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Vorwort 

Beim	  Abstieg	   in	  die	  walisische	  Schlucht	  stehe	  
ich	  plötzlich	  vor	  einem	  Baum,	  der	  merkwürdi-‐
ge	  Früchte	  trägt.	  Unzählige	  Münzen	  ragen	  aus	  
seiner	   Rinde	  (s.	   Titelbild).	   Lässt	   sich	   hier	   ein-‐
fach	  ernten,	  was	  andernorts	  mühsam	  erarbei-‐
tet	  werden	  muss?	   Die	   unmittelbare	  Nähe	  zur	  
berühmten	  Devil`s	  Bridge	   weckt	   Skepsis.	   Ich	  
mache	  mich	  kundig	  und	   erfahre,	   dass	  es	   sich	  
um	   einen	   sogenannten	   „Coin-‐Tree“	   handelt,	  
von	  denen	  es	  etwa	  250	   an	  gut	  30	  Standorten	  
in	  Großbritannien	  geben	  soll.	  Seit	  dem	  18.	  Jhd.	  
wurden	   demnach	   Münzen	   in	   die	  Rinde	   mar-‐
kanter	   Bäume	   an	   besonderen	   Standorten	  
gedrückt,	   damit	   ein	   Gebet	   erhört	   oder	   ein	  
Wunsch	  erfüllt	  werde.	  

Der	   deutsche	   Wikipedia	   Eintrag	   hält	   nichts	  
von	   dieser	   englischen	   Tradition	   und	   fordert:	  
„Aus	   Gründen	   des	   Naturschutzes	   sollte	   auf	  
diese	   abergläubische	   Praxis	   verzichtet	  
werden.“	   Dabei	   ist	   nicht	   nur	   die	   drohende	  
Kupfervergiftung	   der	   Bäume	   ein	   Problem,	  
sondern	   auch	  das	  Verständnis	  des	  Menschen,	  
durch	  Geld	  die	  Gunst	  einer	  höheren	  Macht	   für	  
sich	   erwirken	   zu	   können.	   Jesus	   trennt	   im	  
Evangelium	   angesichts	   einer	   römischen	  
Münze	   die	   Welt	   des	   Geldes	   scharf	   von	   der	  
Welt	   Gottes:	  „Gebt	  dem	  Kaiser,	  was	  dem	  Kai-‐
ser	  gehört,	  und	  Gott,	  was	  Gott	  gehört!“

Aber	   ein	  Christentum,	   das	  ausdrücklich	  in	  der	  
Welt	   leben	   und	   wirken	   soll,	   kann	   sich	   auch	  
den	   wirtschaftlichen	   Kreisläufen	   und	   dem	  
Geld	  nicht	  vollständig	  entziehen.	  Bereits	  in	  der	  
Bibel	   spiegelt	   sich	   das	   spannungsreiche	   Ver-‐
hältnis	  wider.	  Der	   Umgang	  mit	   Geld	  wird	   ein-‐
mal	   gelobt	   (S.5),	   ein	   anderes	   Mal	   verdammt	  
(S.4).	   Auch	   unsere	   Kirchengeschichte	   trieb	  
einige	  unrühmliche	  Blüten,	  brachte	  aber	  auch	  
immer	   Reformbewegungen	   und	   eine	   Praxis	  
hervor,	  die	  teilweise	  bis	  heute	  Bestand	  haben.	  
(S.6-‐7).

In	   unserem	   Zeitalter	   der	   Globalisierung	  schei-‐
nen	   die	   großen	   Finanzströme	   immer	   mächti-‐
ger	   und	   undurchsichtiger	   zu	   werden.	   Doch	  
auch	   heute	   gibt	   es	   zahlreiche	   Initiativen,	   die	  
Geld	  als	  ein	  Werkzeug	  verstehen,	  um	  Gutes	  zu	  
bewirken.	   Exemplarisch	   stellen	   Mitglieder	  
unserer	   Gemeinde	   in	   diesem	   Heft	   die	   EBRD-‐
Bank	   (S.11),	   Micro-‐Finance	  (S.9)	   und	  eine	  Ent-‐
schuldungsinitiative	  (S.8)	  vor.	  Kritisch	  im	  Blick	  
hat	   das	   wirtschaftliche	   Geschehen	   Nina	  
Trentmann,	   die	   unserer	   Gemeinde	   auch	   in	  
New	  York	  verbunden	  geblieben	  ist	  und	  uns	  im	  
Portrait	   etwas	  von	  sich	  und	   ihrer	  Arbeit	  beim	  
Wall	  Street	  Journal	  erzählt.	  (S.16-‐17).

Abschließend	   darf	   ein	   Blick	   auf	   unsere	   Ge-‐
meindefinanzen	   nicht	   fehlen	   (S.18-‐19).	   Die	  
zurückliegenden	  Monate	  haben	  auch	  uns	  gro-‐
ße	  finanzielle	  Einbußen	  beschert,	  nicht	  zuletzt	  
im	   Wynfrid	   House	   und	   beim	   Kollektenauf-‐
kommen.	   Auf	   „Coin-‐Trees“	   im	   Pfarrgarten	  
können	   wir	   gut	   und	   gerne	   verzichten.	   Auf	  
Ihre/Deine	  Großzügigkeit	   und	   Spendenbereit-‐
schaft	  jedoch	  bauen	  wir	  mehr	  denn	  je.

Ihr/Euer

Pfarrer	  Andreas	  Blum
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Wenn	   ich	  den	   Text	   von	   der	   Tempelreinigung	  
höre,	  fällt	  mir	  spontan	  immer	  wieder	  die	  Sze-‐
ne	  aus	  dem	   Film	  „Jesus	  Christ	   Superstar“	  ein.	  
Da	  geht	  es	  im	  Tempel	  wild	  her	   und	  Jesus	  tobt	  
wie	  ein	  Berseker	  und	  zerstört	  alles.	  
Sehr	   plastisch	   und	   für	   unser	   Denken	   auch	  
verständlich,	   denn	   wir	   alle	  kennen	   die	   vielen	  
Souvenier-‐	   und	   Devotionalienstände	   an	   den	  
Wallfahrtsorten	   und	   Domen.	   Und	   vielleicht	  
haben	  wir	   bei	  diesem	   Anblick	  auch	  schon	  mal	  
daran	   gedacht,	   dass	   Jesus	   mit	   dieser	   Aktion	  
recht	   hatte.	   Aber	   die	   Frage	   bleibt,	   warum	  
handelt	  Jesus	  so.

Wie	  bei	  dem	  Film	   stellen	  wir	  uns	  wahrschein-‐
lich	  den	  Tempel	   als	  einen	  heruntergekomme-‐
nen	   jüdischen	  Wallfahrtsbetrieb	   vor,	   der	   von	  
Jesus	   endlich	   «ausgemistet»	   wird.	   Das,	   was	  
am	   und	   im	   Tempel	   tagtäglich	  passiert,	   ist	   ei-‐
gentlich	  ganz	  normal	  für	   die	  damalige	  Zeit.	   Er	  
funktioniert	   wie	  andere	  altorientalische	  Tem-‐
pel	   auch,	   nämlich	  als	   Schatzhaus,	   Finanzamt,	  
Bank	   und	   Münzprägeanstalt.	   Der	   Tempelkult	  
war	   aber	  auch	   immer	  mit	   Handel	   verbunden,	  

Jesus und die Vertreibung der Händler aus 
dem Jerusalemer Tempel – Joh 2, 13-22

denn	  Festpilger	   sollten	  „nicht	  mit	   leeren	  Hän-‐
den“	   vor	   Gott	   erscheinen.	   Da	   es	   oft	   wegen	  
der	  langen	  Reise	  nicht	  möglich	  war,	  Opfertie-‐
re	  mitzunehmen,	  konnte	  man	  sie	   in	  unmittel-‐
barer	  Nähe	  und	  später	  sogar	  im	  Hof	  des	  Tem-‐
pels	  kaufen.
Und	   das	   ist	   es	   wahrscheinlich,	   was	   Jesus	   so	  
wütend	   und	  deutlich	  werden	   lässt:	   dass	   hier	  
im	  Namen	  Gottes	  etwas	  veranstaltet	  wird,	  das	  
von	  Gott	   und	  der	  Bestimmung	   seines	  Hauses	  
wegführt.
Wenn	   Jesus	   als	   Jude	  Missstände	  am	   Tempel,	  
nicht	   den	  Tempel	   selbst	   kritisiert,	   dann	   steht	  

er	   in	   einer	   Reihe	   mit	  
den	   Propheten	   und	  
anderen	   jüdischen	  
Gruppen.	   So	   heißt	   es	  
bei	   Sacharja:	   „Kein	  
Händler	  wird	  an	  jenem	  
Tag	  mehr	   im	   Haus	  des	  
Herrn	  der	   Heere	  sein“	  
(Sach	   14,21)	   und	   der	  
Eifer	   Jesu	  gleicht	   dem	  
des	   Elija:	   „Mit	   leiden-‐
schaftlichem	   Eifer	   bin	  
ich	   für	  den	  Herrn,	   den	  
Gott	  der	   Heere,	   einge-‐
treten“	  (1	  Kön	  19,10).

