l i che Refo rmen und
eine Förd e rung des Gemeinwohls. Die Au sw i rk u n gen können bedro h l i ch
sein und zu Unruhen oder Stammesfehden in einem Land führen, das be-
s o n d e rs anfällig dafür ist.
Der Kampf gegen die „Stru k t u ren der Sünde“ bedeutet anderseits eine
große Hoff nung für die ärmsten Länder.

Die Hilfe neu überdenken

4 4 . Es geht für die Industrieländer nicht nur darum, ihre Entwick-
l u n g s h i l fe aufzustocken, sondern auch darum, über ihre Ve r we n d u n g
n a ch z u d e n ken. Die „gebundene Hilfe“ wird kri t i s i e rt, wenn die Hilfe an
B e d i n g u n gen geknüpft ist, die das Geb e rland betre ffen: Kauf von Fe rt i g-
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p rodukten des Geb e rlandes, Anstellung von Fa chkräften des Geb e rl a n d e s
s t att der ört l i chen Kräfte, Einklang mit den Stru k t u ra n p a s s u n g p rogra m-
men usw. Demgegenüber kann eine Hilfe, die nicht an solche Bedingun-
gen geknüpft ist, bessere Ergebnisse erzielen, was vielfa ch bewiesen 
we rden ko n n t e. Dennoch sollte die Idee der „gebundenen Hilfe“ nich t
a pri o ri a u s ge s chlossen we rden, vor allem, wenn sie auf einen ge re ch t e n
I n t e re s s e n a u s g l e i ch abzielt und einen ve rn ü n f t i gen Einsatz der zur Ve r f ü-
gung stehenden Mittel erm ö g l i ch t .

Nothilfe: eine Übergangslösung

4 5 . Die Nothilfe (in Fo rm von Nahrungsmitteln) sollte einmal näher be-
t ra chtet we rden: Sie wird sehr uneinheitlich bewe rtet, vor allem, weil sie
n i cht die Wu r zel des Hunge rs beseitigt. Manchen ist sie ein Hebel für 
eine gute Entwick l u n g, anderen wiederum eine Handelswa ffe. Kri t i s i e rt
w i rd unter anderem, daß sie den Landw i rten vor Ort keine Chance läßt;
daß sie die Ern ä h ru n g s gewohnheiten der Bev ö l ke rung ändert; daß sie als
Mittel politischen Dru cks benutzt wird, da sie in die Abhängi g keit führt ;
daß sie zu spät greift; daß sie ge radezu eine Mentalität der Abhängi g ke i t
s ch a fft und nur den Ve rm i t t l e rn zugute kommt; daß sie die Ko rruption för-
d e rt und teilweise noch nicht einmal bis zu den Ärmsten vo rd ringt. In 
e i n i gen Ländern wird die Nothilfe – oft zu re cht – permanent, und sie wird
zu einer stru k t u rellen Hilfe: Sie senkt in der Handelsbilanz das staat l i ch e
D e fizit. Sie kann also eine Art begleitende Maßnahme sein, wenn Stru k-
t u ranpassungsmaßnahmen stocken und die Subventionen für Gru n d n a h-
rungsmittel ab ge s ch a fft we rd e n .
Die Nothilfe muß eine Überga n g s h i l fe bleiben; ihr Ziel ist es, eine Bev ö l-
ke rung in einer Kri s e n s i t u ation vor dem Ve r h u n ge rn zu bewa h ren. Als 
h u m a n i t ä re Hilfe kann man sie nur bejahen. Nur die Mißbräuche ru fe n
K ritik hervo r. Oft erre i cht etwa die Hilfe die Bev ö l ke rung zu spät, oder sie
e n t s p ri cht nicht deren echten Bedürfnissen; die Ve rteilung wird sch l e ch t
o rga n i s i e rt; politische oder ethnische Fa k t o ren oder Klientelw i rt s ch a f t
leiten sie fehl. Diebstähle und Ko rruption führen dazu, daß die Nahru n g s-
mittel nicht bis zu den Ärmsten kommen. Nothilfe ist eher eine dauerhaf-
te stru k t u relle Hilfe, die von den einen als Hebel für Entwicklung und vo n
den anderen als Handelswa ffe, als Destab i l i s i e ru n g s faktor für die Pro-
duktion und die Nahru n g s gewohnheiten, als Urs a che für Abhängi g ke i t
gesehen wird. Tat s ä ch l i ch kann sie gute wie sch l e chte Fo l gen hab e n .
Z u n ä chst einmal rettet sie ga n ze Bev ö l ke ru n g s gruppen vor dem Hunge r-
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t o d. Darüber hinaus dürfen aber auch andere positive Aspekte nicht ve r-
gessen we rden, z. B. Infra s t ru k t u rp ro j e k t e, die sie erm ö g l i cht; Dre i e ck s-
ge s chäfte; die Sch a ffung von Reserven im Entwick l u n g s l a n d. Au ch we n n
es sich um ein zwe i s ch n e i d i ges Sch we rt handelt, kann nicht darauf ve r-
z i chtet we rd e n .

Einvernehmen in der Hilfsleistung

4 6 . Trotz der Kritik, die die Nothilfe hervo rruft, ers cheint ihre Ve r b e s s e-
rung im Einve rnehmen mit den Pa rt n e rn auf den ve rs chiedenen Ebenen
m ö g l i ch: Staaten, ört l i che Behörden, NRO, kirch l i che Ve re i n i g u n gen. Die
H i l fe könnte ze i t l i ch begrenzt und sehr viel besser auf die Bev ö l ke ru n g
ab gestimmt we rden, die tat s ä ch l i ch unter Nahru n g s m a n gel leidet. We n n
es möglich ist, sollte die Nahru n g s m i t t e l h i l fe Produkte enthalten, die aus
dem Land selbst stammen. Auf jeden Fall sollte die Nothilfe dazu beitra-
gen, die Bev ö l ke rung aus ihrer Abhängi g keit zu reißen. Daher sind eine
a u s re i chende Infra s t ruktur und Ve rt e i l u n g s m e chanismen vor Ort vo n n ö-
ten. Daneben muß die Hilfe immer von einem Projekt begleitet we rd e n ,
dessen Ziel es ist, die Bev ö l ke rung vor zukünftigen Hunge rsnöten zu be-
wa h ren. Demnach kann diese Fo rm von Hilfe unter bestimmten Umstän-
den als deutliches Zeichen einer intern ationalen Solidarität gewe rtet we r-
den. „Diese Art von Ve rs o rgung bringt keine befri e d i gende Lösung, so-
l a n ge Situationen ex t remer Armut weiter bestehen und sich sogar noch
ve rt i e fen können, Situationen, die durch Untere rn ä h rung und Hunger zu
h ö h e ren Sterberaten führe n “6 8.

Ernährungssicherheit: eine dauerhafte Lösung

4 7 . „Das Pro blem des Hunge rs kann ohne eine Ve r b e s s e rung der Ern ä h-
ru n g s s i cherheit vor Ort nicht gelöst we rd e n “6 9. Ern ä h ru n g s s i cherheit be-
steht, wenn „alle Bewohner jederzeit Zugang zu den Lebensmitteln ha-
ben, die notwendig sind, um ein gesundes und aktives Leben zu führe n “7 0.
Hierfür ist es wich t i g, Programme zu entwickeln, die der Produktion vo r
O rt Vo rrang einräumen, eine wirksame Gesetzgebu n g, die die Anbau-
fl ä chen schützt und der Bev ö l ke rung Zugang zu diesen Anbaufl ä chen zu-
s i ch e rt. Eine Anzahl von Hindernissen hat bislang der Ve r w i rk l i ch u n g
dieser Punkte in den Entwick l u n g s l ä n d e rn entgege n gestanden. Es wird
für die politisch und wirt s ch a f t l i ch Ve ra n t wo rt l i chen in den Ent-
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w i ck l u n g s l ä n d e rn immer sch w i e ri ger und ko m p l exe r, Landw i rt s ch a f t s-
politik zu defi n i e ren. Zu den zahlre i chen Gründen für diese Situat i o n
ge h ö rt die Sch wankung der Preise und der Währu n gen, die auch durch die
Ü b e rp roduktion landw i rt s ch a f t l i cher Produkte hervo rge ru fen wird. Um
E rn ä h ru n g s i cherheit zu gew ä h ren, müssen Stabilität und Gere ch t i g keit im
Welthandel ge f ö rd e rt we rd e n .7 1

Vorrang für die Produktion vor Ort

4 8 . Daß die Landw i rt s chaft im Entwick l u n g s p ro zeß eine besonders
w i ch t i ge Rolle spielt, wird allgemein anerkannt. Unge a chtet der intern a-
tionalen Handelskonjunktur könnten die wirt s ch a f t l i che und politisch e
U n ab h ä n gi g keit, aber auch die Ern ä h ru n g s s i t u ation im Entwick l u n g s l a n d
großen Nutzen ziehen aus der Einri chtung von landw i rt s ch a f t l i chen Sy-
stemen, die zwar nach außen offen sind, aber dennoch ihre interne Ent-
w i cklung vo rra n gig förd e rn. Hierzu ist ein wirt s ch a f t l i ches und soziales
U m feld nötig, das auf einer besseren Kenntnis und einer besseren Ve r-
waltung der landw i rt s ch a f t l i chen Märkte vor Ort basiert; weiterhin die
F ö rd e rung von Krediten für ländliche Entwicklung und tech n i s che Au s-
bildung; Rentabilität durch ga ra n t i e rte Preise vor Ort; eine echte Abstim-
mung zwischen den Entwick l u n g s l ä n d e rn; eine Zusammenarbeit der Bau-
e rn selbst und eine gemeinsame Ve rt retung ihrer Interessen. Diese Au f-
gaben erfo rd e rn Kompetenz und Wi l l e n s k ra f t .

Die Bedeutung der Agrarreform

4 9 . Die Leb e n s m i t t e l p roduktion vor Ort wird oft durch eine fa l s che Ve r-
teilung der Böden und durch ihre unve rn ü n f t i ge Nutzung behindert. Mehr
als die Hälfte der Bev ö l ke rung in den Entwick l u n g s l ä n d e rn besitzt ke i n e
Böden, und dieser Anteil steigt ständig.7 2 Au ch wenn in allen Ent-
w i ck l u n g s l ä n d e rn Agra rre fo rmen laufen, so we rden doch die we n i g s t e n
konsequent umgesetzt. Darüber hinaus sind die Böden, die von intern a-
tionalen Nahru n g s m i t t e l ko n ze rnen ve r waltet we rden, fast aussch l i e ß l i ch
für die Ern ä h rung der Bev ö l ke rung auf der nörd l i chen Halbkugel ge nu t z t ,
und die Art und Weise der Nutzung dieser landw i rt s ch a f t l i chen Anbau-
fl ä chen ermüdet die Böden. Eine „mu t i ge Stru k t u rre fo rm und neue Mu-
ster für die Beziehung zwischen den Staaten und den Völke rn “7 3 sind dri n-
gend erfo rd e rl i ch .
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Die Rolle von Forschung und Erziehung

5 0 . Die Au f gaben der Ve ra n t wo rt l i chen im politischen und fi n a n z i e l l e n
B e re i ch sind gewiß von hohem Rang. Und doch ist bei einer so gew i ch-
t i gen Hera u s fo rd e rung wie der des Hunge rs, der Mange l e rn ä h rung und
der Armut jeder Mensch dazu aufge ru fen, sich zu fragen, was er tut oder
tun könnte. Wir bra u ch e n

– die Unterstützung der Wi s s e n s chaft: die intelektuelle Elite muß ihr
Wissen und ihren Einfluß zur Lösung des Pro blems mobilisieren. Fo r-
s chungsarbeiten in der Biotech n o l ogie beispielsweise können dazu bei-
t ragen, die Ern ä h ru n g s s i cherheit, die Gesundheitsfürs o rge und die
E n e rgi eve rs o rgung we l t weit – im Norden wie im Süden – zu ve r b e s-
s e rn. Die Geistesw i s s e n s chaften sollten durch ein besseres Ve rs t ä n d n i s
und eine ge re ch t e re Interp re t ation der Orga n i s ation im sozialen Bere i ch
die Unausgewogenheiten des herrs chenden Systems und seine negat i-
ven Fo l gen ve rd e u t l i chen und so dazu beitragen, sie zu beheben. Sie
können auch neue Wege für eine Solidarität zwischen den Völke rn su-
chen und besch re i b e n ;

– die Sensibilisierung von Menschen und Völke rn: Gewinnen für die
N ä ch s t e n l i ebe ist Au f gabe von Eltern, Erziehern, politisch Ve ra n t wo rt-
l i chen – egal we l cher Ebene – und Medienex p e rten; letztere haben 
eine besonders wich t i ge Au f gabe bei der Bew u ß t s e i n s b i l d u n g ;

