
CAUX
INFORMATIONSDIENST

DER

MORALISCHEN

aufrOstung

NR. 8, 9, 10
AUG., SEPT., OKI. 1991

43.JAHRGANG

BerichtCy Kommentare, Persdnliches:

Konferenz-
bericht

Caux,
Sommer 1991

«Demokratie beginnt mit mir»

r-r-

V

VM:- ..

I



Demokratie beginnt
Internationale

Konferenzfur

Moralische Aufriistung,

CauXy Schweiz,

5. lull bis

25. August 1991

Die Moralische Aufriistung ermutigt alle, Zeit und Raum
fiir die Stille zu schaffen, in der geistiges Wachstum mog-
lich ist und jeder seine spezifische Lebensaufgabe ent-
decken kann. Sie schafft ein Netz von Frauen und Man-

nern verschiedenster Herkunft und Tradition, die fiir ein
gemeinsames Ziel zusammenarbeiten: eine Welt aufzu-
bauen, in der die tiefsten Bediirfnisse der Menschen beant-

wortet werden. Sie steht fiir unverriickbare moralische

Werte: Ehrlichkeit, Reinheit, Uneigenniitzigkeit und
Liebe, und setzt sich dafiir ein, dass der Wille Gottes im
privaten wie im offentlicben Leben zum TVagen kommt.

Wir danken den Kollegen von der Revue CHANGER fiir die
Einsichtnahme in ihre Unterlagen
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Das Konferenzzentrum iiber dem Genfersee

mit
mir

A>4*Sj

Vor zehn Jahren begannen die Ver-
handlungen der Konferenz fiir Sicher-
heit und Zusamraenarbeit in Europa
(KSZE). Damals hegte der Kremlchef
Breschnew die Absicht, durch sie die
Grgnzen des Sowjetreiches und des
C?^.econ-Blocks als unverruckbar an-
erkennen zu lassen. Es folgten jahre-
lange zahe Verhandlungen, unter an-
derem in Helsinki, Madrid und Bel-
grad. Heute, wahrend diese Ausgabe
in Druck geht, findet in Moskau eine
KSZE-Konferenz statt, ausgerechnet
iiber das Thema Menschenrechte.

Eine Denkpause lohnt sich. Was zei-
gen uns die Ereignisse der letzten zehn
Jahre? Sie fordern unsere Bequem-
lichkeit heraus, die sich mit der Erkla-
rung zu rechtfertigen suchte, dass wir
einzelne sowieso nichts tun konnen,
das alles «dort oben» oder «dort drii-

ben» oder «von den andern» bestimmt

werde.

Djl^ Ereignisse von Gdansk, Leipzig,
Tallinn, Vilnius und schliesslich

vom Monat August in Moskau, aber
auch jene in den Strassen von Manila
auf den Philippinen, 1987, haben etwas
gemeinsam. Sie bestatigen kraftvoll,
was der Lausanner Professor und Eu-

ropa-Experte Henri Rieben vor gut
acht Jahren sagte: «Der Gang der Ge-
schichte wird nicht nur durch die Ent-

wicklung der wirtschaftlichen und so-
zialen Machtverhaltnisse bestimmt.

Die Geschichte gibt Frauen und Man-
nern, die sich von einer tiefen Uber-
zeugung leiten lassen, ihre Chancen
und Mdglichkeiten.»

So war es nicht von ungefahr, dass der
Sommer 1991 in Caux mit den folgen-
den Gedanken eingeleitet wurde:
«Demokratie beginnt mit mir. (...) Sie
hangt von der Bereitschaft des einzel-
nen ab, sich um das Ganze zu kum-
mern, iiber sich selbst hinauszudenken
und Zivilcourage zu zeigen. Das erfor-
dert eine Anderung des Herzens und
ein weites Denken. Demokratie ent-

steht nicht im Zuschauen, sie beginnt
in uns alien.»

Bewohner wie auch Passanten am obe-

ren Genfersee fragen sich bisweilen,
was sich wohl in diesem schlossahnli-

chen Ban mit seinen Tiirmchen ab-

spielt. Vor fast 90 Jahren hatten sich
die Pforten des Caux-Palace-Hotels

gedffnet. Doch war es bloss eine auser-
wahlte Schicht, die damals in der Lage
war, seine Schwelle zu iiberschreiten.
Heute aber, nach funfundvierzig Jah
ren einer ganz anderen Zweckbestim-
mung, geht es anders zu und her. Al-
lein in diesem Sommer haben 2160

Personen die Konferenzen besucht,
unter ihnen 324 aus Mittel- und Osteu-

ropa. Bewohner der Gegend und Pas
santen konnten sich am 24. August, ei-
nem Tag der offenen Tiir, ungezwun-
gen an Ort und Stelle informieren.

Sie, liebe Leser, konnen sich anhand
dieser Ausgabe ein Bild davon ma-
chen, was in sieben Konferenzwochen
alles geschah. Es ist zwar unmoglich,
auf bloss 24 Seiten ungekiirzt zu be-
richten. Geben wir zuerst der zehnjah-
rigen Anahid das Wort. Sie hat die Ge
danken iiber ihren Aufenthalt in einen

Vers gefasst;

Wir waren nun in Caux,

Wo viele aus- und eingehen.

Sie suchen nach dem besten Weg,
Sie kommen aus Norwegen,
Sie segeln von England,
SieJliegen von Finnland
Und vom weit entfernten Neuseeland.

Die Russen sprechen mit den
Chinesen,

Die Polen reden mit den Japanem,
Und alle besprechen, wie man Frieden

schafft!

Die einen kommen frohlich,
und andere sind traurig,

Weil mancherorts die Welt aus den

Fugen gerdt,
Und doch konnten wir einander

helfen, mitten in allem Feid,
Wenn wir bereit waren, unserHerz

Und unseren Kopfzu gebrauchen.

Und deshalb gibt es unser Caux,
Wo so viele aus- und eingehen!
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Janet K. Museveni, Uganda Die Schweizer Standerdtin Josi Meier im Gesprdch mil der Ministerin Anna A. Msekwa aus
Tansania

Anstiftung zum Frieden - Frauen aus aller Welt

ergreifen die Initiative

«Wir Frauen sind der Gewalt miide. An-

statt sie still zu erdulden, miissen wir zei-
gen, dass wir bereit sind, etwas dagegen zu
tun. Der Friede hangt nicht bloss von den
durchaus wichtigen Abriistungsverband-
lungen ab, sondern genauso, oder nocb viel
mehr, von den Entscbeidungen und dem
Verhalten einzelner Menschen. Unser Ziel

ist es, dass Sie alle dieses Bewusstsein ent-

wickeln und es in Ihrem Alltag verwirkli-
chen.»

Mit diesen Worten eroffnete Anna Abdallah

Msekwa, die tansanische Ministerin fiir Land-
wirtschaft, am 25. Juli die Konferenz «Frie-
den stiften - eine Fraueninitiative». Von ihr

war 1988 der erste Anstoss dazu ausgegan-
gen. Es ging ihr darum, Frauen zusammen-
zubringen, die bereit waren, in sieb selbst
und um sieb berum Frieden zu scbaffen

und zu stiften. Wabrend gut zwei Jahren
wurde dieser Gedanke besprocben, dar-
iiber nacbgedacht, praktische Erfabrun-
gen gewagt und alles mit beispielbafter
Sorgfalt vorbereitet. Von Costa Rica bis
Australien batten sieb Frauengruppen
fiber Monate binweg getroffen. In Neusee-
land hatte im Frfihjahr ein Kolloquium
stattgefunden. In Nigerien war zur Finan-
zierung der Reisekosten eine Modeschau
fiber die Bretter gegangen - und eine ganze
Reihe offentlicher Podiumsgespraebe ver-
anstaltet worden.