Vor	   allem	   aber	   wider-‐
spricht	   er	   der	   Vorstel-‐
lung,	   dass	   Gott	   diese	  
Opfer	   wichtig	   sind.	  

Barmherzigkeit,	   Liebe	  und	  Erkenntnis	  sind	  es,	  
an	  denen	  Gott	   Gefallen	  findet,	  nicht	  Schlacht-‐	  
oder	  Brandopfern.“	  (Mt,	  9,13	  und	  Hos	  6,6).

Jesus	  hat	  es	  uns	  mit	  seinem	  Leben	  und	  Wirken	  
vorgelebt.	   Mit	   ganzem	   Herzen	   auf	   Gott	   zu	  
vertrauen,	   das	   ist	   das	   Einzige,	   was	   wirklich	  
zählt.

Edith	  Sander

Foto:	  Dr.	  Johannes	  Fellinger



Bibel und Geld

wollte	   jemand	   einfach	   sein	   Portemonnaie	  
leichter	   und	   dünner	  machen.	   Es	  kann	   aber	   ja	  
auch	   ganz	   anders	  sein,	   denn	   jede	  Münze	  hat	  
ihre	   Geschichte	  und	   diese	  Münzen	   sind	   viel-‐
leicht	  viel	  kostbarer	  wie	  der	  große	  Schein,	  der	  
auch	   im	   Korb	   liegt.	   Dann	   wird	   es	   still	   und	  
dankbar	  in	  mir.	  

Diese	  Bibelstelle	  hat	  etwas	  in	  mir	  bewirkt	  und	  
ich	  habe	  ihr	  mein	  Lebensmotto	  zu	  verdanken.	  
Es	   ist	   ein	   Spruch	   von	   Mutter	   Theresa:	   „Es	  
kommt	   nicht	  darauf	   an,	  wie	   viel	   wir	   tun	   (ge-‐
ben),	  sondern	  wie	  viel	  Liebe	  wir	   in	  das	  legen,	  
was	   wir	   tun	   (geben).”	   Denn	   in	   das,	   wo	   ich	  
Liebe	   reinlege,	   das	  mache	  ich	  gerne,	   es	   liegt	  
mir	   am	   Herzen	   und	   dann	   ist	   es	   sehr	   wahr-‐
scheinlich,	  dass	  es	  gut	  wird.	  Die	  Witwe	  spornt	  
mich	  an	  zu	  einem	  Glauben,	  der	  nicht	   rechnet,	  
sondern	  schenkt	  und	  sich	  immer	  wieder	   fragt:	  
Wo	  ist	  dein	  Herz?

Anke	  Stüber
Text	  und	  Foto

Wir	   hören	   von	   den	   Pharisäern	   in	   prächtigen	  
Kleidern,	  die	  die	  Ehrenplätze	  einnehmen	   und	  
besonders	  andächtig	  beten,	  ihr	  üppiges	  Opfer	  
darbringen	   und	   sich	   dafür	   loben	   lassen.	   Auf	  
der	  anderen	  Seite	  hören	  wir	   von	  einer	  Witwe	  
die	  (fast)	  unbemerkt	  zwei	   kleine	  Münzen	  ein-‐
wirft,	   nicht	  der	   Rede	  wert	   und	   gegen	   die	   Sil-‐
ber-‐	  und	  Goldmünzen	  zu	  vernachlässigen.	  

Ist	   es	   nun	   schlecht,	   eine	   große	   Spende	   zu	  
machen?	   Nein.	  Soll/Muss	   ich	  alles	  geben,	  was	  
ich	  habe?	  Nein.	  

Der	   Unterschied	   liegt	   nicht	   in	   der	   rechneri-‐
schen	   Größe	   der	   Spende,	   sondern	   in	  der	   Art	  
und	   Weise	   und	   dem	   Antrieb.	   Hier	   stehen	  
Eitelkeit	   und	   Hochmut	   einem	   tiefen	   Gottver-‐
trauen	   gegenüber:	   die	   Schriftgelehrten,	   die	  
sich	  im	  Glanz	  ihrer	  Wohltat	   sonnen	  und	  feiern	  
lassen	   gegenüber	   der	   unscheinbaren	   Witwe,	  
die	   kein	   Auvebens	   um	   sich	   macht	   –	   Ich-‐
Menschen	   gegenüber	   einer	   Person,	   die	   den	  
Nächsten	   s ieht,	  
weil	   sie	   mit	   den	  
Augen	  Jesu	  schaut.	  
Die	   Witwe	   ist	   aus	  
ganzem	   Herzen	  
Geberin,	   die	   sich	  
ihrerseits	   ganz	   in	  
die	   Hand	   Gottes	  
gibt.	   Sie	   hat	   einen	  
Glauben,	   der	   nicht	  
rechnet,	   sondern	  
schenkt.

Daran	  muss	  ich	  z.B.	  
beim	   Zählen	   einer	  
Kollekte	   denken,	  
wenn	   ich	   mich	  
dabe i	   e r t appe ,	  
dass	   ich	  mich	  über	  
Kupfergeld	   ärgere,	  
weil	   ich	   denke,	   da	  
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Jede Münze hat eine Geschichte oder
der Unterschied zwischen Rechnen und Schenken – Mk 12, 38-44
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In	  der	  Apostelgeschichte,	  also	  dem	  Buch,	  das	  
in	  der	  Bibel	  auf	  die	  Evangelien	   folgt,	  wird	  das	  
Leben	  und	  Ringen	  der	   ersten	   Christen	   in	   der	  
Nachfolge	   Jesu	   beschrieben.	   Schnell	   wird	  
deutlich,	   dass	   die	   rasant	   wachsende	   Anhän-‐
gerschaft	   zu	   größeren	  Gemeinschaften	  führt,	  
die	  eine	  Ordnung	  brauchen.	  Um	   viele	  Fragen	  
wird	   kontrovers	  und	   hart	   gerungen,	   und	   die	  
Apostelgeschichte	  verschweigt	  uns	  den	  Streit	  
unter	   den	   Jüngern	   nicht.	   Ausgerechnet	   in	  
Bezug	  auf	   den	  materiellen	   Besitz	   heißt	   es	   al-‐
lerdings	  ebenso	  schlicht	  wie	  radikal:	  „Und	  alle,	  
die	   glaubten,	   …hatten	   alles	   gemeinsam.	   Sie	  
verkauften	   Hab	   und	   Gut	   und	   teilten	   davon	  
allen	   zu,	   jedem	   so	   viel,	   wie	   er	   nötig	   hatte“	  
(Apg	  2,44f).

Selbst	   wenn	   in	   dieser	   Beschreibung	   eine	  
gehörige	   Portion	   Idealismus	   mitschwingen	  
dürfte,	   so	   ist	   doch	  mehrfach	  belegt,	   dass	  die	  
frühen	   Christen	   beispielsweise	   Landschen-‐
kungen	   sofort	   verkauften,	   um	   das	   Geld	   den	  
Armen	   zu	   geben.	   Erst	   als	  Betreuungseinrich-‐
tungen	   samt	   Dienstpersonal	   oder	   auch	   Kult-‐
stätten	   samt	   Klerikern	   unterhalten	   werden	  
mussten,	   begannen	   die	   jungen	   Gemeinden	  
selbst	   zu	   wirtschaften,	   um	   mit	   den	   Erträgen	  
die	   laufenden	   Kosten	   zu	   decken.	   Was	   ur-‐
sprünglich	   eine	   reine	   Liebesgabe	   für	   den	  
Nächsten	   war,	   wurde	  mehr	   und	   mehr	   als	   ei-‐
genes	  Kapital	  genutzt.

Aber	   es	  gab	   im	   Laufe	  der	   Kirchengeschichte	  
auch	   Widerstand	   gegen	   diese	   Entwicklung.	  
Die	   mittelalterlichen	   Armutsbewegungen	  
verabscheuten	   Landbesitz	   in	   der	   Hand	   von	  
Kirchen	   und	   Klöstern.	   Ihre	  Anhänger	  wollten	  
nur	   von	   freiwilligen	   Spenden	   leben,	   wobei	  
auch	   diese	   zunehmend	   aus	   Geld	   bestanden.	  
Für	   Franziskus	   waren	   Geldmünzen	   noch	  
wortwörtlich	   „Scheißdreck“,	   aber	   schon	   die	  
Dominikaner	   nahmen	   trotz	   Armutsgelübde	  
wieder	  Geld	  für	  von	  ihnen	  erbrachte	  geistliche	  

Leistungen.	  Auch	  wenn	  sich	  diese	  Entwicklung	  
nicht	   auvalten	   ließ,	   so	   fehlte	   es	   nie	   an	   kri-‐
tischen	  Stimmen,	  die	  der	  Zahlbarkeit	  religiöser	  
Akte	  entgegentrat	  und	  stattdessen	  die	  innere	  
Hingabe	   der	   Gläubigen	   zum	   entscheidenden	  
Maßstab	  erklärte.