– eine Entwick l u n g, die diesen Namen ve rdient, in allen Ländern: Es
sollte eine Erziehung ge f ö rd e rt we rden, die nicht nur die nötigen Ele-
mente für die Ko m mu n i k ation, für die pers ö n l i che oder ge m e i n n ü t z i ge
Arbeit liefe rt, sondern die auch den Grundstein für ein sittliches Be-
wußtsein legt. Die Tre n nung von Erziehung und Entwicklung muß 
e n t fallen. Beide Ziele sind voneinander ab h ä n gig und dera rt miteinan-
der ve rknüpft, daß es wichtig ist, sie gleich zeitig zu ve r fo l gen, will man 
n a ch h a l t i ge Ergebnisse erzielen. Aus solidari s cher Pfl i cht ist dara n
mitzuarbeiten, „daß möglichst bald alle Menschen auf der ga n zen We l t
in den Genuß einer angemessenen Erziehung und Bildung ge l a n ge n
k ö n n e n “7 4.
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Die internationalen Organisationen: 
Internationale Katholische Verbände, 
Internationale Katholische Organisationen, 
Nicht-Regierungs-Organisationen 
und ihre Netzwerke

5 1 . Seit einigen Ja h r zehnten sind Verbände und Orga n i s ationen zum Te i l
aus freier Initiat ive gegründet – zu den bestehenden Hilfswe rken hinzu-
ge kommen und dienen Menschen und Bev ö l ke ru n g s gruppen in Sch w i e-
ri g keiten. Diese intern ationalen Orga n i s ationen und Verbände sind oft 
unter fo l genden Beze i ch nu n gen bekannt: Intern ationale Kat h o l i s che 
Ve r b ä n d e, Intern ationale Kat h o l i s che Orga n i s ationen (IKO) und Nich t -
R egi e ru n g s - O rga n i s ationen (NRO). Diese Orga n i s ationen und Ve r b ä n d e
sind für ihre vielfältigen Aktivitäten bekannt: Sie haben sich in der Förd e-
rung der ga n z h e i t l i chen Entwicklung der Armen und bei der Behebu n g
von Notsituationen (z. B. Hunge rsnöte) bew ä h rt. Sie machen auf ve r z we i-
feltes Elend aufmerksam, mobilisieren private und öffe n t l i che Mittel und
o rga n i s i e ren die ko n k rete Linderung vor Ort. Die meisten von ihnen ha-
ben im Laufe der Ja h re den Kampf gegen den Hunger durch eine lang-
f ri s t i ge Arbeit für lokale Entwicklung ergänzt. Sie konnten sich t b a re Er-
fo l ge ve r ze i chnen, vor allem in Aktionen, die neue selbständige Initiat i-
ven erm ö g l i chen oder in Projekten, die die Rolle der Institutionen und
G eb i e t s k ö rp e rs chaften stärke n .
Die Kat h o l i s che Kirche hat seit jeher (lange bevor die NRO gegr ü n d e t
wo rden sind) diese Kräfte durch pfa rrl i ch e, diöze s a n e, nat i o n a l e, intern a-
tionale Verbände und andere nahestehende Orga n i s at i o n e n7 5 u n t e rs t ü t z t
und ge f ö rd e rt .
Wir möchten bei dieser Gelegenheit der Arbeit der intern ationalen Ein-
ri ch t u n gen in ihrer Gesamtheit unsere Anerke n nung ausspre chen, gleich
ob sie ch ri s t l i cher Nat u r7 6 sind oder nich t .

Der doppelte Auftrag Internationaler Organisationen

5 2 . Der Au f t rag intern ationaler Orga n i s ationen ist zwe i fa cher Art: Sensi-
b i l i s i e rung und ko n k retes Handeln. Diese beiden Aspekte sind unze r-
t re n n l i ch miteinander ve r bunden. Die Sensibilisierung aller für die Wi rk-
l i ch keit und die Urs a chen der unzure i chenden Entwicklung ist von ent-
s cheidender Bedeutung. Von ihr hängt einerseits direkt die unerl ä ß l i ch e
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Sammlung privater Mittel und andere rseits ein wa chsendes Pro bl e m-
b ewußtsein in der Bev ö l ke rung ab.
Die Bildung einer trag f ä h i gen Zustimmung in der Bev ö l ke rung ist für ei-
ne Au f s t o ckung der staat l i chen Entwick l u n g s h i l fe und für die Überwin-
dung der „Stru k t u ren der Sünde“ unab d i n g b a r.

Solidarische Partnerschaft

5 3 . I n t e rn ationale Orga n i s ationen müssen echte Pa rt n e rs chaft mit den
G ruppen leben, denen sie Hilfe bri n gen. So entsteht eine Solidarität mit
ge s ch w i s t e rl i chem Gesicht, im Dialog, in gege n s e i t i gem Ve rt rauen, in re-
s p e k t vollem Zuhöre n .
Im sensiblen Bere i ch der Pa rt n e rs chaft hat Papst Johannes Paul II. ein
Z e i chen gesetzt, das sein besonderes Anliegen zum Au s d ru ck bringt: Die
Stiftung „Johannes Paul II. für die Sahelzone“, deren erk l ä rtes Ziel der
Kampf gegen die Ve rs t eppung in den Ländern südlich der Sahara ist 
s owie die Stiftung „Po p u l o rum Progressio“, die sich für die Ärmsten in
L at e i n a m e rika einsetzt und deren Arbeit von den Kirchen vor Ort in den
b e t ro ffenen Regionen durch ge f ü h rt wird.7 7
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IV. Das Jubeljahr 2000 
Eine Etappe im Kampf gegen den Hunger

Die Jubeljahre: Gott geben, was Gottes ist

5 4 . In seinem Ap o s t o l i s chen Sch reiben Te rtio millennio adve n i e n t e, d a s
aus Anlaß des zweitausendsten Ja h re s t ages der Gebu rt Christi ve r fa ß t
w u rd e, eri n n e rt Papst Johannes Paul II. an die alte Tradition der Ju b e l -
feste im Alten Testament, deren Wu r zeln in der Tradition des Sabb at j a h-
res liegen. Das Sabb atjahr war eine Zeit, die man in besonderem Maße
Gott widmete. Gemäß dem Gesetz des Mose wurde das Sabb atjahr alle
s i eben Ja h re ge fe i e rt. In diesem Jahr ließ man die Erde ruhen, befre i t e
S k l aven und erließ Schulden. Das Jubeljahr ke h rte alle fünfzig Ja h re wie-
d e r, und es weitete die Vo rs ch riften des Sabb at j a h res noch aus: Der 
i s ra e l i t i s che Sklave wurde nicht nur befreit, sondern er gelangte auch wie-
der in den Besitz des Landes seiner Väter. „Erk l ä rt dieses fünfzigste Ja h r
für heilig, und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus! Es ge l t e
e u ch als Ju b e l j a h r. Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zu-
r ü ck ke h ren, jeder soll zu seiner Sippe heimke h ren“ (L ev 2 5 , 1 0 ) .
Fo l gender theologi s cher Hintergrund stand hinter dieser Umve rt e i l u n g :
„Er konnte nicht endgültig des Landes beraubt we rden, da es Gott ge h ö r-
t e, noch konnten die Israeliten für immer in einem Zustand der Knech t-
s chaft ve r bleiben, da Gott sie mit ihrer Befreiung aus der Knech t s chaft in
Ä gypten für sich als Alleineigentum ,losgekauft‘ hat t e “7 8.
Hier wird die Fo rd e rung nach der unive rsalen Bestimmung der Güter 
h ö r b a r. Die soziale Hypothek, die mit dem Recht auf Privat e i gentum in
Zusammenhang steht, kam regelmäßig als öffe n t l i ch gültiges Gesetz zum
Au s d ru ck, um das individuelle Fe h l verhalten anzupra n ge rn, das sich 
einer Beseitigung dieser Hypothek ve r we h rte: Gre n zenlose Ve rl o ck u n g
des Geldes, zwe i felhafte Pro fite und andere Pra k t i ken dere r, die Eige n t u m
und Ve rm ö gen besaßen und die bestritten, daß die ge s ch a ffenen Güter auf
alle ge re cht zu ve rteilen sind.
Dieser öffe n t l i ch - re ch t l i che Rahmen der Ju b e l feste und Ju b e l j a h re, der
später auf der Gru n d l age des Neuen Testaments erwe i t e rt wurd e, war so
e t was wie der Grundstein der Kirch l i chen Soziallehre. Sich e rl i ch ist we-
nig vom sozialen Ideal der Ju b e l j a h re ko n k rete Wi rk l i ch keit gewo rd e n .
Dazu bedürfte es einer Regi e ru n g, die in der Lage ist, die Gebote der Ve r-
ga n genheit durch z u s e t zen und deren Ziel es ist, eine gewisse soziale Ge-
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re ch t i g keit zu ve r w i rk l i chen. Die soziale Au t o rität der Kirch e, die sich vo r
allem ab dem 19. Ja h r h u n d e rt entwickelt hat, fo rmu l i e rte diese Gebote als
Au s n a h m ep rinzip, dessen Ve r w i rk l i chung hauptsäch l i ch Au f gabe des
S t a ates ist und das darauf zielt, jeden an den Gütern der Schöpfung teil-
h aben zu lassen. Dieses Prinzip wird regelmäßig dem in Eri n n e rung ge ru-
fen und vo rge s ch l agen, der ein offenes Ohr dafür hat .

„Vorsehung“ seiner Brüder werden

5 5 . Die Feier der Ju b e l feste eri n n e rt an die Göttliche Vo rsehung und die
H e i l s ge s ch i ch t e.7 9 In solcher Sich t weise sind die Hunge rsnöte und die
M a n ge l e rn ä h rung eine Fo l ge der mensch l i chen Sünde, die schon in den
e rsten Ve rsen des Buches Genesis anklingt: „Da spra ch der Herr zu Kain:
Wo ist dein Bruder Abel? Er entgegnete: Ich weiß es nicht. Bin ich der
Hüter meines Bru d e rs? Der Herr spra ch: Was hast du getan? Das Blut dei-
nes Bru d e rs sch reit zu mir vom Ackerboden. So bist du ve r fl u cht, ve r-
bannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufge s p e rrt hat, um aus deiner
Hand das Blut deines Bruder aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden be-
stellst, wird er dir keinen Ert rag mehr bri n gen. Rastlos und ruhelos wirs t
du auf der Erde sein“ (G e n 4 , 9 – 1 2 ) .
Das hier ge ze i chnete Bild ve rd e u t l i cht mit großer Klarheit die Beziehung
z w i s chen der Achtung der mensch l i chen Würde und der Fru ch t b a rkeit des
ö ko l ogi s chen Reservo i rs, das ve rs ch mutzt und ze r b ro chen ist. Diese Be-
ziehung zieht sich durch die ga n ze Mensch h e i t s ge s ch i chte hindurch und
erhellt den theologi s chen Hintergrund für die Analyse der obigen Kausa-
l i t ä t s b e z i e h u n gen zwischen Hunger und Mange l e rn ä h ru n g. Offe n s i ch t-
l i ch we rden die Unwägbarkeiten der Nat u r, die sich oft so negat iv aus-
w i rken, durch den uners ä t t l i chen Hunger nach Macht und Pro fit und die
d a raus entstehenden „Stru k t u ren der Sünde“ ve rs t ä rkt. Der Mensch, der
s i ch von seiner ge s ch ö p fl i chen Bestimmung ab wendet, sieht sich selbst,
seine Mitmenschen und seine Zukunft in ve rkürzter Optik. Gott rüttelt ihn
aus seiner Selbstsucht auf: „Wo ist dein Bruder? Was hast du ge t a n ? “