Und nun batten sie sich also an diesem

25. Juli eingefunden: Frauen aller Konti-
nente, jeglicher Herkunft und Glaubens-
richtung. Die beinahe 700 Anwesenden -
darunter auch beachtlich viele Manner -

stammten aus 65 Landern. Zum erstenmal

gehdrte auch eine Delegation aus der
Volksrepublik China dazu.

Sind Frauen friedliebender?

Die schweizerische Standerdtin Josi J. Meier,

Mitglied des Einladungskomitees, erklarte
in ihrer Eroffnungsrede, ohne die tatige
Mitarbeit der Frauen kdnne Frieden nicht

zustandekommen. «Uns als Frauen und

Muttern liegt naturgemass viel am Frie
den. Sind wir doch geschaffen, um Leben
weiterzugeben.»

«Allzu lange haben wir uns vor unsern Ver-
antwortungen gedruckt», erklarte Janet
Museveni, die Frau des ugandischen Minister-
prdsidenten. «Wir haben uns hinter unsern
Mannern versteckt, sie zum Krieg ge-
drangt, wahrend wir zu Hause blieben. Wie
sind wir in den Hintergrund geraten? Wer
hat uns ins hintere Glied verwiesen? Diese

Konferenz darf nicht der Ort weiterer Vor-

wiirfe an die Gesellschaft sein, noch diirfen
wir unser Tun oder Nichtstun entschuldi-

gen. Dies soil eine Zeit tiefer einzelner und
gemeinsamer Gewissensprufung sein, in
der wir entdecken, wo wir als Frauen und
Menschen versagt haben und wie wir be-
ginnen konnen, das Unrecht wiedergutzu-
machen. (...) Wir miissen den Mythos auf-
fliegen lassen, dass Frauen friedliebender
sind als Manner. (...) Wir sind nicht mit ei-
nem zusatzlichen Friedens-Chromosom

ausgestattet!»

Tatiges Engagement

Beeindruckend waren die Berichte vieler

Teilnehmer fiber ihr Engagement vor Ort,
entdeckte man doch in den Seminarien

oder Gesprachsgruppen die Prasidentin
einer Vereinigung ffir misshandelte
Frauen von Simbabwe, die frfihere Spre-
cherin ffir Frauenfragen im Weltkirchen-
rat oder eine amerikanische Jfidin, unter-
wegs nach Israel und Palastina, um einen
Videofilm fiber Versohnung zu drehen.
Ganz abgesehen von Personlichkeiten wie
der schon zitierten Gattin des ugandischen
Prasidenten, einer Transportministerin

aus Simbabwe, Parlamentarierinnen ..us
Agypten, Kanada, der Schweiz, der Tsche-
choslowakei und der Koniginmutter von
Lesotho.

Eine frohliche Feststimmung herrschte in
Caux wahrend jener Woche. Daffir sorgten
unter anderem die zahlreichen Afrikane-

rinnen mit ihren Liedern und Tanzen; bei

der Begrfissung der verschiedenen Dele-
gationen, in den Versammlungen oder
wahrend des Abendprogramms. Singend
und im Rhythmus der Buschtrommeln tan-
zend fiberbrachten sie ihren Beitrag ffir
das Konferenzzentrum von Caux: Tee,
Kaffee, Gewfirze und Kunstgegenstande
aus ihren Landern. (Siehe auch Foto S. 13.)

Uberlieferung und modernes Leben

Zweifellos verdankte die Konferenz dieser

afrikanischen Prasenz eines ihrer mar^,-
testen Themen: «Herk6mmliche Roln^n-

verteilung und heutige Wirklichkeit har-
monisieren.» Gladys Masire aus Botswana
sprach fiber die Verstadterung, die einen
Zerfall des Familienlebens nach sich ziehe

und den Jugendlichen das Erwachsenwer-
den erschwere. «Wir haben jetzt junge
Leute, die weder der Uberlieferung noch
dem <modernen Leben> folgen», bekannte
eine Mutter aus Tansania. «Sie sind zwi-

schendrin. Meine ffinf Kinder haben ihre

Studien im Ausland absolviert. Bei ihrer

Rfickkehr lief das Leben alles andere als

geschliffen. Frfiher respektierten sie uns;
heute sagen sie: <Ihr seid fiberholt.> Aber
vielleicht ist es auch an mir, mich zuerst ei
ner veranderten Welt anzupassen.» Eine
junge Nigerierin sprach von den Problemen,
welche auf die Tatsache zurfickzuffihren

sind, dass es in ihrem Land noch zahlreiche
polygame Familien gibt. Ihres Erachtens
bringen viele junge Leute ihre durch diese
Situation verursachte Unsicherheit und



Auflehnung durch gewalttatiges Beneh-
men zum Ausdruck.

«Ich bin das vierte von 13 Kindern», besta-
tigt eine ihrer Kolleginnen. «Als mein Va-
ter nach dem dreizehnten Kind beschloss,
eine zweite Fran zu heiraten, entschied ich,
ihn zu bestrafen. Sobald am Abend seine

Autohupe zu horen war, ging ich ins Wohn-
zimmer meiner Mutter und begann zu sin-
gen. Alle andern kamen und sangen mit,
denn unsere Familie war sehr musiklie-

bend. So blieb niemand iibrig, um den Va-
ter willkommen zu heissen. Das ging vier
Jahre so. Zweimal rief er uns zusammen

und sagte uns, wie sehr er darunter leide.
Ich dachte mir bloss, es geschehe ihm
recht. Erst nach meinem Versuch einer in-

neren Besinnung beschloss ich, mein Be-
nehmen zu andern. Immer hatte ieh ge-
dacht, ich hatte ein Recht auf elterliche
Liebe, aber nie war mir meine Verantwor-
tung den Eltern gegeniiber bewusst gewe-
sen. Unter vielen Tranen bat ich ihn um

Verzeihung.»

G^au dieses Thema greift das von einer
2/j^nrigen nigerischen Lehrerin geschrie-
bene, farbenprachtige Theaterstiick
«Oresi» auf. Die Premiere war einer der

Hbhepunkte im Konferenzgeschehen. Von
traditioneller Musik und Liedern durch-

woben, inszeniert es die Geschichte des
aus einer polygamen Familie stammenden
jungen Madchens Oresi, das zuerst durch
seine Halbschwester, dann durch andere
Verwandte und seinen Freund ausgeniitzt
wird. Oresi findet - nicht zuletzt dank der

weisen Ratschlage der Grossmutter - die
innere Freiheit, um selber wahlen und ent-
scheiden zu kdnnen.