Drei	   Formen	   von	   Kirchenabgaben	   ragen	   in	  
ihrer	   historischen	   Entwicklung	   bis	   in	   unsere	  
Zeit:

1.	   Die	   Kollekte.	   Ein	   „materielles	   Opfer“	   als	  
Sozialabgabe	   im	   Gottesdienst	   zu	   tätigen,	   ist	  
eine	   Besonderheit	   der	   christlichen	   Religion,	  
die	   von	   Anfang	   an	   die	   Untrennbarkeit	   von	  
Gottes-‐	   und	  Nächstenliebe	  ausdrücken	  sollte.	  
Zuerst	   brachte	   sich	   die	   Gemeinde	   „selbst	   als	  
lebendiges	  und	  heiliges	  Opfer	  dar“	  (Röm	  12,1),	  
d.h.	   sie	  wollte	  sich	   Gott	   anvertrauen,	   seinem	  
Wort	   folgen	  und	  in	  der	  Welt	   Zeugnis	  von	   ihm	  
geben.	   Dieses	   Zeugnis	   verlangte	   dann	   auch	  
eine	   Zuwendung	   zu	   den	   Armen,	   die	   als	   be-‐
sondere	  Freunde	  Gottes	  galten.	  Zu	  dem	  „geis-‐
tigen	  Opfer“	  in	  der	  Liturgie 	  kam	  so	  das	  „mate-‐
rielle	   Opfer“	   für	   die	   Notleidenden.	   Anfangs	  
waren	  es	  nicht	  selten	  Naturalien,	  die	  nach	  der	  
Messe	   in	   einem	   gemeinsamen	  Mahl	   (Agape)	  
miteinander	   geteilt	  wurden;	   aber	   auch	   schon	  
Paulus	  ruft	   seine	  Gemeinden	   zu	  Geldspenden	  
auf.	   Als	   solche	   sind	   sie	   bis	   heute	   fester	  
Bestandteil	   unserer	   Gottesdienste.	   Auch	  
wenn	   andere	   Spendenaufrufe	   inzwischen	  
ertragreicher	   sein	  mögen,	   bleibt	   die	  Kollekte	  
als	   Zeichen	   der	   Verbundenheit	   von	   Gottes-‐	  
und	  Nächstenliebe	  doch	  unverzichtbar.

2.	   Die	   Messstipendien.	   Im	   Mittelalter	   wan-‐
delte	   sich	   das	   soziale	   und	   religiöse	   Bewusst-‐
sein,	   und	  die	  Messe	  wurde	   jetzt	  vor	   allem	  als	  
Bitte	  für	   jede	  Lebensnot	   und	   als	   Sühneopfer	  
für	   begangene	  Sünden	  verstanden.	  Die	  Logik	  
des	  Gebens	  und	  Erhaltens,	  obwohl	  bereits	   im	  
Alten	   Testament	   in	   Frage	   gestellt	   und	   im	  
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die	  Kirchenmitglieder	  zu	  übertragen	  und	  eine	  
Umlage	  für	   kirchliche	  Zwecke	  zu	  erheben.	   So	  
entstand	   die	   Kirchensteuer	   nicht	   als	   Privileg	  
der	  Kirchen,	   sondern	  zur	   Entlastung	  der	  Län-‐
der.	   Auch	   heute	   noch	   ist	   die	   Kirchensteuer	  
innerkirchlich	   umstritten.	   Einerseits	   ermög-‐
licht	   sie	   gerade	   auch	   im	   europäischen	   Ver-‐
gleich	   eine	  gute	   Finanzierung	   kirchlichen	   Le-‐
bens;	   andererseits	  verknüpft	   sie	  die	  Kirchen-‐
mitgliedschaft	   an	   eine	  Geldabgabe,	   der	   man	  
sich	   nur	   in	   begründeten	   Fällen	   entziehen	  
kann.	  Erst	   im	  Jahr	  2012	  entschied	  das	  Bundes-‐
verwaltungsgericht,	  dass	  es	  einen	  Austritt	  aus	  
der	   Kirchensteuer	   bei	   bestehenbleibender	  
Kirchenzugehörigkeit	   in	   Deutschland	   nicht	  
geben	   kann.	   Theologisch	   kann	   aber	   niemals	  
eine	   Steuer,	   sondern	   allein	   die	   Taufe	   maß-‐

geblich	   für	   eine	   Kirchenmitgliedschaft	   sein.	  
Von	   den	   Gehältern	   der	   hauptamtlichen	   Seel-‐
sorger	   abgesehen	   erhält	   unsere	   Gemeinde	  
keine	   Kirchensteuermittel	   aus	   Deutschland,	  
sondern	   finanziert	   sich	   –	   wie	   andere	  Kirchen-‐
gemeinden	   im	   Vereinigten	  Königreich	  auch	   –	  
allein	  durch	  Spenden.

Andreas	  Blum

Neuen	  Testament	  deutlich	  kritisiert,	   erweckte	  
dabei	  den	  Eindruck,	   dass	  mit	   der	  Größe	  eines	  
materiellen	   Opfers	   auch	   der	   Segen	   bzw.	   die	  
Vergebung	   Gottes	   zunehme.	   Das	   lateinische	  
Wort	   „do	  ut	   des“	  (Ich	  gebe,	   damit	   du	  [Gott]	  
gibst)	  spiegelte	  diesen	  Zeitgeist	  wider.	   Immer	  
größer	   und	   zahlreicher	   wurden	   die	  materiel-‐
len	  Opfer,	  so	  dass	  im	  Anschluss	  an	  die	  Gottes-‐
dienste	  regelrecht	  Markt	   gehalten	  wurde,	  um	  
die	   Gaben	   zu	   verkaufen.	   Von	   daher	   stammt	  
auch	   unsere	  Bezeichnung	   „Messe“	  für	   große	  
Handelsmärkte.	   Der	   Erlös	   kam	   den	   Kirchen	  
zugute.	   Und	   da	   man	   Messen	   nicht	   nur	   für	  
persönliche	   Anliegen	   beim	   Priester	   „bestel-‐
len“	   konnte,	   sondern	   auch	   für	   Verstorbene	  
um	   deren	   Heil	   man	  bangte,	   stieg	  die	  Anzahl	  
der	   Messstiftungen	   und	   folglich	   der	   Einnah-‐
men	  mächtig	   an.	  
Auch	  heute	  noch	  
halten	   wir	   in	  
unseren	   Gottes-‐
d iensten	   Für-‐
bitte	   und	   beten	  
für	   Verstorbene;	  
aber	   der	   mehr	  
a ls	   problema-‐
tischen	  Verknüp-‐
fung	   von	   Opfer	  
und	   Gnade	   fol-‐
gen	   wir	   in	   un-‐
serer	   Gemeinde	  
nicht	   mehr.	   Alle	  
Gebetsanliegen	  
werden	   gerne	  
und	   unentgelt-‐
lich	   aufgenom-‐
men.

3.	  Die	  Kirchensteuer.	  Diese	  relativ	   junge	  Form	  
der	  Abgabe	  ist	   interessanterweise	  keine	  kirch-‐
liche	  Erfindung.	  Vielmehr	  wurde	  sie	  der	  Kirche	  
auf	   deutschem	   Gebiet	  als	   Entschädigung	  auf-‐
gezwungen,	   nachdem	   Napoléon	   sie	   im	   Rah-‐
men	   der	   Säkularisierung	   rechtswidrig	   enteig-‐
net	   hatte.	   Zunächst	  waren	  die	  einzelnen	  Län-‐
der	  verpflichtet,	   die	  Arbeit	   der	  Kirchen	  durch	  
entsprechende	   Staatsleistungen	   sicherzustel-‐
len.	   Aber	   schon	   bald	   entschlossen	   sich	   die	  
meisten	   deutschen	   Länder,	   diese	   Pflicht	   auf	  
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lungszielen	  verhindern,	  gestrichen	  werden;
–	   dass	   Standards	   für	   verantwortliche	   Kredit-‐
vergabe	   und	   Kreditaufnahme	  entwickelt	   und	  
durchgesetzt	   werden,	   um	   die	   gemeinsame	  
Verantwortung	   von	   Gläubigern	   und	   Schuld-‐
nern	  festzuschreiben.

Infolge	   der	   Corona-‐Pandemie	   und	   der	   dras-‐
tischen	   Einschränkungen	   des	   öffentlichen	  
Lebens	   und	   der	   notwendigen	   Lockdowns	  
brach	   die	   Wirtschaft	   im	   Globalen	   Süden	  
vielerorts	   dramatisch	   ein.	   Sinkende	   Roh-‐
stoffpreise	   führten	   zu	  Einnahmeausfällen	  be-‐
sonders	   bei	   rohstoffexportierenden	   Staaten.	  
Der	   Tourismus	   als	   wichtige	   Einnahmequelle	  
sowie	   für	   den	   Export	   bedeutende	   Lieferket-‐
ten	   kamen	   nahezu	   zum	   Stillstand.	   Auch	  
Geldüberweisungen	  von	  Frauen	  und	  Männern,	  
die	   im	   Ausland	   arbeiten,	   gingen	   massiv	  
zurück.	   Die	  Einnahmeausfälle	  mussten	  vieler-‐
orts	  durch	  Kreditaufnahmen	  kompensiert.