Würde des Menschen und Fruchtbarkeit seiner Arbeit

5 6 . Gott will dennoch den Menschen die Schöpfung wieder anve rt ra u e n
und ihnen – um Christi, des Erl ö s e rs willen – bei der Fru ch t b a rm a ch u n g
und Bewa h rung des Gartens helfen; er widersetzt sich dem Raubbau und
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dem Au s s chluß von irgend jemandem (vgl. Gen 2,15–17). Für die Kirch e
steht in dieser Situation jede Bemühung um die Wi e d e r h e rstellung der
m e n s ch l i chen Würde und der Harmonie zwischen dem Menschen und 
der ga n zen Schöpfung in engem Zusammenhang mit dem Geheimnis der
E rlösung durch Christus, symbolisch dargestellt durch den Baum des 
L ebens im Garten Eden (vgl. Gen 2,9). Sobald der Mensch sich auf dieses
Geheimnis einläßt, wird die Rastlosigkeit, der er unterwo r fen wa r, zu ei-
ner Pilge r fa h rt; Orte und Menschen, denen er im Glauben begegnet, leh-
ren ihn eine wa h r h a f t i ge Beziehung zu Gott, zu seinesgleichen und zur ge-
samten Sch ö p f u n g. Er weiß, daß eine solche Annahme durch Gott aus
Glauben und Gottve rt rauen entsteht und bleibt; er weiß auch, daß sie sich
oft im Menschen mit einem armen Herzen zeigt. Er nimmt erneut an der
Vollendung der Schöpfung teil, die durch die Erbsünde ge fallen wa r :
„Denn die ga n ze Schöpfung wa rtet sehnsüchtig auf das Offe n b a r we rd e n
der Söhne Gottes … Au ch die Schöpfung soll von der Sklave rei und Ve r-
l o renheit befreit we rden zur Freiheit und Herrl i ch keit der Kinder Gottes“
(Röm 8,19 und 21).
Hier zeigt sich der Sinn der mensch l i chen Wi rt s chaft in seiner ga n zen Fül-
le: Sie ist die Möglich keit für den Menschen, für alle Menschen, die Erd e
zu bebauen und zu bewohnen, „auf der der wa chsende Leib der neuen Men-
s ch e n familie eine umrißhafte Vo rstellung von der künftigen Welt geb e n
kann …“8 0. Die Dynamik dieser fo rt l a u fenden Wi rt s chaft schließt ein, daß
auf diesem Weg Gottes Heil in uns „Fleisch wird“. Wenn wir uns ihr sch ri t t-
weise und bedingungslos ausliefe rn, bringt sie uns zur Kirch e, dem Vo l k
der Pilger auf dem Weg, und führt uns mit all ihren Gliedern zum Reich e
Gottes. Es obl i egt jedem einzelnen Getauften eben die Fru ch t b a rkeit zu of-
fe n b a ren, die der Kirche anve rt raut ist und die die Fru ch t b a rkeit der ga n ze n
S chöpfung wiederherstellen soll. Wir sind dazu aufge ru fen, uns von Gott
p e rs ö n l i ch anspre chen zu lassen, eine kri t i s che Haltung gegenüber den
h e rrs chenden Modellen einzunehmen und der Logik der „Stru k t u ren der
Sünde“ zu widerstehen, die das mensch l i che Wi rt s chaften sch w ä ch e n .
Hier ruft die Kirche alle Menschen auf, ihr Wissen, ihr Können und ihre
E r fa h rung einzusetzen, jeder nach den Gaben, die er erhalten hat und
gemäß seiner Beru f u n g. Gaben und Beru f u n g, die jedem eigen sind, we r-
den übri gens wunderbar durch die drei Gleichnisse zum Au s d ru ck ge-
b ra cht, die dem Gleichnis vom Jüngsten Geri cht (vgl. Mt 24,45–51 und
25,1–46) vo ra u s gehen: die Gleichnisse vom unge t reuen Ve r wa l t e r, vo n
den zehn Ju n g f rauen und von den Talenten. Die Beru f u n gen der Men-
s chen sind vielfältig, erg ä n zen sich, und die Geistesgaben leiten die Ant-
wo rt der Liebe des Menschen, der aufge ru fen ist, „Vo rsehung“ seiner Brü-
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der zu sein: „eine weise und intelligente Vo rs e h u n g, die die Entwick l u n g
des Menschen und der Welt auf den Weg der Übere i n s t i m mung mit dem
Willen des Sch ö p fe rs führt zum Wo h l e rgehen der Mensch h e i t s familie und
zur Erfüllung der einem jeden ge s chenkten tra n s zendenten Beru f u n g “8 1.

Fehlende Gerechtigkeit schädigt die Wirtschaft

5 7 . Das Ap o s t o l i s che Sch reiben Te rtio millennio adveniente s chlägt ga n z
ko n k rete Initiat iven zur aktiven Förd e rung der sozialen Gere ch t i g ke i t
vo r.8 2 Es ermu n t e rt zur Suche we i t e rer Antwo rten auf das Pro blem des
H u n ge rs und der Mange l e rn ä h ru n g, die im Jubeljahr zum Tragen ko m m e n
k ö n n t e n .
Die Feier des Ju b e l j a h res ist besonders im wirt s ch a f t l i chen Bere i ch vo n
großer Wi ch t i g keit: Läßt man die Wi rt s chaft gew ä h ren, so wird sie kra f t-
los, denn sie sucht nicht mehr nach Gere ch t i g keit. Jede Wi rt s ch a f t s k ri s e
mit ihrem Höhepunkt, der Nahru n g s m i t t e l k n appheit, ist nichts anderes als
eine Gere ch t i g ke i t s k ri s e, ein Mangel an Gere ch t i g ke i t .8 3 Das auserwählte
Volk im Alten Testament hat schon darum gewußt, und heute müssen wir
seine Erfa h rung aktualisieren. Solche Krisen müssen im Zusammenhang
mit dem freien Markt analy s i e rt we rden: „Sowohl auf nationaler als auch
auf intern ationaler Ebene scheint der f reie Markt das wirksamste Instru-
ment für die Anlage der Ressourcen und für die beste Befriedigung der
Bedürfnisse zu sein“8 4. Die Ve r w i rk l i chung der sozialen Gere ch t i g ke i t
festigt den Handelsaustausch: Jeder Mensch hat auf diesen ein Rech t ,
selbst wenn die Gefahr besteht, in einen öko n o m i s chen Neo-Malthusia-
n i s mus zu ve r fallen mit seiner starren Vo rstellung von sinnvollen und
p ra k t i k ablen Lösunge n .
Hier muß fe s t gehalten we rden, daß Gere ch t i g keit und Markt oft als zwe i
G ege n s ä t ze gesehen we rden. So wird der Mensch von seiner Ve r-
a n t wo rtung für die soziale Gere ch t i g keit entbunden. Die Fo rd e rung nach
G e re ch t i g keit ri chtet sich nicht mehr an den einzelnen Menschen. Er
s cheint den Mark t ge s e t zen gegenüber ohnmäch t i g. Die Ve ra n t wo rtung hat
a n gebl i ch der Staat, genauer der Wo h l fa h rt s s t a at .
A l l gemein kann man sagen, daß die ve r b reiteten Hinweise der Ethik dem
D e n ken statt des individuell ge re chten Verhaltens nahelegen, Gere ch t i g-
keit in Stru k t u ren und Vo rge h e n sweisen zu suchen – ein theore t i s ches Ge-
b i l d e, ohne pra k t i s che Au sw i rk u n g. Darüber hinaus ers cheint das staat l i-
che Fürs o rgesystem von außen wie von innen ausgelaugt. Es kann immer
we n i ger eine wirk l i ch ge re chte Ve rteilung ga ra n t i e ren, was sich negat iv
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auf die Leistungsfähigkeit der Wi rt s chaft eines Landes ausw i rkt. Sollte
man nicht einmal über die Beziehung zwischen dem mangelnden Einsat z
des einzelnen für die Ve r w i rk l i chung der sozialen Gere ch t i g keit sow i e
seines maßvollen wirt s ch a f t l i chen Verhaltens einerseits und andere rs e i t s
der wa chsenden Ineffizienz der Ve rt e i l u n g s m e chanismen, die sich auf die
L e i s t u n g s f ä h i g keit unserer Wi rt s chaft ausw i rkt, nach d e n ke n ?

Richtigkeit und Gerechtigkeit der Wirtschaft

5 8 . Um eine Antwo rt auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Ge-
re ch t i g keit und Markt zu geben, hat die Kirche in ihrer Soziallehre ve r-
s u cht, den Begri ff des ge re chten Preises, den sie der Scholastik entnimmt,
n i cht nur auf das Kri t e rium der ausgleichenden Gere ch t i g keit anzu-
wenden, sondern auch auf das sehr viel we i t e re Gebiet der sozialen Ge-
re ch t i g keit, d. h. auf den gesamten Bere i ch der Rechte und Pfl i chten des
M e n s chen. Die Ve r w i rk l i chung dieser sozialen Gere ch t i g keit durch ge-
re chte Preise beruht auf einer zwe i fa chen Übere i n s t i m mung: Übere i n-
s t i m mung des juri s t i s chen Ko n t extes, der den Markt bestimmt, mit den
e t h i s chen Prinzipien; Übere i n s t i m mung der vielfältigen Wi rt s ch a f t s a k t i o-
nen, die den Mark t p reis fe s t l egen, mit eben diesen ethischen Pri n z i p i e n .
Es re i cht nicht aus, wenn die Ve ra n t wo rtung jedes einzelnen sich auf das
B ü rge rl i che Gesetz beschränkt, denn es beinhaltet vielfa ch den „Ve r z i ch t
auf das eigene sittliche Gew i s s e n “8 5. Genauso wie der Mark t p reis vo m
G eb ra u ch swe rt abhängt, den ihm jeder einzelne Konsument beimißt, so
w i rd unser sittliches Verhalten, das über die Geb ra u ch swe rte urteilt, den
M a rk t p reis hin zum ge re chten Preis tendieren lassen oder nicht. Wenn die
M a rktteilnehmer sich in ihren wirt s ch a f t l i chen Entsch e i d u n gen nicht vo n
der Pfl i cht, die soziale Gere ch t i g keit zu ve r w i rk l i chen, leiten lassen, dann
w i rd der Mark t m e ch a n i s mus selbst den We t t b ewe r b s p reis vom ge re ch t e n
P reis ab s p a l t e n .
Bei der Vo r b e reitung der Feier des Ju b e l j a h res 2000 sind wir aufge fo rd e rt ,
das sittliche Gesetz in den Alltag unserer wirt s ch a f t l i chen Entsch e i d u n-
gen zu tra n s p o n i e re n .8 6

D a raus folgt, daß wir es gew i s s e rmaßen „in der Hand“ haben, ob ein Pre i s
ge re cht oder unge re cht ist; der Pro d u zent hat es in der Hand, der Inve s t o r,
der Ve r b ra u cher sowie der staat l i che Entsch e i d u n g s t r ä ge r. Das entheb t
den Staat und die Staat e n ge m e i n s chaft nicht ihrer Au f s i ch t s p fl i cht, die
unter anderem in der Lage ist, den individuellen Mangel gegenüber der
sozialen Gere ch t i g keit mehr sch l e cht als re cht zu ve rs ch l e i e rn, jenen
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M a n gel an Übere i n s t i m mung mit dem Sittengesetz, dem jeder ve rp fl i ch-
tet ist. Das politische Ziel des Gemeinwohls muß Vo rrang haben vor einer
simplen „ausgleichenden Gere ch t i g ke i t “ .