Kein Rollendenken

Bekanntlich hat nicht nur die afrikanische

Frau Miihe, ihre xiberlieferte Mutterrolle

mit den Aktivitaten des modernen Lebens

in Einklang zu bringen. Dies bestatigte
Hennie de Pous, Prasidentin der christlichde-
mokratischen Frauen von Den Haag: «Ob-
wohl wir uns in Europa schon weitgehend
von Verhaltensmustern befreit haben, ist
die Schlacht noch nicht gewonnen. Denn
oft gilt der Karrieremann als Norm, und
wenn eine Frau sieh wie ein Mann auf-

fiihrt, macht sie meist miihelos Karriere.
Schwierig wird es erst, wenn sie ihr Fami-
lienleben mit einer auswartigen Tatigkeit
in Ubereinstimmung bringen will. Fiir
mich sind die Kinder meine erste Verant-

wortung, aber sie sind kein Grund, mich
vor meinen Verantwortungen der Gesell-
schaft gegeniiber zu driicken. Nur mit
Flilfe meiner Familie kann ich beides

wahrnehmen. Mann und Frau haben oft

ganz verschiedene Berufungen; wenn wir
uns ehrlich iiber unsere Auffassungen aus-
sprechen, fallen unsere festgefahrenen
Gefiihle und eventuell iiberholtes Rollen

denken weg, und wir konnen einen Kon-
sens finden.»

liber den Hass sprechen

Muss man, um Frieden in die Welt zu brin
gen, nicht zuerst eigene Flindernisse wie
Hass iiberwinden? Ein schwieriger und
kostspieliger Schritt, der oft mit einer offe-
nen Aussprache beginnt. Wahrend der
Woche konnten viele ihr Herz ausschiitten.

So die Kanadierin aus dem Stamm der Mo-

hawk-Indianer, die uber den Hass sprechen
konnte, der sie seit jenen Sommertagen
von 1990 bewegt, als sich Mohawk und Si-
cherheitskrafte in Quebee Kampfe liefer-
ten. «Momentan sehe ich nicht, wie ich der
kanadischen Regierung, der Armee und
der Polizei vergeben kann», gestand sie
ein. «Ich gehore zu jenen, die den Sicher-
heitskraften die Stirn boten. Es dauerte

bloss zwei Stunden, doch mir schien es ein

ganzes Leben. Wahrend wir damals unsere
Mutter Erde in Schutz nahmen, war mir,
als wiirde eine Frau geschandet.»

Auch die Mutterrolle der Frau wurde be-

tont: Ist eine Mutter nicht durch die Erzie-

hung ihrer Kinder die erste, die ein fried-
liebendes Verhalten fordern konnte? Die

amerikanische Soziologin und Universitdts-
professorin Annie Barnes stellte die Bedeu-
tung der Mutter-Sohn-Beziehung in den
Vordergrund. «Frauen sollten ihre Sohne
die Kommunikation lehren», meinte sie.
«Mit ein Grund, warum zu Hause, im
Quartier und in der Welt kein Friede
herrscht, ist die Tatsache, dass Manner
nicht gelernt haben, sich zu verstandigen.»

Zukunftsperspektiven

Wie lasst sich eine solche Konferenz aus-

werten? Gemass einer der afrikanischen

Organisatorinnen war es bedeutend, dass
die Initiative aus Afrika gekommen war.
«Wir Afrikaner haben Miihe, selbstandig
zu denken und zu glauben, dass wir gleich
verantwortlich an der Seite der Europaer
handeln konnen. Wir neigen dazu, im Hin-
tergrund zu bleiben und das Ausarbeiten
von Konzepten den Weissen zu iiberlassen.
Das eben Erlebte konnte, im grossen
Massstab in Afrika angewandt, vieles ver-
andern.»

Dureh die Konferenz sind bestimmt auch

dauerhafte Bande gekniipft worden zwi-
schen Frauen, die uberall in der Welt im
selben Sinn am Werk sind. Denn diese

Friedensinitiative ging hiermit nicht zu
Ende - es war vielmehr ein Anfang, ein er-
ster Schritt. Bereits sind verschiedene afri

kanische, siidamerikanische und pazifi-
sche Regionaltreffen angesagt, und die
nachste grosse Tagung zeichnet sich fur
1994 ab.

C.J./M.S.

/i.
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Hulxin Yao, Mitglied der chinesischen Delega
tion, erzdhlt vom Wiederaufbau ihrer Stadt
New Tanshan nach dem Erdbeben von 1976

Sie haben vieles gemeinsam: Walda Blow von den Aborigines (Urbevolkerung) Australiens
und eine Mitarbeiterin der Frauenselbsthilfegruppe aus Soweto, Sudafrika (links)



Die siidafrikanische Krankenhausvorsteherin Helen Harris

«Horch, was dein Herz dirsagt!»

Wesentlich gepragt wurde die ganze Konferenz von etwa drelssig
weissen und schwarzen Siidafrikanerinnen, von denen drei zum
Thema «Kann Leiden umgewandelt werden?» das Wort ergriffen.
Helen Harris, eine vreisse Krankenpflegerin, aufgewachsen in ei-
ner soiiden Afrikaaner-Familie zur Bliitezeit der Apartheid, be-
richtete, wie ihr Leben vor fiinf Jahren umgekrempelt wurde:
Man hatte ihr eine Stelle als Oberschwester im grdssten Kranken-
haus fiir schwarze Tuberkulosepatienten angeboten.

«Ich hatte auch kurz zuvor die Zusage fiir ein Stipendium an der
Universitat erhalten. Da die Leitung des Krankenhauses insi-
stierte, willigte ich sehliesslieh ein, es wenigstens zu besiehtigen.
Ich war tief beriihrt von der Not und dem Leiden der sehwarzen

Patienten. Auf dem Gang durch die Kinderabteilung kam ich ne-
ben das Bettchen eines sterbenden Sauglings zu stehen. Ich werde
diese grossen, bittenden schwarzen Augen nie vergessen - ich
beugte mich iiber ihn, und fiinf Minuten spater starb der kleine
Patient in meinen Armen.

Nach vielen inneren Kampfen fragte ich meinen Vater, einen ein-
gefleisehten Buren: «Bitte hilf mir, was soli ich tun? 1st es nicht
gefahrlich als einzige Weisse mit 700 schwarzen Patienten?» Er
sagte nur: «Helen, horeh, was dein Herz dir sagt. Das ware ja auch
deine Antwort.» Nun, ich horchte und wurde Vorsteherin dieses
Krankenhauses. Und zu jener Zeit traf ich meine schwarze
Freundin Marjory Mohlala, die heute mit 25 ihrer Mitarbeiterin-
nen hier ist. Gemeinsam laneierten wir ein Projekt zur Verhiitung
von Tuberkulose fiir schwarze Primarschiiler.

Unsere Gesetze sind in Veranderung begriffen, aber es liegt an
den Mensehen in Siidafrika, sich innerlich zu andern, die beste-
hende Moral in Frage zu stellen und wenn ndtig Anderungen zu
bewirken. Wenn dies bei mir moglieh war, kann es auch bei an
dern geschehen. Heute bin ich stolz, als weisse Siidafrikanerin in
einem neuen Siidafrika zu leben. Ich habe inneren Frieden und

meinen Auftrag gefunden, namlieh alien Mensehen meines Lan-
des zu dienen ohne Ansehen von Rasse, Hautfarbe oder Glau-
bensbekenntnis.»

Karriere, Zeity EnergiCy Geld

Als wir heirateten, wurde ich sofort Mutter: Mein Mann hatte
schon eine Tochter und einen Sohn, die damals elf- und achtjahrig
waren. Vor zehn Monaten kam noch Oliver dazu. Was ich zu sagen
habe, dreht sich nicht um das perfekte Gleichgewicht zwischen
Karriere und Familienleben, gemeinsame Hobbies oder Urlaubs-
losungen, die alien passen. Es geht um Ehrlichkeit und um Liebe,
die man uns heute - zumindest zu Hause in Finnland - oft in einem

rein menschlichen Begriff darstellt.