Seit	  der	  Corona-‐Pandemie	  hat	  die	  Debatte	  um	  
den	  Umgang	  mit	   der	  Schuldenkrise	  Hochkon-‐
junktur:	   Vom	  Weltbankchef	   und	   der	   UNESCO	  
über	   die	  afrikanischen	  Finanzminister	  und	  die	  
Allianz	   der	   Kleinen	   Inselstaaten	   bis	   hin	   zur	  
globalen	   Entschuldungsbewegung	   und	   dem	  
Papst	  – 	  die	  ganze	  Welt	  fordert	  weitergehende	  
Schuldenerleichterungen	   für	   die	   Länder	   im	  
Globalen	  Süden.

Karin	  Deraëd
Referentin	  Brot	  für	  die	  Welt

Diakonisches	  Werk	  Bayern	  e.V.

Viele	   arme	   Länder	   müssen	   Kredite	   aufneh-‐
men,	  um	  Entwicklung	  zu	  finanzieren,	  weil	  die	  
eigenen	   finanziellen	   Mittel	   nicht	   ausreichen.	  
Das	   ist	   generell	   nichts	   Schlechtes.	   Werden	  
Kredite	   jedoch	   ungeachtet	   der	   Rückzah-‐
lungskapazität	   des	  Schuldners	  vergeben,	   dro-‐
hen	   Schuldenkrisen.	   Werden	   diese	   nicht	  
gelöst,	   sondern	   verschleppt,	   müssen	   die	   Re-‐
gierungen	   der	   betroffenen	   Länder	   Ausgaben	  
für	   die	   Bevölkerung	   streichen:	   Gelder	   für	  
Bildung,	   Gesundheitsversorgung	   oder	   den	  
Erhalt	   und	  Ausbau	  der	   Infrastruktur	  fließen	  in	  
die	  Rückzahlung	   von	  Schulden.	   Unter	   diesen	  
Sparmaßnahmen	  leiden	  vor	  allem	  die	  Ärmsten	  
in	  der	  Bevölkerung

Das	   deutsche	   Entschuldungsbündnis	  
„erlassjahr.de	   –	   Entwicklung	   braucht	   Ent-‐
schuldung	  e.	  V.“	  setzt	  sich	  dafür	  ein,	  dass	  den	  
Lebensbedingungen	   von	   Menschen	   in	   ver-‐
schuldeten	   Ländern	   mehr	   Bedeutung	   beige-‐
messen	   wird	   als	   der	   Rückzahlung	   von	  
Staatsschulden.	  Erlassjahr.de	  wird	  von	  derzeit	  
über	   600	   Organisationen	   aus	   Kirche,	   Politik	  
und	   Zivilgesellschaft	   bundesweit	   getragen	  
und	   ist	   eingebunden	   in	   ein	   weltweites	  
Netzwerk	  nationaler	  und	  regionaler	   Entschul-‐
dungsinitiativen.
	  
erlassjahr.de	  will	  erreichen,	  
–	   dass	   arme	   Länder	   bei	   künftigen	   Schulden-‐
krisen	  in	  einem	   fairen	  und	   transparenten	   Ver-‐
fahren	  Schuldenerlasse	  erhalten	  können,	  statt	  
weiterhin	   von	  Gnade	  und	  Einsicht	   ihrer	   Gläu-‐
biger	  im	  Einzelfall	  abzuhängen;
–	   dass	   Auslandsschulden,	   die	   unter	   Miss-‐
achtung	   internationaler	   Rechtsstandards	   zu-‐
stande	  gekommen	  sind	  und	  die 	  die	  Erreichung	  
von	   international	   vereinbarten	   Entwick-‐
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Ort	   geleisteter,	   für	   die	   dortige	   Bevölkerung	  
überaus	  wichtige,	   persönliche,	   von	  Nächsten-‐
liebe	   getragene,	   kirchliche	   Entwicklungsleis-‐
tung.	   Fokus	   war	   meist	   die	   Alphabetisierung	  
und	   die	   handwerkliche	   Ausbildung,	   land-‐
wirtschaftliche	  Produktivitätsförderung	  durch	  
Bewässerung	   und	   die	   ärztliche	   Grundver-‐
sorgung.	   Ziel	   schien	   mir	   immer,	   praktische	  
Hilfe	   zur	   Selbsthilfe	   zu	   bieten	   und	   den	   Glau-‐
ben	   Christi	   zu	   vermitteln.	   Im	   Ergebnis	   wird	  
hierdurch	   eine	   eigenständig	   denkende	   und	  
gläubige	  Mittelschicht	  gebildet;	  oft	  nicht	  zum	  
Wohlgefallen	   der	   lokalen	  Machthaber.	   Immer	  
öfter	   werden	   Menschen	   wegen	   ihres	   Glau-‐
bens	   und	  wegen	   ihrer	   missionarischen	  Tätig-‐
keit	  verfolgt.
Aus	   meinen	   Beobachtungen	   und	   vielen	  
Gesprächen	   würde	   ich	   vor	   allem	   folgende	  
Rahmenbedingungen	   als	   notwendig	   für	   eine	  
erfolgreiche	   und	   an	   die	   örtlichen	   Mög-‐
lichkeiten	   angepasste	   Micro-‐Finance	   För-‐
derung	  ansehen:
★	   Persönliche	   Sicherheit	   /	   Grad	   der	   Rechts-‐
staatlichkeit	   (Schutz	   vor	   Kriminalität,	   Korrup-‐
tion,	   Verfolgung,	   Vertreibung	   und	   Verschlep-‐
pung,	  Gefahr	   für	  Gesundheit,	   Leben	  und	  freie	  
Entfaltung,	   Eigentumsrechte,	   gesellschaftli-‐
che	  Spannungen)
★	   Sesshaftigkeit	   /	   Lebensraum-‐Verwurzelung	  
(Schutz	   vor	   Lebensraumeinengung	   /	   Land-‐
wegnahme	   z.B.	   durch	   die	   eigene	   Regierung,	  
Auswirkungen	   von	   Klimawandel	   wie	   z.B.	  
Dürre)
★	   Infrastruktur	   (Minimum	   an	   passierbaren	  
Straßen,	  rudimentärer	  Zugang	  zu	  Strom,	  Was-‐
ser,	  Kommunikation)
★	  Ausbildung
★Gesundheitsversorgung.
	  
Die	   Bekämpfung	   der	   Armut	   reduziert	   das	  
globale	  Wohlstandsgefälle	  und	  gibt	   den	  Men-‐
schen	  in	  Entwicklungsregionen	  Hoffnung	  auch	  
die	   weiteren	   nachhaltigen	   Entwicklungsziele	  
bis	  2030	  substanziell	  weiterzuentwickeln.

Johannes	  Funke

Im	   Jahr	   2015	   haben	   die	   Vereinigten	  Nationen	  
17	   nachhaltige	   Entwicklungsziele	   verabschie-‐
det.	  Diese	  sollen	  bis	  2030	  erreicht	  werden.	  Die	  
Beseitigung	  von	   Armut	   unter	   anderem	  durch	  
Micro	  Finance	  ist	  eines	  der	  Ziele.	  Unter	  Micro-‐
Finance	   werden	   Finanzdienstleistungen	   wie	  
Sparen,	   (Micro-‐)Kredit,	   Zahlungsverkehr,	   Ei-‐
genkapital	   und	   Versicherungen	   verstanden,	  
die	   die	   jeweiligen	   Gegebenheiten	   vor	   Ort	  
berücksichtigen.
2017	   gab	   es	   etwa	   1,7	   Mrd.	   Menschen	   ohne	  
Bankkonto	   (2014:	  2	  Mrd.),	  was	  den	  Zugang	  zu	  
Finanzdienstleistungen	   und	   wirtschaftlichem	  
Verkehr	   erheblich	   erschwert.	   Deswegen	  wur-‐
den	  in	  jüngster	  Zeit	   Möglichkeiten	  gefördert,	  
Bankkonten	   auch	   für	   Niedrigverdiener	   zu	  
eröffnen.	  Dies	  gilt	  nicht	  nur	   für	   Entwicklungs-‐
regionen.	   Für	   viele	   britische	   Credit	   Unions	   /	  
Finanz-‐Genossenschaften	   gilt	   dies	   ebenfalls.	  
Menschen	   die	   Möglichkeit	   zu	   geben,	   Spar-‐
Rücklagen	  bei	  einer	   Bank	   zu	  bilden	  ist	   ein	  ru-‐
dimentärer	   Beitrag	   zur	   Entwicklungsför-‐
derung	  und	  Armutsbekämpfung.