Der Aufruf, Vorschläge für das Jubeljahr zu machen

5 9 . Gottes Au f ru f, den die Kirche ve rt ritt, ist nat ü rl i ch ein Au f ruf zum
Teilen, zur ge l ebten Näch s t e n l i eb e. Dieser Appell gilt nicht nur Chri s t e n ,
s o n d e rn allen Menschen guten Willens und solchen Menschen, die fähig
s i n d, guten Willen zu ze i gen; das heißt, er gilt allen Menschen ohne Au s-
n a h m e. Die Kirche steht aus Sorge um den Menschen im allgemeinen und
um jeden einzelnen an der Spitze der Beweg u n gen, die die solidari s ch e
L i ebe förd e rn. Sie ist an der Seite dere r, die humanitäre Hilfe leisten, um
die Not anderer zu wenden und ihre elementaren Rechte durch z u s e t ze n .
Sie eri n n e rt unablässig daran, daß die „Lösung“ der sozialen Frage An-
s t re n g u n gen aller erfo rd e rt .8 7

Jeder Mensch guten Willens kann erkennen, we l che ethischen Her-
a u s fo rd e ru n gen die Zukunft der We l t w i rt s chaft mit sich bringt: Die 
Bekämpfung von Hunger und Mange l e rn ä h ru n g, die Sich e rung der
E rn ä h ru n g, die Förd e rung einer eigenen landw i rt s ch a f t l i chen Entwick-
lung in und von jedem Entwick l u n g s l a n d, die Ve r b e s s e rung der Export-
m ö g l i ch keiten dieser Länder, der Schutz der nat ü rl i chen Ressourcen im
I n t e resse aller. Die Soziallehre der Kirche sieht hier Bausteine des uni-
ve rsellen Gemeinwohls, die erkannt und von den Industri e l ä n d e rn ge fe-
stigt we rden müssen. Sie sollten auch wich t i ges Anliegen der intern at i o-
nalen Wi rt s ch a f t s o rga n i s ationen sein und Leitlinie für die Globalisieru n g
des Welthandels. Wenn das unive rselle Gemeinwohl von allen ge s u ch t
w i rd, führt das zur Stärkung des juri s t i s chen, institutionellen und politi-
s chen Rahmens, der den intern ationalen Handelsaustausch bestimmt, so-
wie zu neuen Vo rs ch l ä gen für das Ju b e l j a h r. Das erfo rd e rt Mut seitens der
Ve ra n t wo rt l i chen der ve rs chiedenen sozialen Einri ch t u n gen auf Regi e-
rungs- und Gewe rk s ch a f t s ebene; denn es ist heutzutage sch w i e rig gewo r-
den, die Interessen jedes einzelnen in den Ko n t ext einer einheitlichen Vo r-
stellung von Gemeinwohl zu integri e re n .
Die Kirche ist nicht beru fen, tech n i s che Lösungen anzubieten, aber sie
nutzt die Vo r b e reitung der Ju b e l feier zu Vo rs ch l ä gen und Ideen, die die
Beseitigung von Hunger und Mange l e rn ä h rung besch l e u n i gen können.
Unter den Vo rs ch l ä gen sind zwei Bere i che besonders wich t i g :
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– N a h ru n g s m i t t e l re s e rven müssen ange l egt we rden – dem Beispiel Jo-
s ephs aus Ägypten fo l gend (vgl. Gen 41,35). Sie helfen der Bev ö l ke-
ru n g, die in plötzliche Hunge rsnot gerät, ko n k ret in einer Kri s e n s i t u at i-
on. Einri chtung und Ve r waltung der Reserven müssen so orga n i s i e rt
sein, daß alle Ve rs u chung zu politischem oder wirt s ch a f t l i chem Kampf
um Einfluß oder zu Ko rruption ausge s chlossen ist und daß jeg l i cher di-
rekten oder indirekten Manipulation der Märkte vo rgebeugt wird.

– Der Gemüseanbau auf eigenem Gru n d s t ü ck muß vor allem bei Fa m i-
lien der Regionen ge f ö rd e rt we rden, in denen die Armut den Mensch e n ,
vor allem dem Fa m i l i e nvo rstand und seiner Fa m i l i e, jeg l i chen Zuga n g
zur Nutzung von Böden und auch zu Gru n d n a h rungsmitteln ve rs p e rrt .
Diese Fo rd e rung geht zurück auf Papst Leo XIII., der aus den gleich e n
Gründen zur Situation der We rk t ä t i gen des 19. Jh. meinte: „Ja, sie we r-
den sogar den Boden, den sie mit eigener Hand bearbeiteten, lieb ge-
winnen, da sie aus ihm nicht nur die notdürftige Nahru n g, sondern auch
einen gewissen Wohlstand für sich und die Ihri gen erwa rt e n “8 8.

In weiten Teilen der Welt gilt es, Initiat iven zu entwickeln, um den Ärm-
sten Zugang zu einem Fleck chen Erde zu ve rs ch a ffen, ihnen die nötige n
Kenntnisse zu ve rmitteln, ihnen ein Minimum an We rk ze u gen zur Ve r f ü-
gung zu stellen und ihnen somit die Mittel an die Hand zu geben, ausge-
hend von ihrer Notsituation Fo rt s ch ritte zu erzielen.
Studien und Beri chte über Erfa h ru n gen und Beobach t u n gen in ko n k re t e n
S i t u ationen müssen in großem Umfang gesammelt we rden, damit eine
D atenbank erstellt wird, die die Wi rk l i ch keit, die „Stru k t u ren der Sünde“
und die „Stru k t u ren des Gemeinwohls“ von allen Seiten beleuch t e t .8 9
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V. Der Hunger: Ein Appell an die Liebe

Der Arme appelliert an unsere Liebe

6 0 . In allen Ländern der Erde begegnen wir im Alltag den Blicken vo n
M e n s chen, die Hunger leiden – wenn wir die Au gen nicht ve rs ch l i e ß e n .
In ihrem Blick sch reit das Blut unserer Mitmenschen zu uns (vgl. Gen 4 ,
10). Wir wissen, daß Gott selbst uns durch den ruft, der hunge rt. Das Ur-
teil des Jüngsten Geri chts kennt kein Erbarmen: „Weg von mir, ihr Ve r-
fl u chten, in das ew i ge Fe u e r, das für den Te u fel und seine Engel bestimmt
ist! Denn ich war hungri g, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben …“
(Mt 2 5 , 41 ff. ) .
Diese Wo rt e, die aus dem Herzen des mensch gewo rdenen Gottes spre-
chen, lassen uns die tiefe Bedeutung erkennen, die die Befriedigung der
e l e m e n t a ren Bedürfnisse jedes Menschen in den Au gen seines Sch ö p fe rs
h at: Laßt den nicht fallen, der nach dem Bilde Gottes ers ch a ffen wurd e,
sonst laßt ihr Christus selbst fallen. Gott selbst hat Hunge r, und er ruft uns
d u rch das Wi m m e rn dessen, der Hunger leidet. Als Jünger des sich offe n-
b a renden Gottes wird der Christ sozusagen inständig gebeten, den Ruf des
A rmen zu hören. Es ist ein Appell an die Lieb e.

Die Armut Gottes

61. Die Ve r fasser der Psalmen, der Lieder des Alten Testaments, spre-
chen davon, daß „die Armen“ mit den „Gere chten“, mit denen, „die Gott
s u chen“, „die ihn fürchten“, die „ihm Ve rt rauen sch e n ken“, die „ge s eg n e t
sind“, die „seine Diener sind“ und die „seinen Namen kennen“, gleich z u-
s e t zen sind.
Wie in einem Hohlspiegel einge fa n gen, sammelt sich das Licht der
„ A NAWIM“, der Armen des ersten Bundes, in der Frau, die die beiden Te-
stamente miteinander verbindet: In Maria ers t rahlt die vorbehaltlose Hin-
gabe an Ja h we und die gesamte Erfa h ru n g, die das Volk Israel leitet und
die in der Pe rson Jesu Christi Fleisch wird. Das „Mag n i fi c at“ ist der Lob-
ge s a n g, der davon Zeugnis abl egt: Der Lobgesang der Armen, dere n
ga n zer Reichtum Gott ist (vgl. Lk 1 , 46ff. ) .
Der Gesang beginnt mit einem Fre u d e n ru f, der die übers ch we n g l i ch e
D a n k b a rkeit zum Au s d ru ck bringt: „Meine Seele preist die Größe des
H e rrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter“. Aber es sind nich t
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R e i chtümer und Macht, die Maria fro h l o cken lassen: Sie sieht sich viel-
mehr als „klein“, „unbedeutend“ und „demütig“. Diese Grundidee zieht
s i ch durch ihren gesamten Lobgesang und ist das genaue Gegenteil der
Gier nach Hoch mut, Macht und Reichtum. Wer sich diesem Ve rl a n ge n
ve rs ch reibt, wird „ze rs t reut“, „vom Th ron gestürzt“ und „geht leer aus“.
Jesus selbst bringt diese Haltung seiner Mutter in den Seligpre i s u n gen zu
Wo rt: Sie beginnen – und das ist kein Zufall – mit der Seligpreisung der
A rmen. Seine Ve rkündigung zeigt uns den neuen Menschen, ein Gege n-
bild zu denen, die auf Reichtum setzen. Sein Eva n gelium ri chtet sich an
die Armen (vgl. Lk 4,18). Die „Ve rs u chung durch den Reichtum“ entfe rn t
von der Nach fo l ge Christi (vgl. Mk 4,19). Man kann nicht zwei Herre n
dienen, Gott und dem Mammon (vgl. Mt 6,24). Die Sorge um den ko m-
menden Tag ist Zeichen einer heidnischen Mentalität (vgl. Mt 6,32). Für
C h ristus sind dies nicht nur schöne Wo rte: Sein Leben selbst legt Zeugnis
von ihnen ab: „Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt
h i n l egen kann“ (Mt 8 , 2 0 ) .

Die Kirche ist mit den Armen

6 2 . Die Lehre der Bibel darf weder ve rs ch l e i e rt noch ve r f ä l s cht we rd e n :
Sie ist dem Geist der Welt und unserem nat ü rl i chen Empfinden entgege n-
gesetzt. Unserer Natur und unserer Kultur widers t rebt die Armu t .
Die Armu t s fo rd e rung des Eva n geliums wird ge l ege n t l i ch mit zynisch e n
Ko m m e n t a ren von seiten Bedürftiger wie auch Reicher bedacht. Man
k l agt die Christen an, sie sch ri eben die Armen ab und ve rtrösteten sie auf
den Himmel. Eine solche Mißachtung der Armut wäre ganz und gar teuf-
l i s ch. Satan erkennt man daran, daß er sich dem Willen Gottes widers e t z t ,
indem er sich auf Gottes Wo rt beruft (vgl. Mt 4 ) .
Eine Anspra che Johannes Pauls II. belehrt die eines besseren, die irri g
i h ren Ego i s mus re ch t fe rt i gen. Bei seinem Besuch der Favela in Lixao de
São Pe d ro, in Brasilien, am 19. Oktober 1991 spra ch der Heilige Vat e r
über die erste Seligpreisung des Mat t h ä u s eva n geliums. Er machte den Be-
zug zwischen Armut und Gottve rt rauen, zwischen Seligpreisung und völ-
l i ger Hingabe an den Sch ö p fer deutlich. Er führte weiter aus: „Doch vo n
dieser Armut, die Christus selig genannt hat, unters cheidet sich eine an-
d e re Art der Armut we s e n t l i ch, we l che eine Vielzahl unserer Brüder be-
t ri fft und ihre vo l l s t ä n d i ge mensch l i che Entwicklung behindert. Ange-
s i chts jener Armut, we l che in der Entbehrung und Bera u bung notwe n d i-
ger mat e rieller Güter liegt, läßt die Kirche ihre Stimme ve rnehmen …
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Deshalb weiß die Kirche und predigt, daß jedwede soziale Umwa n d l u n g
u n we i ge rl i ch über die Umkehr des Menschen erfo l gen muß. Dies ist die
e rste und hauptra n gi ge Mission der Kirch e “9 0.
Gottes Appell, den die Kirche ve rt ritt, ist – wie ge s agt – ein Au f ruf zum
Teilen, zur ge l ebten Näch s t e n l i eb e, der sich nicht nur an die Chri s t e n ,
s o n d e rn an alle Menschen ri chtet. Wie seit jeher und heute mehr als früher
ist und handelt die Kirche mit denen, die humanitäre Hilfe leisten, um die
Bedürfnisse ihrer Brüder und Sch we s t e rn zu befri e d i gen und ihre ele-
m e n t a ren Rechte durch z u s e t ze n .
Der Beitrag der Kirche zur Entwicklung der Menschen und der Völker be-
s chränkt sich nicht auf den Kampf gegen Elend und Untere n t w i ck l u n g.
A rmut entsteht, weil es angebl i ch re i cht, auf dem Weg des tech n i s ch e n
und wirt s ch a f t l i chen Erfolgs we i t e r z u gehen, um die Mensch e n w ü rde al-
ler anzuzielen. Aber eine mat e ri a l i s t i s che Entwicklung kann dem Men-
s chen nicht ge n ü gen, und ein Sch we l gen im Überfluß schadet ihm ge n a u-
so wie zu große Armut. Das ist das „Entwicklungsmodell“ des Nord e n s ,
das sich auch im Süden ve r b reitet; es enthält die Gefa h r, daß Glaubens-
sinn und mensch l i che We rte hinwegge fegt we rden, weil man den Ko n s u m
ve rg ö t t e rt .