Man ermutigt uns Frauen sogar, in der Ehe zuerst nach Selbster-
fiillung zu trachten und uns erst in zweiter Linie um die Bedurf-
nisse anderer zu kiimmern. Wenn eine Frau sagt, dass sic nur we-
nig Zeit fiir ihre Kinder aufbringe, gratuliert man ihr. Als ich
Sehwierigkeiten mit meiner Stieftochter hatte, trdsteten mich Be-
kannte und Experten: Ich sei wohl zu beschaftigt, weil ieh gleich-
zeitig im Beruf stehe. Man konne doch nicht von mir erwarten, sic
von ganzem Herzen zu lieben, weil dies ja menschlich nicht mog
lieh sei. Zum Gliick glaubt mein Mann an Wunder, und er betete
sogar, dass sich diese Beziehung verbessern moge. Ich hatte alles
versucht: liebenswiirdig zu sein, auf sic einzugehen - aber jedes-
mal, wenn das Echo nicht meinen Erwartungen entsprach, wurde
ich wiitend und verschloss mein Herz. Endlich kam ich zum

Schluss, dass sich meine Haltung und nicht die Umstande ve-irt|j-
dern miissen: dass Gott mir eine Liebe schenken musste, die-.3i
selbst nicht erzeugen konnte. Heute ist die ganze Beziehung ge-
heilt, wir sind gute Freundinnen geworden und geniessen es, zu-
sammen zu sein.

Fur berufstatige, moderne Frauen heisst es in unserem Leben al
les kontrollieren: Karriere, Zeit, Energie und Geld, Beziehungen
und ob wir Kinder wollen oder nicht. Ieh versuchte dies alles.

Aber es fiihrte irgendwie nicht zur gliicklichen Familienstim-
mung, denn ich geriet unversehens ins Kontrollieren des Lebens
der andern. Hatte ich so weitergemacht, hatte Oliver nie das
Lieht der Welt erblickt. Stellen Sie sich vor, was ieh da verpasst
hatte! Er hatte nie eine Chance gehabt, zu leben und etwas aus
diesem Leben zu machen.

Obwohl ich diese grundlegenden Wahrheiten irgendwie zutiefst
in mir drin schon lange kannte, habe ich Jahre gebraucht, um sie
tatsachlich anzuwenden. Diese ganz grundlegenden Wahrheiten,
die unerlasslich sind fiir das Familienleben: absolute Ehrlichkeit,
bedingungslose Liebe und die Ubergabe der Kontrolle meines
Lebens an Gott.

Ich hatte einen richtigen Schrecken, als ich zum ersten Mai ein-
sah, dass meine selbstsiichtige Lebensweise unsern drei Kind^
tatsachlichen Schaden hatte zufiigen konnen. Wir haben als
tern also eine sehr grosse Verantwortung.
Ich hoffe, Sie verschwenden nicht so viel Zeit, ja Jahre wie ich!

«WirEltern haben eine grosse Verantwortung fiir diese Kinder.»



Ethische Grundlagen der Marktwirtschaft
Wahrend die Lander Osteuropas die Marktwirt
schaft einfiihren und sich dabei fragen, welches
ihre Werte und Konsequenzen sein mogen,
machte sich die 18. Konferenz iiber «Mensch und
Wirtschaft» in Caux Gedanken iiber die «geisti-
gen Grundlagen der Marktwirtschaft». Im Ein-
ladungstext stand: «Die Abschaffung der zen-
tralgeleiteten Wirtschaft allein geniigt nicht.
Ehrlichkeit, Vertrauen, Kreativitat, die richtige
Motivation und der Wille, sich nach kurz- wie
langerfristigen Zielen auszurichten, sind ebenso
wichtig, wenn die Hoffnung der Menschen in Er-
fiillung gehen soll.»

Zweihundert Personen aus iiber dreissig Lan-
dern und alien Kontinenten, darunter viele aus
Zentraleuropa und der Sowjetunion, versam-
melten sich zum Studium dieses Themas: Direk-
tionsprasidenten, Gewerkschaftler, Industrielle,
Ingenieure, Studenten, Bankiers, Geschafts-
leute.

In kleineren Gruppen trafen sich die Teilneh-
mer entsprechend ihrer Tatigkeit und ihren In-
teressen. Die Themen lauteten:
- Wie kdnnen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und

Regierungen besser zusammenarbeiten?
-l^^ene Uberzeugungen am Arbeitsplatz um-
\,.izen

- Unsere Verantwortung fiir die Umwelt
- Familie, Arbeitsplatz und Offentlichkeit
- Internationaler Handel und Finanzwelt

- Im Spannungsfeld zwischen Sachzwangen
und Ethik

Schiffbaumonleur Duncan Jamieson, Australien

Ein weiteres Forum befasste sich mit der Me-
dienindustrie. «Sie ist einer der wichtigsten
Wirtschaftszweige der Welt. Fiihlt sie sich aber
auch am verantwortlichsten?» fragte William
Porter, Verlagsberater und Organisator dieses
Forums. «Die Medienschaffenden miissen der
gesellschaftlichen Entwicklung gegeniiber auf
Neutralitat verzichten. Sonst werden wir, nach-
dem die Freiheit vielerorts neu errichtet ist, ihre
Zerstbrung erleben.»

Im Umweltforum konnten die Industriellen in
aller Offenheit mit Umweltspezialisten, Wissen-
schaftlern, Politikern und Kirchenleuten disku-
tieren.

Aus der Sicht eines Akademikers
«Die Romer Vertrage von 1957 halten fest, dass
der freie Austausch von Gutern, Menschen,
Geld und Dienstleistungen die Grundlage eines
vereinten Europas bilden wiirde. Uns stellen
sich einige drangende Fragen: Warum hat die
Marktwirtschaft dermassen an Interesse gewon-
nen? Bedarf sie nicht einer schiitzenden Ord-
nungsmacht? Hat der Nationalstaat ausge-
dient? Die Antwort liegt darin, so schnell wie
moglich eine marktwirtschaftliche Ethik zu ent-
wickeln, um zu verhindern, dass sich die soziale
Frage von 1870 wiederholt. Wenn die Wirtschaft
nicht ihre eigene Antwort fiir die gesellschaftli
chen Umwalzungen Europas entwickelt, wird
di^Europaische Kommission eingreifen und al-
l^::gelri.(...)
Die Alternative ist eine Markt-Ethik. Ins Ge-
sprach kommt sie nicht durch das Bekanntwer-
den von Skandalen, sondern durch das Bewusst-
sein, dass die Wirtschaft ein in sich geschlosse-
nes System ohne eigene moralische Normen ge-
worden ist.

Die Diskussion der Umweltfrage kann von der-

selben Warte aus betrachtet werden: Die wach-
sende Verschmutzung hat die Diskussion ausge-
Ibst: iiber den Eigenwert der Natur, iiber die Art,
wie sie als Ressource verwendet wird und iiber
ihre unschatzbare Verknappung. (...)

Soziale Probleme konnen auf drei Weisen gelost
werden: durch eine ordnende Regierung, durch
ordnende Vereinbarungen der Sozialpartner
und durch das ordnende moralische Gewissen
des einzelnen. Gesetzliche Massnahmen sind
daher bloss eine von drei moglichen Arten, sozi
ale Wirtschaftsprobleme zu losen. Ich mbchte
die Tatsache in Erinnerung rufen, dass Verein
barungen zwischen marktwirtschaftlichen Part-
nern sowie ein Appell an das Gewissen der Un-
ternehmer oder der Konsumenten zwei andere
Wege sind, um moralische Probleme in der
Wirtschaft angemessen zu losen.»