Staatliche	  Entwicklungshilfe 	  wird	   auch	  durch	  
kirchliche	   Entwicklungshilfe	   und	   die	   von	  
Banken,	   Stiftungen	   und	   privaten	   Investoren	  
flankiert.	   Die	   Fördergelder	   werden	   je	   nach	  
Notwendigkeit	  als	  investiertes	  Kapital	  oder	  als	  
verlorene	  Zuschüsse	  gegeben.	  	  
Mitglieder	   meiner	   Familie	   haben	   viele	   Jahre	  
ihres	   Lebens	   in	   Entwicklungsregionen	   bzw.	  
mit	   der	   Förderung	  von	   Entwicklungsmaßnah-‐
men	   in	   Afrika,	   Asien	   und	   Lateinamerika	   ver-‐
bracht.	   Dort	   zeigten	   sich	   immer	   wieder	   die	  
überragenden	   Beiträge	   von	   langjähriger,	   vor	  
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Die	   Kunden	   haben	   also	   alle	   ein	   im	   betriebs-‐
wirtschaftlichen	   Sinne	   funktionierendes	   Ge-‐
schäftsmodell.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  stellt	  die	  
EBRD	   nur	   den	   Kunden	   finanzielle	   Mittel	   zu	  
Verfügung,	   die	   sich	   verpflichten	   über	   den	  
betriebswirtschaftlichen	   Tellerrand	   hinaus	   zu	  
schauen	   und	   neben	   der	   Gewinnerwirt-‐
schaftung	   weitere	   Ziele	   zu	   verfolgen.	   Dazu	  
kann	   gehören	   gezielt	   Unternehmertum	   von	  
Frauen	   zu	   fördern,	   Emissionen	  durch	   die	   An-‐
wendung	   energieeffizienter	   Technologien	  
einzusparen	   oder	   Ausbildungsprogramme	  
gegen	  Jugendarbeitslosigkeit	  aufzubauen.

In	   vielen	   der	   EBRD	  Länder	   und	   Kulturen	   sind	  
Zahlen	  und	  Fakten	  in	  Geschäftsberichten	  nicht	  
alles.	   Um	   dennoch	   Betriebswirtschaftlichkeit	  
und	   Wirkungsorientierung	   zu	   vereinen,	  
braucht	   es	  vor	   allem	   eins:	   persönliche	  Bezie-‐
hungen.	   Aus	   diesem	   Grund	   hat	   der	   Au�au	  
eines	  vertrauensvollen	  Verhältnisses	  zwischen	  
den	  EBRD	  Mitarbeitern	  und	  den	  Kunden	  einen	  
ganz	   besonders	   hohen	   Stellenwert.	   Jahre-‐

lange	   Geschäftsbeziehungen	  
sind	   keine	   Seltenheit,	   in	   denen	  
die	   Kunden	  mit	   ihrer	   guten	   Un-‐
ternehmensführung	   ihre	   Wett-‐
bewerbsfähigkeit	   steigern,	   Ar-‐
beitsplätze	   schaffen,	   Umwelt-‐
zerstörung	  reduzieren	  und	  somit	  
Vorbilder	  für	  lokale	  Märkte	  sind.

Auch	   wenn	   ich	   mich	   schwer	  
damit	   tue,	   einen	   angemessen	  
Ersatz	   für	  den	  Ausdruck	  „Hippie-‐
Banker“	   zu	   finden,	   finde	   ich	  
dennoch,	   dass	   die	   EBRD	   mit	  
ihrem	   Geschäftsmodell	   den	  
christlichen	   Vorstellungen	   zu	  
gerechtem	   Wirtschaften,	   bei	  
dem	   die	   Wahrung	   der	   Schöp-‐

fung,	   Nächstenliebe	   und	   Langfristigkeit	   eine	  
Rolle	  spielen,	  schon	  recht	  nahe	  kommt.

Yvonne	  Mitschka
Foto:	  Maria	  Mogilnaya

„Ich	   bin	   Hippie-‐Banker“	  –	   das	  ist	   im	   privaten	  
Kontext	  manchmal	   die	   Beschreibung,	   die	   ich	  
wähle,	   um	   meine	  berufliche	   Tätigkeit	   bei	   der	  
Europäischen	   Bank	   für	   Wiederau�au	   und	  
Entwicklung	   (EBRD)	   etwas	   salopp	   zusam-‐
menzufassen.	   Die	  EBRD	   ist	   eine	  multilaterale	  
Entwicklungsbank	   mit	   Sitz	   in	   London.	   Multi-‐
lateral	  deswegen,	  weil	  zu	  ihren	  Anteilseignern	  
zwei	   EU	   Organe	   und	   69	   Länder	   zählen.	   Ent-‐
wicklungsbank	   deswegen,	   weil	   die	   Bank	   im	  
Jahr	  1991	  gegründet	  wurde,	  um	  offene	  Markt-‐
wirtschaften	   in	   Osteuropa	   zu	   fördern	   und	  
unternehmerische	   Initiativen	   zu	   begünstigen.	  
Die	   EBRD	   investiert	   heute	   in	   38	   Volks-‐
wirtschaften	   in	   Nordafrika,	   Osteuropa	   und	  
Zentralasien	   –	   von	   Estland	   bis	   Ägypten	   und	  
von	   Marokko	   bis	   in	   die	   Mongolei.	   Auf	   diese	  
Weise	   erhält	   so	   mancher	   tunesische	   Unter-‐
nehmer,	   bulgarischer	   Windpark	   oder	   eine	  
kasachische	   Bank	   Kapital,	   das	   kommerzielle	  
Banken	   aufgrund	   von	   Risikovermeidung	   und	  
fehlender	   Marktkenntnis	   nicht	   bereitgestellt	  
hätten.

Die	   Geldvergabe	   unterliegt	   dabei	   strengen	  
Kriterien,	   die	   sich	   grob	   in	   zwei	   Kategorien	  
aufteilen	   lassen:	   Wirtschaftlichkeit	   und	  
Wirkungsorientierung.	   Auf	   der	   einen	   Seite	  
muss	   die	   EBRD	   sicherstellen,	   dass	   sich	   ihre	  
Investitionen	  lohnen	  und	  sie	  kein	  Geld	  verliert.	   11

Kann eine Bank christlich handeln?
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Gier frisst: 

Vertrauen	   und	   Geld	   –	  das	   ist	   so	   eine	   Sache.	  
Wenn	  ich	  jemandem	  Geld	  anvertraue,	  kann	  ich	  
mich	  dann	  darauf	  verlassen,	  dass	  er	  es	  in	  mei-‐
nem	   Sinne	   nutzt,	   so	  wie	   ich	   es	  gesagt	   habe?	  
Kann	   ich	   darauf	   vertrauen,	   dass	   meine	   prall	  
gefüllte	  Geldbörse,	  die	   ich	  im	  Bus	  habe	  liegen	  
lassen,	  einen	  ehrlichen	  Finder	  trifft?
Ja	   und	   Nein.	   Es	   kommt	   drauf	   an,	   wie	   gierig	  	  
jemand	   ist	   oder	   vielleicht	   muss	   man	   noch	  
nicht	  einmal	  gierig	  sein,	  wenn	  da	  540	  Euro	  auf	  
der	  Straße	  rumliegen?

Vom	   17.-‐31.07.2014	   fand	   vor	   der	   Katharinen-‐
kirche	   in	   Frankfurt	   am	   Main	   ein	   Experiment	  
statt,	   anschließend	   dann	   noch	   in	   weiteren	  
Städten:	  Eine	  Kunstinstallation	  von	  Ralf	  Kopp.	  
Die	   Frage	   war:	   Wie	   reagieren	   Menschen,	  
wenn	  plötzlich	  Geld	  ungeschützt	  einfach	  so	  im	  
öffentlichen	  Raum	   rumliegt?	   Würde	  es	   liegen	  
bleiben	  oder	   ist	  es	  ganz	  schnell	  weg?	  Die	  Ver-‐
mutung	  war,	  auch	  bei	  den	  am	  Projekt	  Beteilig-‐
ten,	   das	   wird	   nicht	   lange	   dauern.	   Aber	   die	  
Hoffnung,	   dass	   man	   eines	   Besseren	   belehrt	  
wird,	  blieb.	  

Nun	   muss	   man	   auch	   sagen,	   dass	   das	   Geld	  
nicht	   wirklich	   einfach	   so	   auf	   dem	   golden	  Ta-‐
blett	  gri�ereit	  zum	   in	  die	  Tasche	  Stecken	  da	  
lag,	   sondern	  in	  tausenden	  von	  1-‐Cent	  Münzen	  
stand	   das	   Wort	   VERTRAUEN	   geschrieben.	  
54000	   1-‐Cent-‐Stücke	   –	   das	   sind	   immerhin	  
124,2kg.	   Da	   braucht	   es	   ein	  bisschen	   Zeit	   und	  
Transportmöglichkeiten.	  

Schon	  in	  der	  ersten	  Nacht	  vom	  17.	  zum	  18.	  war	  
alles	   weg.	   14	   Stunden	   lag	   es	   da	   und	   es	   ver-‐
schwand	   zwischen	   2	   und	   3.30	   Uhr	   in	   der	  
Nacht.	  Die	  Aktion	  wurde	  videoüberwacht	  und	  
dokumentiert:	  Vier	   Jugendliche	  brauchten	  ca.	  
eine	  Stunde,	  um	   das	  Geld	   in	  Tüten	  zu	  packen.	  
Die	  Jugendlichen	  meldeten	   sich	   danach	  beim	  
Künstler	   und	   es	  kam	   zu	  einem	   Gespräch:	   Sie	  
waren	   von	   einem	   Obdachlosen	   nach	   Geld	  
gefragt	  worden	  und	  als	  sie	  dann	  an	  dem	  Geld	  
vorbeikamen,	  war	   ihnen	  klar,	   dass	   er	  das	  gut	  
gebrauchen	  konnte.	  Sie	  holten	  ihn	  und	  halfen	  
ihm,	   das	   Geld	   abzutransportieren.	   Ralf	   Kopp	  
ist	   froh	   über	   den	   Ausgang	   des	   Experiments,	  
denn	  es	  war	  eben	  nicht	  Gier,	  die	  die	  Jugendli-‐
chen	  trieb	  und	  so	  stellt	   der	  Künstler	  fest:	   „Ich	  
glaube	  noch	  an	  das	  Gute	  im	  Menschen.”
Ob	   das	   Geld	  bei	   Tag	   auch	  komplett	   entfernt	  
worden	  wäre	  und	  ob	  das	  Wort	  Vertrauen	  den	  
Prozess	   gebremst	   hat,	   bleibt	   bloße	   Vermu-‐
tung.	  