Arm und Reich sind zur Freiheit aufgerufen

6 3 . Gott hat die Bedürftigkeit seines Vo l kes, das heißt aller Mensch e n ,
n i cht gewollt, denn durch jeden von ihnen ruft er uns laut und heftig an.
Er sagt uns, daß der Bedürftige wie auch der durch seinen Reichtum Ve r-
blendete leidet: Ers t e rer wegen der Umstände, die ihn überfo rd e rn, letzte-
rer wegen seiner übervollen Hände und seiner Ko m p l i ze n s chaft. Beiden
ist es so ve r we h rt, zur inneren Freiheit zu ge l a n gen, für die Gott die Men-
s chen unablässig gewinnen will.
Der Hunge rn d e, „mit Gottes Gaben beschenkt“, nimmt sich dann nich t
ra s ch seinen Teil, sondern findet Umstände, die seine elementaren Fähig-
keiten aufgre i fen. Der Reich e, der „leer ausgeht“, wird nicht dafür be-
s t raft, daß er re i ch ist, sondern er wird von der sch we ren Last befreit, die
sein alleiniges Tra chten nach Gut und Geld mit sich bri n g t .
In diesem Pro zeß der doppelten Heilung soll der Arme von seiner Er-
k rankung des Herzens, das unter der Unge re ch t i g keit leidet, ge n e s e n ,
denn sonst läuft er Gefa h r, sich und andere zu hassen. Der Reiche soll sei-
nen unnützen Ballast ab we r fen: Er ve rstopft ihm Au gen und Ohren, er
ve rs chüttet sein Herz und erd r ü ckt es unter der Last seines armen Reich-
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tums an Geld, Macht, Einfluß und Ve rg n ü g u n gen aller Art; sie ve rs t e l l e n
seinen Blick auf sich selbst und auf die anderen und lassen seinen Ap p e-
tit mit der steigenden Menge seiner Güter nur größer we rd e n .

Die notwendige Erneuerung des Herzens

6 4 . Der Hunger in der Welt deckt die Sch w ä chen des Menschen auf allen
Ebenen auf: Die Logik der Sünde zeigt uns, daß die Sünde, dieses Her-
zensübel des Menschen, für das Elend in der Gesellschaft ve ra n t wo rt l i ch
ist, und zwar durch die „Stru k t u ren der Sünde“. In der Sicht der Kirch e
t reibt der Ego i s mus zu Sucht nach Geld, Reichtum und Ehre; er stellt den
We rt allen Fo rt s ch ritts in Frage. „Dadurch, daß die We rt e o rd nung ve r ze rrt
und Böses mit Gutem ve rmengt wird, beachten die einzelnen Mensch e n
und Gruppen nur das, was ihnen, nicht aber was den anderen zuko m m t .
Daher ist die Welt nicht mehr der Raum der wa h ren Brüderl i ch keit, son-
d e rn die ge s t e i ge rte Macht der Menschheit bedroht bereits diese selbst mit
Ve rn i ch t u n g “9 1. Im Gege n s atz dazu erlaubt die Lieb e, wenn sie in sein
Herz einzieht, dem Menschen, seine Gre n zen zu überwinden und in der
Welt zu handeln, um „Stru k t u ren des Gemeinwohls“ zu sch a ffen: Sie un-
t e rs t ü t zen das Vo rgehen dere r, die unterwegs zu einer „Ziv i l i s ation der
L i ebe“ 9 2 sind und andere auf ihrem Weg dorthin mitnehmen.

Der Mensch ist also aufge fo rd e rt, sein Handeln zu ändern; das ist eine für
die Welt leb e n sw i ch t i ge Au f gab e. Er ist aufge ru fen, sein Herz zu ern e u-
e rn, indem er in Liebe seine Pe rson mit der Gemeinschaft aller Mensch e n
eins we rden läßt. Es geht um eine ko m p ro m i ß l o s e, umfassende und we i t-
re i chende Ern e u e ru n g, denn die Liebe ist in ihrem Wesen ko m p ro m i ß l o s :
Sie erträgt keine Spaltung, sie umfaßt alle Seiten des Menschen, sein
Handeln und sein Gebet, seine mat e riellen wie auch seine ge i s t i ge n
R e i ch t ü m e r.

Die Ern e u e rung des Herzens jedes einzelnen und aller Menschen ist eine
Einladung Gottes, der das Gesicht der Erde ve r ä n d e rn kann, indem er die
gr ä ß l i chen Züge des Hunge rs ausra d i e rt, die ihr Gesicht entstellen.
„…Ke h rt um und glaubt an das Eva n gelium“ (Mk 1,15) ist die Au ffo rd e-
ru n g, die die Ve rkündigung des Gottesre i ches begleitet und die sein Ko m-
men ve r w i rk l i cht. Diese pers ö n l i che und tiefgre i fende Wandlung fo rd e rt
den Menschen dazu auf, in seinem alltäglichen Leben den Blick nich t
mehr nur auf seine eigenen Interessen zu ri chten, sondern Sch ritt für
S ch ritt – im Rahmen seiner Möglich keiten und unter Hinnahme der fa k t i-
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s chen Welt – seine Denk-, Arbeits- und Leb e n sweise zu ändern und zu ler-
nen, im Alltag zu lieb e n .
Wenn wir uns nur darauf einlassen, wird Gott selbst für das Übri ge Sorge
t rage n .

„Hütet euch vor Götzen!“

6 5 . Der Herr hat uns fo l gendes Ve rs p re chen gegeben: „Ich re i n i ge euch
von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich sch e n ke euch ein
neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz vo n
Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege mei-
nen Geist in euch und bew i rke, daß ihr meinen Gesetzen folgt und auf
meine Gebote achtet und sie erfüllt“ (E z 3 6 , 2 5 – 2 7 ) .
Lassen wir uns von der Schönheit der bibl i s chen Spra che nicht täusch e n :
Es geht nicht um einen Appell an das Gute im Menschen, der zum bl o ß e n
Teilen der mat e riellen Güter ruft – auch wenn das eine Notwe n d i g keit ist.
Es geht um einen völligen Wandel in unserem Verhalten, den Gott selbst
uns anbietet; um seinen eigenen Weg, denn er will uns von unseren Göt-
zen befreien; er will uns helfen, zu lieben. Dies erfo rd e rt den Einsatz un-
s e rer ga n zen Pe rson, die sich so wieder findet. So können wir unsere Äng-
ste und Egoismen besiegen, um aufmerksam für die Nöte unserer Mit-
m e n s chen zu we rden und ihnen zu helfe n .
U n s e re Götzen ähneln sich alle: individuelle oder ge m e i n s ch a f t l i che Su-
che – der Reichen und der Armen – nach mat e riellen Gütern, nach Mach t ,
gutem Ruf, Ve rg n ü gen, die alle als Selbstzwe ck auftreten. Idole knech t e n
den Menschen und machen die Welt ärm e r. Die grobe Unge re ch t i g ke i t ,
die dem Notleidenden angetan wird, besteht eben in dem Zwa n g, vor al-
lem anderen mat e rielle Güter zu erl a n ge n .
Das Herz des armen Lazarus ist freier als das des sch l e chten Reichen, und
Gott ve rlangt – durch die Stimme Abrahams – vom sch l e chten Reich e n
n i cht nu r, sein Festmahl mit Lazarus zu teilen, sondern auch, sein Herz zu
e rn e u e rn, das Gebot der Liebe anzunehmen und sein Bruder zu we rd e n
(vgl. Lk 1 6 , 19 ff. ) .
Indem uns Gott von unseren Abgöttern befreit, erm ö g l i cht er, daß unsere
Arbeit die Welt ve r ä n d e rt: Wir machen sie in jedweder Hinsicht re i ch e r
und ri chten unser Au ge n m e rk auf den Dienst an allen Menschen. So kann
die Welt ihre urs p r ü n g l i che Schönheit wiedererhalten, nicht nur die
S chönheit der Natur am Tag der Sch ö p f u n g, sondern auch die Sch ö n h e i t
eines wunderbar gep fl egten Gartens, der vom Menschen zum Dienst am
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N ä chsten und aus Liebe zu Gott fru chtbar ge m a cht wurde in Gege n wa rt
des liebenden Gottes.
„ , G egen den Hunger: das Leben ändern‘. Dieses in kirch l i chen Kre i s e n
entstandene Motto zeigt den re i chen Völke rn den Weg, um Brüder der Ar-
men zu we rden …“9 3.

Dem Armen zuhören

6 6 . Der Christ in der Welt – da, wo ihn Gott hingestellt hat – kann nich t
umhin, auf den Ruf des Hunge rnden mit einer Fragestellung an sein eige-
nes Leben zu re agi e ren. Das Elend anderer fo rd e rt den Menschen auf, sich
n a ch dem Sinn des Lebens und der Bedeutung seines alltäglichen Han-
delns zu fragen. Er ve rs u cht, nahe und auch fe rne Ko n s e q u e n zen zu 
b e a chten, die seine bezahlte und unbezahlte Arbeit hat im Beruf und zu
H a u s e. Er wird erkennen, daß all sein Tun viel ko n k re t e re und we i t e rre i-
chende Fo l gen haben kann, als er bislang dach t e, und er wird seine Ve r-
a n t wo rtung entdecken. Er wird seinen Zeitplan durch gehen, unter dem in
der heutigen Welt so viele Menschen leiden – entwe d e r, weil sie von ihm
e rd r ü ckt we rden, oder weil er ihnen ihre Arbeitslosigkeit anzeigt. Er wird
die Au gen seines Geistes und seines Herzens öffnen, wenn er Gottes Ein-
ladung anzunehmen weiß, rege l m ä ß i g, unauffällig und in Demut einem
M e n s chen in Not Gehör zu sch e n ken und ihm zu helfen. Dieser Au f ruf 
e rgeht vor allem an die, die in unserer Spra che gemeinhin als „Ve ra n t-
wo rt l i che“ beze i chnet we rd e n .
N i cht zufällig lehrt uns Paulus: „… Jesus, der re i ch wa r, wurde eure t wege n
a rm“ (2 Kor 8,9). Der Herr wollte uns re i ch machen durch seine Armut und
d u rch seine Lieb e, die wir an unseren Nächsten we i t e rgeben sollen.

Gott zuhören

6 7 . Wenn ein Mensch in der Gege n wa rt eines Armen auf Gott hört, dann
w i rd er sein Herz öffnen und jeden Tag neu auf eine pers ö n l i che Begeg-
nung mit Gott aus sein. Diese Begeg nu n g, die von Gott gewollt ist, der
den gesamten Menschen und jeden einzelnen Menschen unablässig such t ,
ge s chieht im Alltag und wandelt Sch ritt für Sch ritt das Leben dessen, der
gewillt ist, dem demütig Klopfenden „die Tür zu öffnen“ (vgl. Apg 3 , 2 0 ) .
Gott zuhören, das erfo rd e rt Zeit mit und für Gott. Nur das pers ö n l i che Ge-
bet erlaubt dem Menschen den Wandel seines Herzens und somit auch sei-
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ner Taten. Die Zeit für Gott geht niemals den Armen ve rl o ren. Ein ge fe-
stigtes und ausgeg l i chenes ge i s t l i ches Leben hat niemals einen Mensch e n
vom Dienst an seinen Mitmenschen ab gehalten. Wenn Sankt Vi n zenz vo n
Paul († 1660) – er hat sich in unve rg l e i ch l i chem Maße der Elenden ange-
nommen – sagt: „Lasse das Beten, wenn Dein Bruder Dich um eine Ta s-
se Kräutertee bittet“, dann dürfen wir darüber nicht ve rgessen, daß der
H e i l i ge täglich gegen sieben Stunden im Gebet ve r b ra ch t e. Das Gebet wa r
G ru n d l age seines Handelns.

Sein Leben ändern . . .

6 8 . Der Mensch, der Bruder oder Sch wester zuhört und der sich der gött-
l i chen Gege n wa rt und dem göttlichen Handeln öffnet, wird nach und nach
seine Leb e n s gewohnheiten in Frage stellen. Der „Wo h l s t a n d swe t t l a u f “ ,
dem sich immer mehr Menschen – oft inmitten wa chsenden Elends – ve r-
s ch reiben, wird sch ri t t weise einer einfa ch e ren Leb e n sweise Platz ma-
chen, die in vielen Ländern schon in Ve rgessenheit ge raten ist, aber die
wieder möglich und sogar wünsch e n swe rt wird, sobald der Ve r b ra u ch e r
s i ch nicht mehr um den äußeren Schein sorg t .
Wer seine Pe rs p e k t ive zu ändern bereit ist, um gleichsam die Sich t we i s e
anzunehmen, die Gott selbst uns durch die Wo rte Jesu Christi lehrt; we r
über die Fo l gen seines Handelns nachdenkt – mögen sie unbedeutend oder
we i t re i chend ers cheinen – der wird zum Dienst am Gemeinwohl ge f ü h rt ,
das für jeden einzelnen Menschen und für die ga n ze Menschheit zu för-
d e rn ist.