Auszuge aus dem Einjiihrungspapier von Professor
Edward Kimman SJ, Dozentfur Ethik an der refor-
mierten Universitdt Amsterdam, zum Konferenz-
thema: «Moralische Grundlagen der Marktwirt-
schaft».

Osteuropa: Eine andere Lebensweise
Gyorgy Samsondi-Kiss, Verantwortlicher fiir die
Donauprojekte der ungarischen Regierung, ent-
wirft ein Bild von der Lage der zentral- und ost-
europaischen Lander. Dabei prangert er die
«geistige Verschmutzung» an, welche die wirt-
schaftliche Lage unter dem kommunistischen
System mit sich brachte:

«Was ist aus den sozialistischen Zielen gewor-
den, die eine Zentralisation rechtfertigen soil-
ten? Der Mangel an Konsumgiitern hat zur De-
miitigung der Bevolkerung gefiihrt; sie musste
ihre ganze Energie auf die Beschaffung von
Grundnahrungsmitteln verwenden. Was ist aus
der Moralisierung geworden, die das System ga-
rantieren sollte? Sie hat zu einer doppelten Mo
ral gefuhrt, zu einer enormen staatlichen Heu-
chelei; die Korruption wurde gang und gabe.

Sozialpartner

Vertrauensvolle Beziehungen und gegenseitige
Achtung zwischen den Sozialpartnern eines Un-
ternehmens sind zwei moralische Voraussetzun-

gen fiir die Marktwirtschaft, wenn diese einen
Beitrag zur Entfaltung des einzelnen leisten soil.
Zugleich sind sie oft der Schliissel zum Erfolg.
Ein Gewerkschaftler und ein Direktor aus
Grossbritannien berichten von ihren Erfahrun-

gen:

Ein Bergarbeiter, lange Zeit an leitender Stelle in
der «National Union of Mineworkers» tatig und
am zwolfmonatigen Streik der Jahre 1984/85 di-
rekt beteiligt: «Hatte man mich vor fiinf Jahren
gefragt, ob Gewerkschaften, Unternehmer und
Kapital zusammenarbeiten konnen, so hatte ich
laut gelacht. In meinen 22 Jahren verantwortli
cher Gewerkschaftsarbeit war ich immer ein
entschiedener Gegener der Direktion. - Vor ei-
nigen Jahren wurde ich zu einer Wirtschafts-
konferenz der Moralischen Aufriistung eingela-
den. Ich erinnere mich besonders an zwei Perso
nen, deren Worte mich ehrlich tiberraschten. Sie
schilderten Situationen, die meinen Erfahrun-
gen mit der Geschaftsleitung total widerspra-
chen. So erwahnte der eine, in ihrem Betrieb
gabe es nur eine Kantine. Das verwunderte
mich, denn im Bergbau gab es eine ganze Reihe
von Kantinen: fiir die Arbeiter, fiir die Vorarbei-
ter, fiir die Kaderleute und so weiter. Gegen sol-
che Barrieren hatte ich mich schon immer auf-
gelehnt. Nach jener Konferenz war meine Ein-
stellung den Chefs gegeniiber vollig anders.
Zwar bin ich jetzt pensioniert, aber ich konnte
doch so etwas wie ein Missionar werden und je-
dem Gewerkschaftler, dem ich begegne, darle-
gen, dass selbst in einem Bergwerk Arbeiter und
Arbeitgeber zusammenarbeiten konnten.»

Man hat sie akzeptiert, denn man sagte sich, es
sei nichts Schandliches, einen Staat zu betriigen,
der uns ausbeutet.

Heute fangt man neu an mit einem wilden Kapi-
talismus. Die geldgierigen Unternehmer stehen
zuvorderst. Kurzfristige Gewinne sind allgemei-
nes Ziel. Es besteht ein vulgarer Konsumhun-
ger: Die Leute wollen alles kaufen, was es vorher
nicht gab. Es wird wohl eine Generation dauern,
bis dies nachlasst. Und dann der Rassenhass, der
mit dem Verschwinden der «Pax sowjetica» auf-
taucht. Was tun? Erziehen, die Geister bffnen,
den Austausch begiinstigen; die Lander besu-
chen, wo eine andere Geschaftsmoral herrscht;
in den Medien eine andere Lebensweise aufzei-
gen.»

Eine der Forums-Gesprachsrunden



Fortsetzung: Sozialpartner

Ein von 1964 bis 1974 Verantwortlicher der Ab-
teilung Austin-Morris im Unternehmen British
Leyland: «Wie haben wir aus der schon fast ver-
zweifelten Situation jener Jahre einen Ausweg
gefunden? Es warden gleichzeitig mehrere Ak-
tionen gestartet: als erste eine Dezentralisation
der Machtbefugnisse. Diese erlaubte den ver-
schiedenen Direktionen, sich zusammen mit
den Gewerkschaftsvertretern intensiver der L6-
sung lokaler Probleme zu widmen. Daraus
wuchs allmahlich ein gegenseitiges Vertrauen.
Zweitens wurde vermehrt auf die Qualitat des
Produkts Wert gelegt. Ein drittes Element war
der staatliche Einfluss, der ein allgemeines Um-
denken mit sich brachte. Sollte sich das Unter
nehmen nicht verandern and in seiner alten Ein-
stellung verharren, ware die Aussicht auf wei-
tere Subventionen gering gewesen.

Wenn also gewisse Methoden eingefiihrt und
akzeptiert werden konnten, die noch zehn Jahre
zuvor vehement abgelehnt worden waren, so
deshalb, weil sie eingehend begriindet und weil
Gewerkschaften und Angestellte jederzeit in-
formiert und beigezogen wurden.»

Zum funften Maifanden in Caux «Gesprdche am runden Tischu statt. Vertreter der Industrie und Finanztvelt
bemiihensich urn denAbbau von Spannungen in den Handeisbeziehungen zwischen Japan, den USA und Europa.

Von Marx
zum Kapital

Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie
und habe mich sehr friih gegen ein mir unmora-
iisch scheinendes System aufgelehnt. Ich wurde
Marxist und versuchte, in gewissen Betrieben
Konflikte anzuheizen. Dann lebte ich andert-
halb Jahre in China und musste feststellen, dass
dort die Bestrebungen zur Errichtung eines mo-
ralischen Systems in der Diktatur endeten. Nach
meiner Heimkehr konnte mir einzig mein Onkel
eine Arbeit beschaffen: in unserem Familienbe-
trieb! Acht Jahre spater war ich Direktionsprasi-
dent.

Wir versuchen offene Kommunikation zu pfle-
gen, Verantwortung auf die Angestellten zu
iibertragen und ihnen die notige Freiheit zu
Verbesserungen im Arbeitsprozess zu geben,
um schliesslich die Gewinne besser zu verteilen.
Vor allem aber versuchen wir das Unterneh-
menseigentum auf die Lohnempfanger iiberge-
hen zu lassen. Wir kaufen die Aktien aus dem
Familienbesitz zuriick und geben sie an die An
gestellten welter.