Die	   Kameraaufnahmen	   zeigten	   aber,	   dass	  
viele	  Leute	  stehen	  blieben,	  einige	  nahmen	  sich	  
Geld,	   aber	   mehr	  Menschen	   legten	  Geld	  dazu.	  
Ein	   Fahrradfahrer	   zerstörte	   das	   Kunstwerk	  
und	   mehrere	   Passanten	   legten	   die	   Münzen	  
wieder	  an	  ihren	  Platz	  zurück.	   In	  anderen	  Städ-‐
ten	  verlief	  es	  ähnlich,	  das	  Geld	  war	  in	  der	   ers-‐
ten	   Nacht	   weg.	   Aber	   auch	   hier	   fanden	   z.B.	  
Kinder	  eine	  Tüte	  mit	  Münzen	  und	  brachten	  sie	  
zurück.	   Für	   Kopp	   überwiegen	   die	   positiven	  
Erfahrungen.
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In	   der	  Katharinenkirche	  wurde	  zeitgleich	  eine	  
Ausstellung	   mit	   Kunstwerken	   zum	   Thema	  
Geld	  gezeigt.	  Ferner	   fand	  eine	  Spendenaktion	  
zugunsten	   der	   Obdachlosenarbeit	   der	   Katha-‐
rinenkirche	   statt:	   Es	   konnten	   echte	   5	   Euro	  
Scheine,	   die	   vom	   Künstler	   bedruckt	   und	  
nummeriert	   wurden,	   zum	   Wert	   von	   50	   Euro	  
erworben	  werden.	  

Ich	   frage	  mich	   die	   ganze	   Zeit,	   was	   hätte	   ich	  
wohl	   gemacht?	   Ganz	   sicher	   Fotos	   ;-‐).	   Aber	  
hätte	   ich	   Geld	   mitgenommen?	   An	   sich	   lasse	  
ich	   Geld	   grundsätzlich	   liegen,	   weil	   ich	   hoffe,	  
dass	  es	  jemand	  findet,	  der	  es	  braucht.	  Auf	  der	  
anderen	   Seite...	   so	   ein	   neuer	   funkelnder	  
Glückspfennig...	   aus	   dem	   Wort	   Vertrauen?	  
Vielleicht	   hätte	   ich	   sogar	   gedacht,	   es	   ist	   so	  
gewollt.	  Oder	  hätte	  es	  klick	  gemacht,	  dass	  ich	  
mir	   nicht	   etwas	   vom	   Vertrauen	   mitnehmen	  
soll,	   sondern	   man	   mir	   vertraut,	   dass	   ich	   es	  
liegen	  lasse?	  Auf	   jeden	  Fall	  wird	  sich	  jeder	  der	  
Passanten,	   die	   stehen	   blieben,	   so	   seine	   Ge-‐
danken	  gemacht	  haben.	  

Anke	  Stüber
Fotos:	  ©2014	  Ralf	  Kopp,	  gierfrisst.de	  



Hall☺, liebe Kinder,
 

ich muss euch sagen, ich kann v☺r lauter Nachdenken 
nicht mehr schlafen. Neulich habe ich den Pfarrer wieder einmal ge-
sehen und da bin ich vielleicht erschr☺cken. Er sah richtig s☺rgen-
v☺ll aus und seine Stirnfalte war tiefer als beim letzten Mal. Und 
dann hat er n☺ch s☺ k☺misches Zeug v☺r sich hingemurmelt, s☺ 
was wie: Wir brauchen Geld! Was mach ich nur? Bald sind wir am 
Ende! Wie s☺llen wir nur überleben?☺h, ☺h, habe ich mir gedacht. 
Was die Menschen immer nur mit dem k☺mischen Geld haben. Als☺ 
mir reichen Essensreste, Früchte, Insekten, Mäuse, aber ich glaube, 
die mag der Pfarrer nicht.

Und beim Rumschleichen höre ich ☺ft s☺ seltsame Sätze wie:
„Geld regiert die Welt“, ☺der „Geld macht auch nicht glücklich“.
Immer dieses Geld! Aber wir Füchse sind ja schlau und da habe 
ich mir gedacht, der Sache musst du mal auf den Grund gehen. Und 
w☺ kann ich das am besten? Natürlich in den Wissensendungen für 
Kinder, weil das verstehe s☺gar ich.

Bei „Wissen macht ah“ w☺llten Kinder 
wissen, wer das Geld erfunden hat und die 
haben das ganz t☺ll erklärt:
Damals in der Steinzeit teilten die Men-
schen das, was sie gejagt ☺der gesammelt 
hatten untereinander auf. Es gab nicht die 
Möglichkeit, etwas zu kaufen ☺der zu 
tauschen. Das k☺nnte man erst, als die 
Menschen sesshaft wurden, als sie anfin-
gen, Siedlungen zu bauen und Felder zu 
bestellen. Und dadurch hatten sie manch-
mal mehr als sie selber essen k☺nnten. 
Das k☺nnte man wunderbar tauschen gegen 
etwas, was man nicht hatte: zum Beispiel 
ein warmes Fell ☺der ein Werkzeug. 

Kinderseiten
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So machte man das weltweit. Aber manches k☺nnte man schlecht 
lagern ☺der transp☺rtieren. ☺der es wurde eine Ware angeb☺ten, die 
für den anderen gar nicht interessant war. Dann kam es auch nicht 
zum Tausch. Es musste als☺ etwas her, das lange haltbar, 
transp☺rtfähig, fälschungssicher und nicht in zu gr☺ßen Mengen 
verfügbar war. All das traf auf die stabilen Gehäuse der Kauri-
schnecken zu. Bereits seit 2000 v☺r Christus bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein wurde sie in Teilen ☺stasiens, in N☺rdafrika und im 
Südpazifik als Zahlungsmittel benutzt. Man reihte sie dazu auf 
Schnüre auf. W☺anders wurden Perlen, Muscheln ☺der k☺stbare 
Steine als Tauschmittel benutzt. Auch Metalle wie Kupfer, Silber 
und G☺ld nahmen eine bes☺ndere R☺lle im Tauschhandel ein. Be-
reits im 4. Jahrtausend v☺r Christus wurde G☺ld und Silber in 
Mes☺p☺tamien und Ägypten gefunden – und sch☺n bald wurde es 
als Zahlungsmittel genutzt. Das Metallgeld wurde in Ringe, Stäbe   
☺der Barren geg☺ssen. Entsprechend ihrem Wert k☺nnten sie zer-
kleinert und abgew☺gen werden. Diese Edelmetalle setzten sich spä-
ter weltweit als Zahlungsmittel durch.
Die ersten Münzen wurden schließlich 650 v☺r Christus im König-
reich Lydien, in der heutigen Türkei geprägt.V☺n da verbreiteten sie 
sich schnell bis zu den Griechen und Römern. Der V☺rteil war: die 
Münzen mussten nicht mehr abgew☺gen werden, s☺ndern wurden 
gezählt. Später k☺nnte man sie bei Banken einzahlen und bekam dafür 
Quittungen, die Bankn☺ten ☺der Zettel genannt wurden. Und das 
hatte einen V☺rteil: Papiergeld war nicht s☺ schwer wie Münzen 
und man k☺nnte auch viel Geld ganz einfach tragen.
S☺weit die Geschichte.
Aber dann habe ich n☺ch etwas ganz Anderes, Schreckliches ge-
hört: nämlich dass nicht alle Menschen gleich viel Geld haben. Stellt 
euch v☺r, in eurer Familie sind 50 Leute und ihr habt 50£. Dann be-
sitzt einer allein 45£ und die anderen 49 Leute zusammen nur 5£. 
Das ist d☺ch nicht gerecht, dass weiß s☺gar ich. Als☺ ich muss 
sagen, ihr Menschen, und v☺r allem die Gr☺ßen, seid sch☺n 
k☺misch und manchmal bin ich richtig fr☺h, ein Fuchs zu sein.

S☺, bis zum nächsten Mal
Euer Winnie, der Kirchenfuchs

Und	  zum	  Schluss	  habe	  ich	  noch	  eine	  Aufgabe	  für	  euch:	  zählt	  alle	  ☺,	  schreibt	  die	  Lösung	  mit	  eurem	  Namen	  und	  Alter	  bis	  zum	  
30.11.	  an	  gemeindereferentin@dkg-‐london.org.	  Aus	  allen	  richtigen	  Antworten	  werden	  3	  Gewinner	  gezogen.	  Viel	  Glück!!!