. . . um anders zu leben

6 9 . Ein Mensch, der alle seine Leb e n s b e re i che der Gege n wa rt Gottes öff-
net, wird Sch ritt für Sch ritt von seinen Ängsten und seiner Gier befreit; er
sieht die möglichen Fo l gen seines Handelns, und er wird ein Mitarbeiter
der „Ziv i l i s ation der Liebe“. Seine Arbeit geht unauffällig vo n s t atten und
h at gleich zeitig Ti e fe. Sie bekommt den Charakter einer Mission: Sie ent-
faltet seine Ta l e n t e, stößt Stru k t u rre fo rmen oder institutionelle Neueru n-
gen an; sein Verhalten ermu n t e rt zum Nachahmen und dazu, sich dem
Dienst an der Würde des Menschen und am Gemeinwohl zu ve rs ch re i b e n .
L ebensumstände mögen dazu ve rleiten, ein solches Verhalten als irre-
l evant und als pra k t i s ch undurchführbar anzusehen. Aber die Erfa h ru n g
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zeigt, daß selbst in scheinbar fe s t gefügter Lage jeder Mensch über einen
w i n z i gen Handlungsspielraum verfügt und daß seine Entsch e i d u n ge n
ko n k rete Fo l gen für seine Mitarbeiter und für das Gemeinwohl hab e n .
Man kann sagen, daß in gewisser Weise jeder für die anderen ve ra n t-
wo rt l i ch ist.9 4 Das ist ein Aspekt des Au f rufs zur Lieb e, den Gott ständig
an uns ergehen läßt. Es obl i egt jedem einzelnen in seiner biswe i l e n
s ch w i e ri gen Situation, die ihn sogar in die Nähe des leidenden Zeugen, 
also des Märt y re rs, führen kann, sich auf die Kraft Gottes zu ve rlassen; er
h at uns seine Hilfe ve rs p ro chen, wenn wir ihm die Mitte unseres Leb e n s
– und dazu ge h ö rt auch unser Beru f s l eben – fre i geb e n .
„… faßt alle Mut, ihr Bürger des Landes …, und macht euch an die 
Arbeit! Denn ich bin bei euch … und mein Geist bleibt in eurer Mitte“
(H ag 2,4–5). Der Christ wird zum Kämpfer gegen die „Stru k t u ren der
Sünde“; ja, er wird ve ra n t wo rt l i ch für ihre Überwindung. Pra k t i ken, die
s ch ä d l i ch für wirt s ch a f t l i che und soziale Entwicklung sind, we rden selte-
ner zum Tragen kommen. In Regionen, wo Christen mit Mut und Ent-
s chlossenheit andere Menschen guten Willens auf ihrem Weg mitnehmen,
kann das Elend gestoppt we rden; lassen sich Ko n s u m gewohnheiten än-
d e rn und Refo rmen durch f ü h ren; kann die Solidarität wa chsen und der
H u n ger beseitigt we rd e n .

Initiativen unterstützen

7 0 . Unter den Christen sind in erster Linie Ord e n s s ch we s t e rn und -brü-
d e r, geweihte Priester und ord i n i e rte Pa s t o ren aufge fo rd e rt, ihr Leb e n
Gott und ihren Brüdern zu widmen.
D u rch die gesamte Kirch e n ge s ch i chte hindurch, ange fa n gen von den Dia-
konen der Ap o s t e l ge s ch i chte (vgl. 6,1 ff.) bis auf den heutigen Tag, hat es
a u ß e rgew ö h n l i che Männer und Frauen gegeb e n ,9 5 ko n t e m p l at ive und mis-
s i o n a ri s che Orden, kirch l i che Einri ch t u n gen und Initiat iven, die ve rs u ch t
h aben, den Armen und Hungri gen zu helfen. Sie haben im Gehors a m
C h risti das Leiden und die Not in all ihren Fo rmen bekämpft.
Die Kirche dankt all denen, die gege n w ä rtig ko n k ret Dienst am Näch s t e n
leisten, in den Diözesen, den Gemeinden, den Missionsorga n i s at i o n e n
und Laienge m e i n s chaften, den kari t at iven Einri ch t u n gen und andere n
N i ch t - R egi e ru n g s - O rga n i s ationen. Sie geben die Liebe Gottes weiter und
ze u gen von der Wahrheit des Eva n ge l i u m s .
Die Kat h o l i s che Kirche ist auf allen fünf Kontinenten ve rt reten. Sie be-
steht aus fast 2700 Diözesen oder Gliederu n gen vielfältiger Nat u r.9 6 Vi e l e
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von ihnen sind seit langem im Kampf gegen Hunger und Armut tätig. Die
D i ö zesen und Gemeinden sind die vo rra n gi gen Orte für ein Nach d e n ke n
der Christen über Handlungsmöglich keiten. Sie sind der Rahmen, der die
Bildung von Gruppen in der Bev ö l ke ru n g, von regionalen Gruppen und
von Gemeinschaften förd e rt. Gemeinschaften, die Menschen fre u n d l i ch
aufnehmen, können Ve rt rauen sch a ffen; sie können dazu ermu n t e rn, sich
z u s a m m e n z u finden und besser zu leben; können Resignation und Be-
d r ü ckung wenden. Das Eva n gelium wird dort wieder zur Hoff nung für die
A rmen, wo die Kraft Christi und die der Benachteiligten sich ve r b i n d e t .
Jeder ist zur Teilnahme aufge ru fen. Der Appell zur Lieb e, den Gott durch
die Hunge rnden an uns ri chtet, muß im Leben jedes einzelnen, je nach Le-
b e n s s i t u ation, Stellung in der Welt und im sozialen Ko n t ext ko n k ret we r-
den. Aus der ers t a u n l i chen kulturellen Vi e l falt folgt eine Vi e l falt im Han-
deln und in der Sendung.
Es ist also notwe n d i g, daß jeder Christ die ve rs chiedenen Initiat iven vo r
O rt förd e rt. Die Kat h o l i s che Kirche engagi e rt sich gemeinsam mit ande-
ren ch ri s t l i chen Kirchen, re l i giösen Gemeinschaften und mit allen Men-
s chen guten Willens. Humanitäre Aktionen sind ein wich t i ges Betäti-
g u n g s feld für den Christen; er sollte sich aber in besonderem Maße dafür
e i n s e t zen, daß die Verbände und sein Handeln immer den Dienst am ge-
samten Menschen als Ziel vor Au gen haben, also Geist und Seele einbe-
ziehen. So wird er ein Bollwe rk gegen die sein, die ve rs u chen könnten, die
A k t ivitäten der Orga n i s ation durch mat e ri a l i s t i s ches Denken oder durch
I d e o l ogien für politische Ziele zu mißbra u chen, die letztendlich den Men-
s chen ze rs t ö re n .

Jeder Christ ist in all seinem Handeln Missionar

7 1 . Der Christ steht in allen Situationen seines Lebens und bei all seinem
Handeln im Dienst seiner Mitmenschen. Seine pers ö n l i chen Initiat ive n
wie auch sein täglicher Einsatz entspri n gen seiner Ta u fe.
Frau und Mann sind zu dem selben Ap o s t o l at und zu der selben Sendung
a u f ge ru fen, nämlich die Fro h b o t s chaft zu leben und ihr zu dienen, in
Freud und Leid des Alltags und in jeder Situation; bei ihrer bezahlten oder
e h re n a m t l i chen Tätigkeit oder bei ihrer Arbeit zu Hause, die sie sehr in
A n s p ru ch nehmen können.
Die Qualität der Arbeit; die Teilnahme an ge re chten Refo rmen; das be-
s cheidene Au f t reten; die stets gege n w ä rt i ge Ve ra n t wo rtung für die an-
d e ren, die über pers ö n l i che und institutionelle legitime Anliegen hinaus-
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geht – all dies macht den Alltag des Mannes und der Frau aus, die in 
jeder Leb e n s s i t u ation eine Gelegenheit suchen, Gott näherzukommen und
die Welt durch seine Liebe re i cher we rden zu lassen. Das wird sie immer
besser befähigen, gegen Ve rs ch wendung und Unge re ch t i g keit zu kämpfe n
und Leiden und Freuden vor Christus den Retter zu bri n gen, der ihnen Tag
für Tag seinen Geist ve rl e i h t .
Es wird ein Anliegen des Christen sein, all sein Handeln vor den zu bri n-
gen, der unser Herz durch den Mund jedes Armen anspri cht. Der Chri s t
nimmt Menschen guten Willens auf seinem Weg mit und teilt mit ihnen
die mensch l i chen Gru n dwe rt e. Er muß dafür Sorge tragen, daß sein per-
s ö n l i ches Handeln sowie das seiner ch ri s t l i chen Brüder immer von Gottes
Wo rt geleitet ist, im göttlichen Leben wurzelt und im Einklang mit der
K i rche und ihren Hirten. Gemeinsch a f t l i ches Handeln muß eine Gemein-
s chaft im Herrn sein, die darüber wa cht, daß ihr Denken und Handeln vo m
H e i l i gen Geist bestimmt wird, damit es nicht seines Chara k t e rs einer gött-
l i chen Sendung beraubt wird – eine Sendung, die den Diener des Men-
s chen als Quelle, Kraft und Ziel des Handelns such t .
Der Christ kann sich bei jeder Hinwendung zu Gott der Fürbitte der aller-
seligsten Ju n g f rau Maria gewiß sein, die durch Gebet und Tat den glei-
chen bedingungslosen Dienst an Gott und an den Menschen vo l l b ra ch t e.
Dann wird der Heilige Geist Ve rstand und Herz der Christen leiten, so daß
dieser ihr fre i e r, ve ra n t wo rt l i cher und ve rt ra u e n s voller Begleiter wird,
und ihr Handeln selbst wird von der Liebe Gottes ze u gen, und es wird für
die Ewigkeit zählen.

Vatikanstadt, am Sitz des Päpstlichen Rates „Cor Unum“, den 4. Oktober
1996, Fest des Heiligen Franz von Assisi.

PAU L JO S E F CO R D E S

Ti t u l a re r z b i s chof von Naisso
P r ä s i d e n t

IVA N MA R I N

S e k re t ä r
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Anmerkungen
1 Das Dokument wurde in französischer Sprache verfaßt. Bei seiner Ausarbeitung wurden un-
terschiedliche neuere Studien berücksichtigt. Wenn sie in vorliegendem Text zitiert werden,
so kommt dies dennoch nicht notwendig einer Zustimmung ihres gesamten Inhalts gleich.

2 Vgl. UNO (Organisation der Vereinten Nationen), Allgemeine Erklärung der Menschen -
rechte, verabschiedet und verkündet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in
ihrer Resolution 217 A (III) vom 10. Dezember 1948, Art. 25.1.

3 UNO, Erklärung über Fortschritt und soziale Entwicklung, verkündet von der General-
versammlung der Vereinten Nationen in ihrer Resolution 2542 (XXIV) vom 11. Dezember
1969, II, Art. 10 b.

4 UNO, Welternährungskonferenz, Rom, 16. November 1974, Punkt 1.
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der Vereinten Nationen) und WHO (Weltgesundheitsorganisation), Welternährungskonfe-
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6 Vgl. ibidem Punkt 1. Vgl. auch FAO, Dimensions of Need. Atlas der Nahrungsmittel und
der Landwirtschaft, Rom 1995, S. 16: „Unsere Erde könnte durchaus jedem ihrer Bewoh-
ner täglich Nahrung mit einem durchschnittlichen Brennwert von 2700 Kalorien zuführen,
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7 Vgl. FAO, Landwirtschaft: Horizont 2010, Doc. C 93/24, Rom 1993, 1.
8 Vgl. CONC. OECUM. VAT. II, Pastorale Konstitution Gaudium et spes(1965), Nr. 40: „So geht

denn diese Kirche … den Weg mit der ganzen Menschheit gemeinsam und erfährt das glei-
che irdische Geschick mit der Welt und ist gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der
in Christus zu erneuernden und in die Familie Gottes umzugestaltenden menschlichen Ge-
sellschaft. Dieses Ineinander des irdischen und himmlischen Gemeinwesens kann nur im
Glauben begriffen werden …“.

9 CONC. OECUM. VAT. II, Pastorale Konstitution Gaudium et spes (1965), Nr. 69.
10 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Sollicitudo rei socialis (1987), Nr. 41.
11 JOHANNES PAUL II.,Enzyklika Sollicitudo rei socialis (1987), Nr. 33; vgl. auch PAUL VI., En-

zyklika Populorum progressio (1967), Nr. 7.
12 Vgl. FAO, Dimensions of Need. Atlas der Nahrungsmittel und der Landwirtschaft, Rom

1995, S. 15. Vgl. auch Fußnote 6.
13 Vgl. ALAN BERG Malnutrition: What can be done? Lesson from World Bank experience,

The John Hopkins University Press for World Bank, Baltimore MD 1987.
14 Studien der FAO und der WHO haben gezeigt, daß der Mensch mind. ca. 2100 Kcal pro Tag

benötigt, wenn der Kalorienverbrauch pro Tag den 1,55fachen Grundstoffwechsel ausma-
chen soll: unterhalb dieser Grenze kann eine Person als chronisch unterernährt bezeichnet
werden (vgl. FAO und WHO, Welternährungskonferenz, Ernährung und Entwicklung. Ei-
ne Gesamtbewertung, Rom 1992). Es gibt heute noch ca. 800 Mio. unterernährte Menschen
auf der Welt: Im Durchschnitt benötigt ein Erwachsener ca. 2500 Kcal pro Tag. Während
die Menschen in den Industrieländern täglich ca. 800 überflüssige Kcal. zu sich nehmen,
müssen sich die Menschen in den Entwicklungsländern mit zwei Dritteln dieser Menge zu-
friedengeben. (Vgl. Le Sud dans votre assiette. L’interdépendance alimentaire mondiale,
Ottawa, CRDI, 1992, S. 26).
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15 Vgl. Dokument der UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) zur
Vorbereitung der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen zu den am wenigsten ent -
wickelten Ländern, Paris 1990.