Dieses neue Arbeitskonzept bedeutet aber
auch, dass Menschen ihre Haltung andern miis-
sen. So finden sich die Gewerkschaftsvertreter,
die sich immer gegen die Direktion gestellt hat-
ten, plotzlich in einer ihnen fremden Umge-
bung. Ich dachte immer, es sei an ihnen, sich zu
andern, aber seit heute ist mir klar, dass ich da-
mit beginnen muss. Als Vorgesetzter bin ich es
gewohnt, meine Vorstellungen zu formulieren,
um sie andern aufzuzwingen, sei es bei der Ar
beit Oder im Privatleben.

Ich bin mir bewusst, dass ich nicht langer verbit-
tert fiir meine eigenen Ideen kampfen, sondern
auf die Stimme hdren muss, die mir sagt, dass wir
dienen und den andern zuhbren miissen, um das
Richtige herauszufinden.

Bild links:
Chantal Bastianelli, Frankreich

Bild rechts:

Toshihiko Yamashita, Berater und ehem. Prasident
der Matsushita Eiectriclndustriai Co. Osaka, Japan

Echter Dienst am Kunden
Wie Professor Kimman schon bei der Eroff-
nungssitzung darlegte, kann «eine Regelung von
oben Probleme losen; sie fiihrt aber nicht zur er-
wiinschten Anderung der Mentaiitat. Die Ent-
sebeidungen jedes einzelnen sind wesentlicb.»

Mehrere Personen legten dar, welche konkreten
moralischen Auswirkungen dies fiir ihr Berufs-
leben mit sich bringt: Professor Chantal Bastia
nelli, Schulungsbeauftragte fiir Treuhander, Pa
ris:

«Es vergingen einige Jahre Praxis, bis mir klar
wurde, dass die blosse Erfiillung meines Ar-
beitsvertrages nicht geniigte. Einerseits stellte
ich fest, dass meine Kunden das Instrumenta-
rium, das ich ihnen zur Verfiigung stellte, nicht
voll ausniitzten. Sie benotigten also Informatio-
nen und Ausbildung. Andererseits wurde mir
bewusst, dass ich iiber die Anliegen der Kunden
hinausdenken und fiir ihre wahren Bediirfnisse
hellhorig werden musste. Damals fiihrte etwa
jede zehnte Beratung zu einem Misserfolg. Ich
beschloss daher, nicht mehr nur eine Ldsung,
sondern gleich mehrere anzubieten. Damit

bleibt es dem Kunden iiberlassen, die ihm am
ehesten zusagende Ldsung zu wahlen - jene, die
sich mit seiner Persdnlichkeit und seiner Unter-
nehmensvorstellung am besten vertragt. Seit ich
so verfahre, wahlen meine Kunden oftmals an-
ders, als ich es getan hatte, und die Misserfolge
sind seltenergeworden.»

All El Ezaby, Agypten, Direktor fiir den Mittleren
Osten der «Rainbird»-Bewasserungssysteme:
«Meine Leistung wird nach den Verkaufszahlen
bewertet. Oft besteht ein scheinbarer Wider-
spruch zwischen meinem Ziel - Verkaufe stei-
gern - und der Ehrlichkeit meinen Kunden ge-
geniiber. Zum Beispiel sucht mich ein Kunde
auf, der eine Bewasserungsanlage fiir 1000
Hektar kaufen mdchte. Ich weiss aber, dass auf
seinem Grundstiick nur Wasser fiir etwa 300
Flektar verfiigbar ist. Sage ich ihm die Wahrheit,
so verkaufe ich nur Material fiir 300 Hektar. Da-
fiir gewinne ich das Vertrauen und die Achtung
meines Kunden. Ich helfe ihm, ein bessa^r
Landwirt zu werden, und er verbreitet das 1-
riicht, man konne mir vertrauen. Im Endergeb-
nis steigen somit auch meine Verkaufe an.»
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ZUM NACHDENKEN

Uberlegungen eines Wirtschaftsanwalts
Als internationaler Wirtschaftsanwalt

hatte ich eine herausfordernde Arbeit, ein
iiber meinen kiihnsten Erwartungen lie-
gendes Einkommen, genoss in meinen
Kreisen und bei den Kunden ein gutes An-
sehen und konnte dank meinen Reisen an-

dere Kuituren kennenlernen. Lange passte
ich mich den Erwartungen und Werten
meiner Firma an, ohne mich ernsthaft zu
fragen, ob diese auch fiir mich richtig
seien, denn ich hatte Angst, kritisiert oder
gar entlassen zu werden (...) So begann
ich mich als Sdldner zu betrachten, dessen
Handiungen weitgehend von der Zah-
lungsbereitschaft seiner Kunden und dem
Beifall der Kollegen bestimmt waren.

G  ennte Bereiche?

Schliesslich wurde ich zum Aussenseiter in

meiner Umgebung, weil ich ebenfalls
glaubte, dem leidenden Mitmenschen bei-
stehen und beim Bewahren der Umwelt

mithelfen zu miissen (...) Ich begann mich
zu fragen, ob jeder im Geschaftsleben dazu
verurteilt sei, sein Leben in zwei getrenn-
ten Bereichen zu leben, die von ganz ver-
schiedenen Werten und Leitlinien be

stimmt werden. Wahrend etwa zehn Jah-

ren versuchte ich dann in meiner Firma

Veranderung zu fordern. Die Tatsache,
dass niemand darauf einging, verursachte
bei mir immer mehr innere Konflikte. So

verliess ich die Tatigkeit freiwillig und voll-
standig und begab mich auf eine der «we-
nig befahrenen Strassen», ohne genau zu
wissen, wohin mich dies fiihren wiirde. Ich
erkannte, dass das Geistige das Innerste
r**^es Wesens ausmacht und dass sich

On^s in meinem Alltag widerspiegeln sollte.
(...) An diesem Punkt angelangt, stiess ich
erstmals auf die Ideen der Moralischen

Aufriistung. (...) Sie haben mir gezeigt,
dass meine friihere Berufserfahrung mich
in ungeahnter Weise fiir weitere Aufgaben
vorbereitet hatte.

'  Zuerst beschloss ich, meinen lebenslangen
Traum eines Theologiestudiums zu ver-
wirklichen, und erwarb 30 Jahre nach mei
nem Anwaltspatent eine Lizenz in Theolo-
gie. Heute wiirde ich mich als «genesender
Anwalt» bezeichnen, der eine klare per-
sonliche Ethik zuriickgewonnen hat, die
auf gegenseitiger Achtung, Mitverantwor-
tung und der Bereitschaft, meinem Niich-

1  sten zu dienen, beruht. Recht durch Red-
i  lichkeit, Freundschaft und Gemeinschaft

sind mir wichtig geworden. Ich beniitze
meine Zeit fiir verschiedene Tatigkeiten,
die ich nicht bloss nach der Grosse ihres

i  Geldertrags bewerte, und habe mehr Ver-
j  standnis fiir die Lebenslage und die Welt-

anschauung anderer Menschen erlangt.

Immer wieder stehe ich vor der Herausfor-

derung:

- der Richtigkeit meines liins zu ver-
trauen

- meine Grundwerte zu erarbeiten, zu ver-

kiinden und zu integrieren
- mir Zeit zu nehmen, um eine eigene Vi

sion und einen Plan zu entwickeln

- mich der Herausforderung zu Verande
rung in mir selbst und in meiner Firma
zu stellen

- meinen Forderungen nach Perfektionis-
mus nicht zu eriiegen - und ebensowenig
Unwichtigem, welches meine Zeit, Ener-
gie Oder Prioritaten beeinflussen konnte

- meine Entscheidungsfindung in den Be-
reich des Glaubens zu stellen.