Kinderseiten
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Kennen Sie ...

Ich	  war	   schon	   immer	   sehr	   neugierig.	   Musste	  
alles	  wissen,	   alles	   sehen,	   alles	  anfassen.	   Fast	  
zwangsläufig	   landete	   ich	   damit	   im	   Journalis-‐
mus.

In	   der	   Oberstufe	  begann	   ich	   für	  die	  Lokalzei-‐
tung	   zu	   schreiben.	   Für	   die	  Neue	   Osnabrücker	  
Zeitung	   ging	  ich	  zum	  Schützenfest,	   zum	   Reit-‐
turnier,	   zum	   Erntedankmarkt	   –	   das	   ganze	  
Programm.

Mein	   erstes	   Praktikum	   führte	   mich	   zur	   Bild	  
nach	   Berlin.	   Eine	  harte	  Schule,	   denn	  mit	   mei-‐
nen	   Themenvorschlägen	   erntete	   ich	   in	   den	  
ersten	   Tagen	   nicht	   mal	   ein	   müdes	   Lächeln.	  
"Das	  muss	  neu	  sein,	   Frau	   Trentmann!	  Was	   ist	  
die	  Geschichte?",	   fragte	  der	  Ressortleiter,	   mit	  
gelangweiltem	   Blick.	   Das	   hat	   gewirkt,	   noch	  
heute	   frage	   ich	   mich,	   bevor	   ich	   ein	   Thema	  
vorschlage:	  Ist	  das	  wirklich	  neu?

Nach	   Stationen	   als	   freie	   Mitarbeiterin	   des	  
Kölner	  Stadt-‐Anzeigers 	  und	  der	  Welt	   am	   Sonn-‐
tag 	   in	   Düsseldorf	   ging	   es	   nach	   Studienende	  
nach	  Berlin,	  wo	  ich	  bei	  der	  Welt-‐Gruppe	  volon-‐
tierte.	   Schon	   bald	   wurde	   klar,	   dass	   ich	   im	  
Bereich	   Wirtschafts-‐	   und	   Finanzjournalismus	  
arbeiten	  wollte.	  Statt	  der	  Ankündigungen,	  der	  
Vorsätze,	   der	   hehren	  Ziele,	   von	   dem	   mir	   die	  
Politik	   und	   die	   dazugehörige	   Berichterstat-‐
tung	   geprägt	   schienen,	   regieren	   im	   Wirt-‐
schafts-‐	   und	   Finanzressort	   die	   Zahlen.	   Über	  
Firmen	   zu	   berichten,	   vor	   allem	   im	   Ausland,	  
wurde	  schnell	  zu	  meinem	  erklärten	  Ziel.	  

Das	  führte	  mich	  nach	  Shanghai,	  wo	  ich	  für	  die	  
Welt	   und	   andere	  Medien	   über	   deutsche	   und	  
chinesische	  Firmen	  berichtete.	  Xi	   Jinping	   eta-‐
blierte	   sich	   damals	   gerade	   als	   chinesischer	  
Präsident,	   und	   ausländische	   Firmen,	   unter	  
anderem	   auch	   im	   deutschen	   Mittelstand,	  
machten	  sich	  große	  Hoffnungen,	  dass	  mit	   der	  
neuen	  Führung	   im	  Reich	   der	  Mitte	  auch	   end-‐

lich	  das	  "Level	   Playing	  Field"	  kommen	  würde,	  
das	   Wirtschaftslenker	   und	   auch	   Bundeskanz-‐
lerin	  Merkel	  so	  lange	  gefordert	  hatten:	  gleiche	  
Bedingungen	   für	   alle.	   Heute,	   zehn	   Jahre	  
später,	  wissen	  wir,	  dass	  sich	  diese	  Hoffnungen	  
nur	  in	  Teilen	  erfüllt	  haben.

Meine	   Zeit	   in	   China	   war	   durch	   viele	   Reisen	  
geprägt.	   Für	   die	  Welt	   und	   den	   Focus	   schaute	  
ich	   mir	   Stahlwerke	   und	   Autofabriken	   an,	   in-‐
terviewte	   chinesische	   Milliardäre	   und	   lernte	  
die	  große	  Vielseitigkeit	   des	  Landes	  kennen,	   in	  
dem	  man	   sich	   an	  einigen	   Orten	  wie	   in	   einer	  
fernen	  Zukunft	   fühlte	  und	  andernorts	  meinte,	  
noch	   in	   den	   80er-‐	   oder	   90er-‐Jahren	   unter-‐
wegs	   zu	   sein.	   China	   hat	   mir	   auch	   die	   große	  
Kluft	   zwischen	   arm	   und	   reich	   aufgezeigt,	   die	  
viele	   Entwicklungsländer	   prägt,	   und	   den	  
großen	   Hunger	   der	   Menschen	   nach	   Wohl-‐
stand	  und	  westlichem	  Lebenskomfort,	  der	  mit	  
deutschen	   Waschmaschinen	   und	   Autos	   und	  
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amerikanischen	   iPhones	   gestillt	   wird.	   Meine	  
Zeit	   in	   China	   hat	   mir	   in	   vielerlei	   Hinsicht	   die	  
Augen	  geöffnet	   und	  ein	  besseres	  Verständnis	  
globaler	  Wirtschaftsdynamiken	  vermittelt.	  

Von	   Shanghai	   aus	   ging	   es,	   mit	   dem	   Master-‐
zeugnis	   in	   der	   Tasche,	   nach	   London.	   Ich	  
berichtete	   für	   die	  Welt	   als	  Wirtschafts-‐	   und	  
Finanzkorrespondentin	  aus	  der	  Londoner	  City,	  
interviewte	   britische	   und	   internationale	   Un-‐
ternehmensführungen,	   schrieb	   über	   die	   Fol-‐
gen	   des	   Klimawandels	   für	   das	   britische	   Na-‐
tionalgericht	   Fish	   &	   Chips,	   über	   den	   letzten	  
klassischen	  Defender,	  der	  bei	  Land	  Rover	  vom	  
Band	  lief	   und	  reiste	  nach	  Aberdeen,	   um	   über	  
die	   Folgen	   des	  Ölpreis-‐Crashes	   zu	   berichten.	  
Britischen	   und	   internationalen	   Fernseh-‐
sendern	  erklärte	  ich	  in	  meiner	  Freizeit,	  wie	  die	  
Deutschen	  Grossbritannien	   sehen	  –	  the	  "Ger-‐
man	   view"	   –	   was	   vor	   allem	   im	   Vorfeld	   und	  
Nachgang	   des	   Brexit-‐Referendums	   im	   Jahr	  
2016	  nachgefragt	  wurde.	  

2016	   wechselte	   ich	   von	   der	   Welt	   zum	   Wall	  
Street	  Journal,	  hatte	  ich	  doch	  schon	   lange	  die	  
Ambition	   gehegt,	   bei	   einem	   internationalen	  
Medium	  zu	  arbeiten.	  Beim	  Wall	  Street	  Journal	  
in	   London	  schrieb	   ich	  über	   Konzernfinanzen,	  
oder	   Corporate	   Finance,	   und	   interviewte	  
CFOs,	   Treasurer	   und	   Controller.	   Brexit	   war	  

auch	  hier	  ein	  großes	  Thema,	  wenngleich	  mehr	  
aus	   amerikanischer	   Perspektive	  gesehen	   und	  
mit	   der	   Frage	   verbunden,	   was	   es	   für	  
U.S.-‐Firmen	   in	   Großbritannien	   und	   Irland	   be-‐
deuten	  würde,	  wenn	  das	  United	  Kingdom,	  ein	  
Brückenkopf	  in	  die	  Europäische	  Union,	   diesen	  
Status	  verlieren	  würde.

Einer	   der	   Gründe,	   für	   das	  Wall	   Street	   Journal	  
arbeiten	   zu	   wollen,	   war	   der	   Hauptsitz	   des	  
Unternehmens	   in	   New	   York.	   Dort	   wollte	   ich	  
schon	   immer	   einmal	   arbeiten.	   Die	   Beförde-‐
rung	  meiner	   Chefin	  und	   ihre	  damit	  ausgewei-‐
teten	   Kompetenzen	   machten	   den	   Umzug	   in	  
den	  Big	  Apple	  im	   Jahr	   2019	  möglich.	   Ich	  blieb	  
im	   selben	   Team,	   Corporate	   Finance,	   was	   ich	  
nun,	  seit	   Anfang	  des	  Jahres,	   als	  Bureau	  Chief	  
auch	   leite.	   Wir	   berichten	   vor	   allem	   über	   die	  
Konzernfinanzen	  von	   grossen	  U.S.-‐Firmen	   im	  
S&P	   500.	   Ich	   schreibe	   gerne	  über	   Corporate	  
Finance,	   weil	   sich	   praktisch	   alle	   wichtigen	  
Entscheidungen	   eines	   Unternehmens	   in	   den	  

Finanzen	   widerspiegeln	   und	   der	   CFO	  
mit	  am	  Tisch	  sitzt.	  	  