16 FAO und WHO, Welternährungskonferenz. Weltdeklaration zur Ernährung, Schlußbericht
der Konferenz, Punkt 2, Rom 1992.

17 Vgl. WELTBANK, Poverty and Hunger, 1986. Dieses Dokument beschreibt die Abstufungen
der unsicheren Ernährungssituation (als Übergangsphase oder als Dauerzustand), die wirt-
schaftlichen Gründe dieser Situation und die Möglichkeiten, um ihr mittel-, aber auch mög-
lichst langfristig zu begegnen. Diese Unterscheidung ist nützlich, aber sie läßt leider den
Zusammenhang zwischen den einzelnen Gründen außer acht. So wird nicht deutlich, wie
die einzelnen Gründe gewichtet werden müssen; einige Ursachen sind gleichzeitig Auswir-
kungen tieferliegender Gründe.
Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung bedeutete zunächst eine umweltverträgliche
Entwicklung. Heute beinhaltet der Begriff auch die Dauerhaftigkeit der Entwicklung.

18 Vgl. WELTBANK, Poverty and Hunger, 1986.
19 Der französische Ausdruck pays en mal de développement übersteigt eine bloß ökonomi-

sche Betrachtungsweise. Er wird auf die Länder angewandt, deren wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung einen hohen Preis an menschlichem Verzicht und an finanziellen Mitteln
kostet und gleichzeitig fordert, erprobte Kenntnisse und Praktiken aufzugeben sowie lange
vertraute Aktivitäten zu opfern.

20 Asien war aufgrund einer effizienteren Politik und einer besseren Umsetzung im allgemei-
nen leistungsstärker. Die zwischenmenschlichen Beziehungen waren jedoch nicht besser,
noch war die Korruption weniger ausgeprägt.

21 In einigen Ländern mußten die Mittel im Bildungsbereich gekürzt werden. Viele Länder mit
Entwicklungsproblemen tendieren dazu, die Grundschulbildung zugunsten der höheren
Schulbildung zu vernachlässigen. Dieses häufig anzutreffende Problem muß von den inter-
nationalen Institutionen im Dialog mit diesen Ländern angegangen werden.

22 Vgl. UNPF (United Nations Population Fund), The State of World Population 1993, New
York 1993; UNITED NATIONS World Population Prospects: the 1992 Revision, New York,
1993. Vgl. auch: UNPF, The State of World Population 1994, Entscheidung und Verant -
wortung.

23 UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen), Weltbevölkerungsbericht 1990,
Paris 1990. Vgl. ibidem S. 94: In den Entwicklungsländern, also da, wo die meisten Men-
schen hungern, hat sich die Landbevölkerung mehr als verdoppelt; die Stadtbevölkerung hat
sich innerhalb von 30 Jahren (1950–1980) verdreifacht oder vervierfacht.

24 Vgl. FRANZ BÖCKLE u. a., Armut und Bevölkerungsentwicklung in der Dritten Welt,
Herausgegeben von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1991.

25 Vgl. PONTIFICIA ACADEMIA SCIENTIARIUM, Population and Ressources. Report, Vatican 
City 1993. (Die aufgeführten Statistiken wurden bereits überarbeitet).

26 PÄPSTLICHER RAT FÜRDIE FAMILIE, Demographische Entwicklungen, ihre ethischen und pa -
storalen Dimensionen, in: L’Osservatore Romano (Ausgabe in deutscher Sprache), Nr. 35
vom 2. September 1994. Vgl. Le contrôle des naissances dans les pays du Sud: promotion
des droits des femmes ou des intérêts du Nord (Geburtenkontrolle in den südlichen Ländern:
Förderung der Rechte der Frauen oder die Interessen des Nordens), „Inter-Mondes“, Bd. 7,
Nr. 1, Oktober 1991, S. 7: Viele Studien haben unlängst gezeigt, daß neben der Geburten-
kontrolle drei weitere Faktoren in gleichem Maße dazu beitragen, das Wachstum der Welt-
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bevölkerung zu verringern: wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Verbesserung der Le-
bensbedingungen der Frauen und, auch wenn es paradox klingt, Verringerung der Kinder-
sterblichkeit. Vgl. auch UNICEF (United Nations Children’s Fund), La situation des en -
fants dans le monde (Die Situation der Kinder in der Welt), Genf 1991.

27 Vgl. JOHANNES PAUL II.,Ansprache an die Teilnehmer der Studienwoche über „Ressourcen
und Bevölkerung“, organisiert von der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften (22. No-
vember 1991), Anm. 4 und 6: „Die Kirche ist sich der Komplexität des Problems bewußt …
Die Dringlichkeit der Situation darf nicht zum Vorschlag von irrigen Eingriffen führen. Wer
Methoden anwendet, die nicht der wahren Natur des Menschen entsprechen, verursacht am
Ende tragisches Leid … das schwerste Lasten den ärmsten und schwächsten Gesellschafts-
gruppen aufbürdet und damit Unrecht auf Unrecht häuft.“ AAS 84 (1992) 12, 1120–1122.
Vgl. auch: Kardinal Angelo Sodano, Stellungnahme während der UN-Konferenz über Um-
welt und Entwicklung in Rio de Janeiro (13. Juni 1992), dt. Text in: L’Osservatore Roma -
no (Ausgabe in deutscher Sprache), Nr. 26 vom 26. Juni 1992.

28 FAO und WHO, Welternährungskonferenz. Weltdeklaration zur Ernährung. Schlußbericht
der Konferenz, Punkt 15, Rom 1992.

29 Vgl. FAO, Agriculture: Horizon 2010, Doc. C 93/24, Punkt 2.13, Rom 1993.
30 Vgl. UNDP, Weltbevölkerungsbericht 1990, Paris 1990, S. 18.
31 FAO und WHO, Welternährungskonferenz. Weltdeklaration zur Ernährung. Schlußbericht

der Konferenz, Punkt 1, Rom 1992.
32 Ibidem.
33 Argentinien gehört zu den wichtigsten Weizen- und Rindfleischexporteuren, ist also kein

entwicklungsschwaches Land, sondern ein Industrieland, dessen Wirtschaftsschwäche über
lange Zeit hinweg im politischen System begründet lag. In den letzten Jahren hat sich die
Situation grundlegend geändert, und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind bereits sicht-
bar.

34 Vgl. KATECHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE, Linz 1993, Nr. 1906. Hier wird Gemein-
wohl in Anlehnung an GS 26,1 folgendermaßen definiert: „Die Gesamtheit jener Bedin-
gungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen
Gliedern ermöglichen, die eigene Vollendung voller und leichter zu erreichen“.

35 JOHANNES PAUL II., Ansprache am Sitz der Westafrikanischen Wirtschaftskommission
(CEAO) in Ouagadougou, 29. Januar 1990, AAS 82 (1990) 8, 818.

36 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Centesimus annus (1991), Nr. 31.
37 Vgl. JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Reconciliatio et paenitentia (1984),

Nr. 16, (soziale Sünde führt zu sozialen Übeln), Enzyklika Sollicitudo Rei Socialis (1987),
Nr. 36–37, und Enzyklika Centesimus annus (1991), Nr. 38. In diesen Dokumenten finden
sich Ausdrücke wie „Situationen der Sünde“ oder „Soziale Sünden“. Als Gründe für die
Sünde werden immer Egoismus, Suche nach Profit und Machthunger genannt.

38 Die Produktion von Chemiewaffen, die keine positiven Folgen zeitigen, sondern nur dazu
dienen, anzugreifen oder zu verteidigen, legt beredtes Zeugnis davon ab. Die 500.000 Ton-
nen tödliches Material, die 60 Mrd. Menschen vernichten können und die in der ehemali-
gen Sowjetunion lagern, haben in der Produktion ca. 200 Mrd. US-$ gekostet, und es kostet
noch einmal soviel, sie zu zerstören. Es handelt sich letztendlich um Ressourcen, die einen
herben Verlust für unseren Planeten bedeuten. Dieses widersinnige Abenteuer führte zum
Absinken des Lebensstandards der Menschen (im allgemeinen, nicht nur in der ehemaligen
Sowjetunion) und zu Hunger in Familien, die ohne dieses Abenteuer Hunger nie gekannt
hätten.
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39 Vgl. PAUL VI., Weihnachtsbotschaft zum Ende des Heiligen Jahres, AAS 68 (1976) 2, 145.
Dieses Bild wurde erstmalig von Papst Paul VI. benutzt.

40 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Centesimus annus (1991), Nr. 28
41 Vgl. LARRY SALMEN, Listen to the People, Participant-Observer Evaluation of Development

Projects, The World Bank and Oxford University Press, 1987. In diesem Zusammenhang
interessiert, wie der beteiligte Beobachter – ein Berater der Weltbank – vorgegangen ist. Er
ließ sich von der Liebe zu den Menschen leiten und hat nicht davor zurückgeschreckt, mehr-
mals drei bis sechs Monate ununterbrochen in den „Favelas“ Südamerikas zu leben (Quito
und La Paz), um das Leben der Bevölkerung zu teilen. Er hatte die Gelegenheit, die Archi-
tekten bei Bauarbeiten in der Stadt zu beraten, damit die neuen Bauten nicht systematisch
von den neuen Bewohnern, die aus ihren Elendsvierteln kamen, heruntergewohnt wurden.
Er paarte aufmerksames Zuhören – hier war der Arme gleichzeitig Kunde – mit gesundem
Menschenverstand und sehr viel Mut. Später ging er ebenso in Thailand vor. Er setzte die
Autorität der Weltbank ein, um die hohen Beamten in Thailand dazu zu ermuntem, selbst
einmal eine Zeitlang das Leben ihrer armen Mitbürger zu teilen, um so den Erfolg der städ-
tischen Wohnungsbauprogramme zu garantieren.
Auch der unglaubliche Einsatz eines englischen protestantischen Pastors sollte hier genannt
werden. Stephen Carr hat zwanzig Jahre lang in zwei afrikanischen Dörfern gelebt und nur
die dort üblichen traditionellen Techniken genutzt. In beiden Dörfern gewann er großen
Einfluß. Als er unvorhergesehen in Washington Station machte, interviewte ihn die Welt-
bank 1985/86. Sein Zeugnis war sehr aufschlußreich für die Experten der Bank, die mit
ihren landwirtschaftlichen Projekten in Afrika Mißerfolg auf Mißerfolg verzeichnen muß-
ten. Es herrscht eine Symbiose zwischen dem Bauern und dem Boden. Der Boden in Afri-
ka ist schön und fruchtbar, aber sehr anfällig. Die neuen Verhaltensweisen der Bauem, her-
vorgerufen durch die moderne Wirtschaft, und der Verlust ihres althergebrachten Glaubens
führten zur Zerstöung des Bodens. Die katholischen Missionare – und vielleicht auch an-
dere – hatten dies erfaßt. Immer achteten die Missionare die Talente und vor allem die tra-
ditionellen Erfahrungen. Einige ONG, z. B. die Fidesco, die ihren Sitz in Frankreich hat und
in verschiedenen anderen Ländern arbeitet, haben diese wiederentdeckt.

42 Vgl. die Veröffentlichungen von P. JOSEPH WREJINSKY und ATD Vierte Welt.
43 Vgl. JOHANNES XXIII., Enzyklika Pacem in terris (1963), Kap. III, AAS 55 (1963) 5,

279–291.
44 Vgl. JOHANNES PAUL II., Ansprache zum 50. Jahrestag der Gründung der FAO (23. Okt.

1995), Punkt 2, L’Osservatore Romano (Ausgabe in deutscher Sprache), Nr. 45 vom 10. 11.
1995.