%

%

Michael Olson

Offene Fragen

Fiir die Zukunft erhoffe ich mir eine ver-

anderte Geschiiftswelt, in der sich mehr
Unternehmer ihrer moralischen und ethi-

schen Grundwerte bewusst werden und

diese in ihre Arbeit und Firmenstruktur in

tegrieren. Da gibt es allerdings noch eine
ganze Anzahl offener Fragen;

- 1st die Geschaftsfiihrung bloss den Ge-
setzen und dem Wettbewerb unterstellt?

- Oder kann sie ebenfalls geregelt werden
durch Moral, Ethik, Grundsatze der Ge-
rechtigkeit und den Dienst an der Gesell-
schaft?

- Oder ist das Gewinnstreben in der

Marktwirtschaft so dominierend, dass

ethische Grundsatze in der Wirtschaft

nicht anwendbar sind?

Der Wirtschaftswissenschaftler Robert

Reich von der Harvard'schen «John F.

Kennedy School of Government» vertritt
die Ansicht, dass die 20% der amerikani-
schen Bevolkerung, die am meisten begii-
tert sind, ihre historische Rolle vergessen
haben, die darin bestehe, fiir die restlichen
80% auf anstandige Art zu sorgen. Er ruft
die Begiiterten zu einer neuen Verpflich-
tung auf, sich um die Benachteiligten zu
kiimmern. Obschon er von den USA

spricht, setzt er voraus, dass sich die glei-
che Erscheinung mit verschiedenen Schat-
tierungen auch in andern Industrielandern
wiederholt. Abgeschwacht werde dies
bloss dort, wo Kultur und Tradition die
Menschen noch eher veranlassen, zu teilen

und fureinander zu sorgen, als zu erwerben
und anzuhaufen. Von diesen Kuituren

konnten wir Amerikaner viel lernen. (...)
Wir mussen Modelle der Veranderung in
Haltung, Taten und Ideen einzelner Unter
nehmer schaffen. Diese neue Art von Un

ternehmer versteht sich als Teil der Schop-
fung, er erkennt das Geistige als Kern des
Lebens an und ist bereit, sich von Gott lei-
ten zu lassen, anstatt alles aus eigener
Kraft meistern zu wollen. Der verantwor-

tungsbewusste Firmenchef wird die Schuid
nicht mehr andern zuschieben, sondern
Veranderung in Gang setzen, indem er zu
erst priift, ob er selbst Anderung benotigt.
Er scheut sich nicht, sich zu entschuldigen
und wird andern bereitwillig verzeihen,
selbst wenn es um geschaftliche Transak-
tionen geht. Er wird Wege suchen, um ein
Konzept der Kollegialitat anstatt der abso-
luten Macht durchzusetzen.

Das ideale Alter

Was wiirde nun solche Veranderungen aus-
losen? Es ist vielleicht ein Gliick, dass viele
Geschaftsleute im mittleren Alter sind,
wenn sie so viel Macht angesammelt ha
ben, dass sie Firmen, Regionen, ja sogar
Nationen umgestalten konnten. Ge-
schaftsmanner konnten viel aus den Erfah-

rungen der Frauen lernen. Anne Morrow
Lindbergh beschreibt, indem sie aus dem
Leben verschiedener Frauen erzahlt, das
mittlere Alter als eine Zeit, in der Ehrgeiz,
materielle Bereicherung und das Ego wie
Hiillen abgestreift werden sollten. Sie ver
tritt die Ansicht, dass Unzufriedenheit,
Ruhelosigkeit, Zweifel, Verzweiflung und
Sehnsucht nicht unbedingt Zeichen von
Zerfall und Tod sein mussen, sondern Aus-

gangslage auf dem Weg zu der Freiheit,
dank der wir die vernachlassigte Seite un-
seres Lebens beriicksichtigen und endlich
frei werden fiir geistiges Wachstum (...)

Michael Olson, Minneapolis, USA

9



Dialog zur Bewahrung der Schopfung

Verantwortungfiir die Umwelt

Die Welt als Umfeld alles Lebendigen diirfe
nicht dem menschlichen Despotismus ausge-
liefert werden. Der Schopfer des Himmels
und der Erde habe uns einen verantwortungs-
vollen Auftrag erteilt - mit diesen Worten
hatte Kardinai Franz Konig 1988 den ersten
Dialog iiber die Bewahrung der Schopfung in
Caux eroffnet.

Er und der Physiker Professor Viktor Weiss-
kopf vom Massachusetts Institute of Techno
logy teilten das Aniiegen, ja die Vision, dass
Wissenschaftler mit Vertretern der Religion,
der Wirtschaft und der Politik und mit jungen
Menschen, die okologisch motiviert sind, zu-
sammenarheiten soiiten, um die Zerstdrung
unseres Planeten zu verhindern.

Dr. Paul Laufs, stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, stellte fest: «Es hat gut hundert
Jahre gedauert, um den Manchester-Kapita-
lismus weiterzuentwickeln zu einer sozialen

Marktwirtschaft, also den Kapitalismus so-
zial zu zahmen (...), und wir haben keine hun
dert Jahre, um die Marktwirtschaft okolo
gisch zu machen.» Wenn jedoch China seine
Kohleproduktion von 800 Mio. Tonnen pro
Jahr auf 1,4 Milliarden erhohe, so falle iiber-
haupt nicht ins Gewicht, was ein Land wie
Deutschland tue, um seinen COz-Ausstoss
(gegenwartig global 4%) zu verringern. Des-
halb miisse «etwa in diesem Raum begin-
nend, aber an vielen andern Stellen der Dia
log international gefiihrt werden, um auch
ein internationales Bewusstsein zu schaffen».

Wahrend des diesjahrigen Dialogs wurden
mehrere Seminare gemeinsam mit der Wirt-
schaftskonferenz abgehalten. In diesen ging
es vor allem um die «praktische Verantwor-
tung fiir unsere Umwelt». Die Hauptfrage
der Gesprache war: «Kbnnen wir ein Welt-
wirtschaftssystem aufbauen, welches die Um
welt, auf die es angewiesen ist, nicht zer-
st6rt?»

«Um die Zukunft der Menschheit zu sichern,
miisste jede Generation der nachsten die
gleiche Pro-Kopf-Menge an natiirlichen und
erworbenen Ressourcen weitergeben kdn-
nen, die sie selber geerbt hat. Wer wird das er-
mdglichen? Nur die Wirtschaft ist dazu im-
stande», versicherte Tom Burke, Sonderhera-
ter des hritischen Staatssekretars fiir Um-

weltfragen. «Die Wissenschaft konnte die be-
notigte Technologie bereitstellen, die Regie-
rungen den juristischen Rahmen, die Medien
und andere Organisationen miissten die 6f-
fentliche Meinung mobilisieren, aber nur die
Industrie, die Geschafts- und Finanzwelt,
also die Gesamtheit der Wirtschaftspartner,
konnte eine auf die Dauer tragbare Entwick-
lung garantieren.»