Nun	  leben	  mein	  Mann	  Ben	  und	   ich	  seit	  
über	   zwei	   Jahren	   in	   New	   York	   –	   eine	  
spannende	  Zeit,	  wenngleich	  sie 	  teilwei-‐
se	   anders	   verlaufen	   ist	   als	   erwartet.	  
Wegen	  der	  Pandemie	  war	  New	  York	   im	  
vergangenen	   Frühjahr	   zeitweise	   wie	  
ausgestorben,	   was	   sich	   im	   Sommer	  
2020	   änderte.	   Seitdem	   fühlt	   sich	   New	  
York	   für	   uns	   wieder	   relativ	   "normal"	  
an,	   was	  auch	   daran	   liegt,	   dass	  es	   hier,	  
anders	   als	   in	   Europa,	   keine	   neuen	  
Lockdowns	   gegeben	   hat.	   Unser	   New	  
Yorker	   Büro,	   das	   seit	   März	   2020	   ge-‐
schlossen	  war,	   ist	   seit	  September	  wie-‐
der	  geöffnet,	   auf	   freiwilliger	   Basis.	   Die	  
Familie	  haben	  wir	  im	   Spätsommer	  end-‐

lich	   wieder	   gesehen,	   nach	   einem	   Jahr	   und	  
acht	  Monaten.	  Das	  war	  mit	  Abstand	  die	  längs-‐
te	  Zeit	  ohne	  die	  Familie,	  in	  den	  zehn	  Jahren,	  in	  
denen	  ich	  jetzt	  im	  Ausland	  lebe.	  

Nina	  Trentmann
Fotos:	  Benjamin	  Trentmann-‐Mannall-‐Fretwell
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Unsere	  Gemeinde	   ist	   in	  der	   glücklichen	   Lage,	  
in	  Whitechapel	   eine	  eigene	  Kirche	   zu	  haben.	  
Das	   Gebäude	   aus	   den	   1950er	   Jahren	   verur-‐
sacht	   jedoch	   erhebliche	   Kosten.	   Für	   den	  
laufenden	  Unterhalt	  der	  Kirche	  und	  des	  Pfarr-‐
hauses	  müssen	  wir	  jedes	  Jahr	  ca.	   £	  8.000	  auf-‐
wenden	  (für	  Strom,	  Gas,	  Wasser,	  Versicherun-‐
gen	  und	  Steuern).	  In	  den	  vergangenen	  Jahren	  
haben	   wir	   außerdem	   umfangreiche	   Renovie-‐
rungsarbeiten	   vorgenommen	   (z.B.	   Asbest-‐
Entsorgung,	   Renovierung	   des	   Kirchenvor-‐
raums,	   Errichtung	   eines	   Zauns	   im	   Außen-‐
bereich,	   Erneuerung	  des	   Belags	   im	   Innenhof,	  
Instandsetzung	   der	   Orgel)	   und	   eine	   Reihe	  
weiterer	   Maßnahmen	   steht	   angesichts	   des	  
Alters	   des	   Gebäudes	   noch	   an.	   Außerdem	  
fallen	  jährlich	  Kosten	  in	  Höhe	  von	  ca.	  £	  10.000	  
für	  Veranstaltungen,	  den	  Gemeindekaffee,	  die	  
Oase	   und	  die	  allgemeine	   Verwaltung	  an.	   Den	  
laufenden	  Ausgaben	  von	  ca.	  £	  18.000	  pro	  Jahr	  
stehen	  Einnahmen	  durch	  Spenden	  und	  Kollek-‐
ten	   von	   ungefähr	   £	   9.000	   gegenüber.	   Der	  
jährliche	   Fehlbetrag	   wurde	   bisher	   durch	  
großzügige	  Zuwendungen	  des	  Wynfrid	  House	  
gedeckt.	   Dieser	   Zuschuss	   musste	   nun	   ange-‐
sichts	   der	   Folgen	   der	   Covid	   Pandemie	   und	  
ausbleibender	   Gäste	   im	   Wynfrid	   House	   ge-‐
strichen	  werden.	  Wir	  brauchen	  daher	  mehr	  als	  
sonst	  Ihre	  Hilfe.

Rainer	  Schmitz	  
(Vorsitzender,	  Finance	  Committee)

Der	   Standort	   Ham	   benötigt	   ein	   jährliches	  
Budget	  von	   ca.	   £15,000,	   um	   das	   Gemeindele-‐
ben	  und	  die	  zahlreichen	  Angebote	  für	   unsere	  
meist	   jungen	  Familien	  finanzieren	   zu	  können.	  
In	   diesem	  Budget	  enthalten	   sind	  Kirchenmie-‐
te,	   Kosten	   für	   Aushilfspriester,	   musikalische	  
Gestaltung	  der	  Gottesdienste,	  Gemeindefeste,	  
die	  Oase,	   Jugendarbeit,	   soziale 	  Projekte	   und	  
Verwaltungskosten.	  Finanzielle	  Förderung	  von	  
staatlicher	  Seite	  gibt	  es	  dafür	  nicht.
Um	   das	   eingebrochene	  Kollektenau�ommen	  
auffangen	  zu	   können,	   brauchen	  wir	   Ihre	  Un-‐
terstützung.	   In	  einer	   kleinen	  Gemeinde	  ist	   es	  
besonders	   wichtig,	   dass	   die	   finanzielle	  
Verantwortung	  von	  möglichst	  vielen	  Schultern	  
getragen	   wird.	   Auch	   deshalb,	   weil	   unsere	  
Gemeindemitglieder	  berufsbedingt	  oft	  nur	   für	  
eine	  begrenzte	  Zeit	   vor	  Ort	   sind	  und	   sich	  das	  
Bild	   der	   Gemeinde	   daher	   ständig	   verändert.	  
Nur	  durch	  Ihre	  Spenden	  und	   Ihren	  regelmäßi-‐
gen	   Beitrag	   zur	   Kollekte	  bleibt	   die	  Lebendig-‐
keit	  der	  Gemeinde	  und	  das	  pastorale	  Angebot	  
erhalten.

Petra	  Robson	  
(Treasurer)

Für	   Rückfragen	   stehen	  die	  Mitglieder	   der	   Fi-‐
nanzgremien	   unserer	   Gemeinde	   gerne	   zur	  
Verfügung.

Every little helps... – auch uns



Gemeinde und Geld 

Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. 
Wer andere glücklich macht, wird glücklich. 

André Gide

Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern 
und ihren Familien und Freunden 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

A. Blum/E. Sander/S. Underwood/L. Balk
Ihr Seelsorgeteam und die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden

Die	  Gottesdienstzeiten	  über	  die	  Feiertage	  finden	  Sie	  auf	  der	  Rückseite.	  

Bitte	  überlegen	  Sie,	   ob	   Sie	  nicht	   auch	  eine	  „Standing	  Order“ 	  einrichten	  
können,	  denn	  das	  verringert	  unseren	  Verwaltungsaufwand	  und	  gewährt	  finanzielle	  
Planungssicherheit.	  

Als	  anerkannte	   Charity	   sind	  wir	   auch	  „Gift-‐Aid“ 	  berechtigt,	   d.h.	   Ihre	  Spende	  
wird	   staatlicherseits	   noch	   einmal	   um	   25%	  erhöht.	   Dafür	   brauchen	  wir	   allerdings	  
eine	  einmalige	  Einverständniserklärung,	  die	  von	  unserer	  Website	  heruntergeladen	  
werden	   kann	  oder	   auf	  Wunsch	  zugeschickt	   wird.	  Für	   einen	  Beitrag	  zur	  sonntägli-‐
chen	  Kollekte	  sind	  wir	  natürlich	  auch	  weiterhin	  dankbar.	  

DONATIONS
WORTH
25%
M O R E

Gemeindekonto	  Whitechapel:
HSBC,	  Inhaber:	  WRCDT	  German	  Church
Konto	  Nr.	  91735012,	  Sort	  Code	  40-‐05-‐20

Gemeindekonto	  Ham:
HSBC,	  Inhaber:	  Germanspeaking	  Catholic	  Church
Konto-‐Nr.	  11393065,	  Sort	  Code	  40-‐23-‐29
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Advents- und
Weihnachtszeit

ausgewählte Termine

29.11., 19.30 Uhr Adventsandacht in Ham
04.12., 18 Uhr Adventsvigil in Whitechapel 

anschl. Feuerzangenbowle
05.12., 11.30 Uhr Nikolaus-Besuch in Ham

11.12., 18 Uhr Ökumenischer Adventsgottesdienst in St. Georges
12.12., 11 Uhr Nikolaus-Besuch in Whitechapel anschl. Nikolausbasar

Heiligabend 24.12.
15.30 Uhr Krippenspiel in Ham 

17 Uhr Christmette in Whitechapel
21 Uhr Christmette in Ham 

2. Weihnachtsfeiertag 26.12.
11.30 Uhr Heilige Messe in Ham 

mit feierlichem Segen zum Jahresabschluss

Empfang der Sternsinger
09.01., 11 Uhr in Whitechapel 

16.01., 11.30 Uhr in Ham
anschl. Botschaftsbesuche

vorbehaltlich 
staatlicher und diözesaner Covid-Guidelines,

alle Infos über Newsletter und Website