45 WELTBANK, Weltentwicklungsbericht 1990, Washington 1990, S. 19.
46 Vgl. PÄPSTLICHER RAT „JUSTITIAET PAX“, Der internationale Waffenhandel. Ethische Über -

legungen, Vatikanstadt 1994.
47 Vgl. FAO, Nachhaltige Entwicklung und Umwelt, Politik und Aktivitäten der FAO, Rom

1992.
48 Vgl. JOHANNES PAUL II., Ansprache anläßlich der 25. Tagung der Konferenz der FAO,

16. November 1989, Nr. 8, AAS 82 (1990) 7, 672–673.
49 Vgl. die Päpstlichen Autographen der Errichtung der Stiftungen „Johannes Paul II. für die

Sahelzone“, gegründet am 22. Februar 1984, und „Populorum Progressio“, gegründet am
13. Februar 1992. Der Sitz der beiden Stiftungen ist beim Päpstlichen Rat „Cor Unum“ im
Vatikanstaat; der Sitz des Verwaltungsrats der Stiftung „Johannes Paul II. für die Sahelzo-
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ne“ ist in Ouagadougou (Burkina Faso) und der der Stiftung „Populorum Progressio“ in
Santafé de Bogotá (Kolumbien).

50 Vgl. JOHANNES PAUL II., Ansprache vor den Vereinten Nationen zum 50jährigen Bestehen
der Weltorganisation (5. Oktober 1995), Nr. 12 und 13, L’Osservatore Romano (Ausgabe in
deutscher Sprache), Nr. 41 vom 13. Oktober 1995.

51 Wir möchten hier einige dieser Initiativen nennen: Ökonomie der Gütergemeinschaft / Ope-
ra di Maria, Bewegung der Fokolare (Rocca di Papa / Italien); AVSI / Comunione e Libera-
zione (Mailand); Fidesco / Communauté Emmanuel (Paris); Familienmission / Gemein-
schaft des Neukatechumenats (Madrid / Rom); Sozialwerk „Kolping International“ (Köln).

52 UNDP, op. cit., S. 31 (vgl. Fußnote 30).
53 Vgl. IFAD (International Fund for Agricultural Development – Internationaler Fonds für

landwirtschaftliche Entwicklung), The Role of Rural Credtit Projects in Reaching the Poor,
Rom–Oxford 1985.

54 Vgl. JOHANNES PAUL II., Brief an die Frauen (29. Juni 1995), Nr. 4, AAS 87 (1995) 9,
805–806.

55 Vgl. JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Mulieris dignitatem (1988), Nr. 6–7. Vgl.
auch Nachsynodales Apostolisches Schreiben Christifideles laici (1988), Nr. 50.

56 Das ungefähre Ausmaß der Korruption ergibt sich aus den „gewaschenen“ Geldsummen,
deren Höhe von den zuständigen Behörden, die Betrugsvergehen ahnden, geschätzt wird.

57 Vgl. JOHANNES PAUL II., Enzyklika Sollicitudo rei soctialis (1987), Nr. 44, 576–577.
58 JOHANNES XXIII., Enzyklika Pacem in terris, Kap. III.
59 Vgl. LEO XIII., Enzyklika Rerum novarum, 15. Mai 1891, Leonis XIII P. M. Acta, XI, Ro-

mae 1892, 97–144.
60 Vgl. FAO, Charta der Bauern: Grundsatzerklärung und Aktionsprogramm in Bericht der

Weltkonferenz zur Argrarreform und ländlichen Entwicklung, Rom 1979.
61 Vgl. FAO, Konferenzbericht der 23. Tagung, C 85/REP, S. 46, Rom, 9.–28. November 1985.
62 Vgl. Fußnote 4.
63 Vgl. WELTBANK, Weltentwicklungsbericht 1990, Vorwort, Washington 1990.
64 JOHANNES PAUL II., Ansprache zum fünfzigsten Jahrestag der Gründung der FAO, Nr. 4,

L’Osservatore Romano vom 23./24. 10. 1995.
65 Vgl. UNDP, Weltentwicklungsbericht 1992, Paris 1992, S. 49. Vgl. auch UNO, Konferenz

der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, Rio de Janeiro 1992, § 33.13: „Die
Industrieländer wiederholen ihre Absicht, 0,7 % ihres BIP für die SEH (Staatliche Ent-
wicklungshilfe) aufzuwenden – die Zahl wurde von der UNO festgelegt und von ihnen
übernommen – und, wenn das noch nicht der Fall sein sollte, ihre Hilfsprogramme zu ver-
stärken, um diese Zahl so bald wie möglich zu erreichen … Einige Länder haben sich dafür
ausgesprochen, diese Zahl vor dem Jahre 2000 zu erreichen.“ Die Länder, die die erwähnte
Zahl schon erreicht haben, werden zu diesem Erfolg beglückwünscht und dazu ermuntert,
weiter für das gemeinsame Ziel zu arbeiten, die nötigen zusätzlichen Mittel bereitzustellen.

66 Vgl. UNO, Bericht des Weltsozialgipfels (Kopenhagen, 6.–12. März 1995), Erklärung und
Aktionsprogramm, § 88b.

67 JOHANNES XXIII., Enzyklika Mater et magistra (1961), Kap. III.
68 JOHANNES PAUL II., Ansprache zum fünfzigsten Jahrestag der Gründung der FAO, Nr. 3,

L’Osservatore Romano vom 23./24. 10. 1995.
69 Vgl. UNDP, op. cit., S. 164–165 (vgl. Fußnote 65).
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70 FAO, Dimensions of Need (vgl. Fußnote 12), S. 35. Ernährungssicherheit hängt im allge-
meinen von vier Elementen ab: der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln; dem Zugang zu
ausreichender Nahrung; der Stabilität der Versorgung; der kulturellen Akzeptanz von Nah-
rungsmitteln oder verschiedener Nahrungsmittelzusammenstellungen.

71 Vgl. auch den Weltpakt für Ernährungssicherheit (1985), der schon unter Punkt 40 erwähnt
wurde.

72 Vgl. FAO, Landlessness. A Growing Problem, „Economic and Social Development Series“
Punkt 28, Rom 1984.

73 JOHANNES PAUL II., Botschaft zur Feier des Weltfriedenstages am 1. Januar 1990, „Friede
mit Gott dem Schöpfer – Friede mit der ganzen Schöpfung“, Nr. 11, AAS 82 (1990) 2, 153.

74 CONC. OECUM. VAT. II, Gravissimum educationis, Nr. 1; das Dokument, das sich auf 
PIUS XI. bezieht, Enzyklika Divini illius magistri ( 1929), AAS 22 (1930), S. 50ff.

75 Vgl. auch PÄPSTLICHER RAT „COR UNUM“ Catholic Aid Directory, 4. Ausgabe 1988 (Die
5.Ausgabe wird demnächst veröffentlicht). Als exemplarisch für viele sollen die Verbände
aufgezählt werden, die Mitglied von „Cor Unum“ sind: Association Internationale des Cha-
rités de St. Vincent de Paul (AIC), Caritas Internationalis, Unione Internazionale Superiore
Generali (U.I.S.G.), Unione Superiori Generali (U.S.G.), Australian Catholic Relief, Cari-
tas Italiana, Caritas Liban, Catholic Relief Services, Deutscher Caritasverband, Manos
Unidas, Organisation Catholique Canadienne pour le Développement et la Paix, Secours
Catholique, Kirche in Not, Gemeinschaft der Vinzenz-Konferenzen, Secretariat des Caritas
de l’Afrique francophone, Caritas Aotearoa (New Zealand), Caritas Bolivia, Caritas
Española, Caritas Mocambicana, Misereor, Österreichische Caritaszentrale, Souveräner
Malteser-Ritterorden.

76 Von großer Bedeutung ist die Einheit IV. beim „Weltrat der Kirchen“, Genf; auch die Tätig-
keit des Roten Kreuzes muß hier genannt werden.

77 Vgl. Fußnote 49.
78 JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Tertio millennio adveniente (1994), Nr. 12.
79 Vgl. ibid., Nr. 13–14.
80 CONC. OECUM. VAT. II, Pastorale Konstitution Gaudium et spes (1965), Nr. 39.
81 JOHANNES PAUL II., Ansprache an die zum Weltjugendtag versammelten Jugendlichen in

Denver am 14. August 1994, AAS 86 (1994) 5, 416.
82 JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Tertio millennio adveniente (1994), Nr. 51: „…

indem sie das Jubeljahr als eine passende Zeit hinstellen, um unter anderem an eine Über-
prüfung, wenn nicht überhaupt an einen erheblichen Erlaß der internationalen Schulden zu
denken, die auf dem Geschick vieler Nationen lasten“.

83 Vgl. zu diesem Thema: H. HUDE, Ethique et Politique, Paris 1992, Kap. XIII „La justice sur
le marché“.

84 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Centesimus annus (1991), Nr. 34.
85 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Evangelium vitae (1995), Nr. 69.
86 JOHANNES PAUL II. gibt uns in seiner Enzyklika Centesimus annus (1991) einige Hinweise

unter Nr. 36: „Bei der Entdeckung neuer Bedürfnisse und neuer Möglichkeiten, sie zu be-
friedigen, muß man sich von einem Menschenbild leiten lassen, das alle Dimensionen sei-
nes Seins berücksichtigt und die materiellen und triebhaften den inneren und geistigen un-
terordnet. Überläßt man sich hingegen direkt seinen Trieben, unter Verkennung der Werte
des persönlichen Gewissens und der Freiheit, können Konsumgewohnheiten und Lebens-
weisen entstehen, die objektiv unzulässig sind und nicht selten der körperlichen und geisti-
gen Gesundheit schaden. Das Wirtschaftssystem besitzt in sich selber keine Kriterien, die
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gestatten, die neuen und höheren Formen der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse
einwandfrei von den neuen, künstlich erzeugten Bedürfnissen zu unterscheiden, die die
Heranbildung einer reifen Persönlichkeit verhindern. Es braucht daher dringend ein groß
angelegtes erzieherisches und kulturelles Bemühen, das die Erziehung der Konsumenten zu
einem verantwortlichen Verbraucherverhalten, die Weckung eines hohen Verantwortungs-
bewußtseins bei den Produzenten und vor allem bei den Trägern der Kommunikationsmit-
tel sowie das notwendige Eingreifen der staaatlichen Behörden umfaßt … Ich weise auch
darauf hin, daß eine Entscheidung, lieber an diesem als an jenem Ort, lieber in diesem als
in einem anderen Sektor zu investieren, immer auch eine moralische und kulturelle Ent-
scheidung ist.“

87 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Centesimus annus (1991), Nr. 60.
88 LEO XIII., Enzyklika Rerum novarum (1891), Nr. 35.
89 „Cor Unum“ wird diesbezüglich konkrete Anfragen an verschiedene Stellen richten.
90 JOHANNES PAUL II., 2. Reise nach Brasilien (12.–21. Oktober 1991), Ansprache beim Be-

such der Favela von Lixao de São Pedro, Insegnamenti 1991/2, 941.
91 CONC. OECUM. VAT. II, Pastorale Konstitution Gaudium et spes (1965), Nr. 37. Vgl. auch

JOHANNES PAUL II., Enzyklika Sollicitudo rei socialis (1987), Nr. 27–28: „Eine solche Auf-
fassung, die eher mit einem Begriff von ,Fortschritt‘ verbunden ist, der von philosophischen
Überlegungen aufklärerischer Natur geprägt ist … An die Stelle eines einfältigen Optimis-
mus mechanistischer Art ist eine begründete Sorge um das Schicksal der Menschheit getre-
ten … Tatsächlich erkennt man heute besser, daß die reine Anhäufung von Gütern und
Dienstleistungen, auch wenn sie zum Nutzen der Mehrheit erfolgt, nicht genügt, um das
menschliche Glück zu verwirklichen“.

92 Vgl. Fußnote 39.
93 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Redemptoris missio (1990), Nr. 59.
94 Diese Überzeugung wird nicht nur von den Christen geteilt. Sie stellt die Grundlage einer

Bewegung dar, die kürzlich in den Vereinigten Staaten gegründet worden ist, dem „Kom -
munitarismus“. Der Soziologe A. ETZIONI stellt die Bewegung, die sich die Förderung des
Gemeinwohls jedes Menschen zum Ziel gemacht hat, in seiner Studie The Spirit of Com -
munity. Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda, New York 1993, vor.

95 Vgl. JOHANNES PAUL II., Enzyklika Sollicitudo rei socialis (1987), Nr. 40.
96 Vgl. SECRETARIA STATUS RATIONARIUM GENERALE ECCLESIAE, Annuarium statisticum Eccle-

siae, Typis Vaticanis (1994), S. 41.
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