Einen wichtigen Beitrag zu diesen Gespra-
chen leisteten Experten, die in ihrem Gebiet
bereits neue Wege und Methoden auspro-
biert haben. Drei Fallstudien wurden vorge-
stellt: eine grossangelegte umweltgerechte
Minenoperation in Sierra Leone, die nicht
nur der Wirtschaft des Landes, sondern be-
sonders auch den umliegenden Ddrfern zu-
gute kommt; der Wiederaufbau von Dorfern,
die durch den Konflikt an der Grenze Thai-

lands zerstbrt worden waren, und eine Kam-
pagne zur Verminderung der Umweltscha-
den, die durch den Dammbau an der Donau
verursacht worden waren.

Dieses Jahr fiel das Augenmerk besonders
auf die Zusammenarbeit zwischen Ost und

West, Nord und Sud. So meldeten sich unter
anderem Wissenschafter aus der Tschecho-

slowakei, ein Journalist aus der Sowjetunion,
ein Regenwaldexperte aus Brasilien und eine
Entwicklungshelferin aus Thailand zu Wort.

Die Teiinehmer sind sich klar, dass die L6-
sung des Problems der Umweltzerstbrung In
ternationale Abkommen und neue Struktu-
ren in Politik und Wirtschaft bedingt. Vor al
lem gehe es aber um eine Veranderung in der
Haltung des einzelnen, und diese wiederum
bedinge eine neue Spiritualitat. So kamen im

Dialogteilnehmer aus Thailand, Frankreich,
der Schweiz und Russland

Professor Ubiratan d'Ambrosio, Campinas,
Brasilien

diesjahrigen Dialog nebst Vertretern der
christlichen Konfessionen auch solche des

Buddhismus und des Islam zu Wort, gefolgt
von andern Teilnehmern, deren Glaube und
ethische Uberzeugung ihren Lebensstil und
ihre Einstellung zur Umwelt pragen.

Einige Schliisselzitate

«Wir miissen unsern stetigen Wunsch ̂ |h
immer mehr in den Griff bekommen.

Dies ist nicht mit blossem Verstand zu errei-
chen, sondern diesen Kampf gewinnen wir in
unseren Herzen.»

Jean-Pierre Ribaut, Leiter der Umweltabteilung
beim Europarat

«Wir machen uns etwas vor, wenn wir mei-
nen, es gebe einfache Losungen. Die Heilung
kommt nicht von aussen, wir finden sie nicht,
indem wir die Symptome behandeln. Die
Krankheit ist in den Menschen drin, aber
ebenso die Heilung.»
Prof. Ubiratan D'Ambrosio, Mathematiker und
Spezialist fiir Nord-Sud-Fragen, Universitdt von
Campinas, Brasilien

«Als Wissenschaftler besitzen viele von uns

Erfahrungen einer tiefen Scheu und Vereh-
rung dem Universum gegenuber. Die Heilig-
keit der Natur ist im Herzen jedes echten
Wissenschaftlers verankert, ob er sich dessen
bewusst ist oder nicht. Bestrebungen zur Be
wahrung der Schopfung miissen von dieser
Vision des Heiligen gepragt sein.

Geistige Verschmutzung liegt vielen dieser
Probleme zugrunde. Kriminalitat, Drogen,
iibermassige Sexualitat ohne Liebe - all dies
ist sehr schwierig anzupacken. Kiinstler, Phi-
losophen und Religionen kdnnen gemeinsam
wirken, um diese geistige Verschmutzung
einzudammen.

Obwohl Wissenschaft und Technologie aus-
serst wichtige Werkzeuge sind, geniigen sie
nicht, um mit dieser menschlichen Zwangs-
lage fertigzuwerden. Auch der Glaube ist von
entscheidender Bedeutung.»
Viktor Weisskopf em. Professor fur Physik (MIT)
und Generaldirektor des CERN

«Die Erde wird nicht zerstort werden, aber
wir miissen unsere Lebensweise tiefgreifend
verandern. Unsere Hande, die kleine Besitz-
tiimer fest umklammern, werden sich offnen
miissen, um zu teilen. Gott hat uns den
Schliissel zu unseren okologischen und sozia
len Problemen gegeben. Es ist uns freige-
stellt, die Antwort im Leben zu verwirkli-
chen: einander zu lieben.»
Abtissin Hortense Berthet, Kloster La Fille-Dieu,
Romont (Schweiz)
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Unser Interview:

«Wenn schon Freiheit, dann total!»

Choice Okoro ist Journallstin in Lagos, Nigerien. Meine erste
Frage lautet: Welches waren deine friiheren Lebensziele?

Wie wir meisten jungen Leute wollte ich haben, was ich mir vor-
stellte. Wenn man Freiheit will, heisst dies so viel Geld wie mdg-
lich und so rasch wie moglich zu verdienen, um gewisse Leute zum
Teufel schicken zu konnen. Dies war mein Antrieb, und ich habe
mir auch einiges geleistet, um zu meinem Ziel zu kommen. Ich
fand, dies sei normal, denn jeder andere tat es auch.

Aber im Grunde woiltest du hoch hinaus?

Nun, ich dachte, das sollten wir alle, und da der kiirzeste Weg der
schnellste sei, gelte es, moglichst viele Leute zu iiberrumpeln.

Aber wieso warst du bereit, diese Lebenseinstellung zu andern, die
dir Erfolg, interessante Gesellschaft und viel Geld versprach?

Mein Ziel war immer die voile Freiheit. Ich sagte mir, wenn man
si^uf andere Art erreichen konne, ohne Kopfe rollen zu lassen,
d  lohne es sich, dies anzuschauen. So kam ich zur Moralischen
Auiriistung, ohne zu wissen, worauf ich mich einliess. Doch dann
fand ich von Tag zu Tag bessere Aussichten und neue Antworten
auf meine Fragen, und so blieb ich dabei.

Du erwahnst die Freiheit. Hattest du also irgendwann das Gefiihl,
nicht frei zu sein?

Ich wollte es nicht meinen Eltern nachtun und in gewisse Dinge
verwickelt werden. Ich sagte mir: Wenn ich nach dem Diktat mei-
ner Freunde oder Vorgesetzten leben und meinen Lebensstil an
dern muss, um ihnen zu gefallen, dann ist das nicht Freiheit. Be-
sonders als jiingere Person sagte und tat ich manches, weil sie es
guthiessen. Deshalb dachte ich: «Wenn schon Freiheit, dann to-
tal.» Ich wollte mein Leben aus meinem Inneren heraus leben.

Friiher hast du zum Teil negative Stories geschrieben, Klatsch-
spalten und ahnliches. Wie du jetzt sagst, macht dir dies keinen
Spass mehr. Wo und wie hat sich das geandert?

In der Moralischen Aufriistung lernt man, sich zu fragen, ob man
fair handelt. Und da war ich mir nicht sicher. Es war egoistisch. In
erster Linie tat ich es, um bertihmt zu werden. Ich fand, schlechte
N^richten seien gut fiir die Medien. Aber gewisse Leser konn-
t(... sich davon anstecken lassen. Fiir mich selber schlecht sein:
OK! - aber was wiirde Gott von mir denken, wenn ich 500000
Leute mit mir nahme?

Du sagst, du fiihlst dich jetzt freier. Aber wozu kannst oder willst
du diese Freiheit gebrauchen?

Nun, wir alle suchen den Frieden, doch oft am falschen Ort. Ich
war bereit, irgend etwas zu tun, um den Kopf hochhalten zu kon
nen, um mich z. B. von den Fesseln des Materialismus zu befreien.
So nahm ich mir die vier moralischen Massstabe vor: Ehrlichkeit,
Uneigenniitzigkeit, Liebe, Reinheit, denn ich betrachte die
Dinge gerne von der praktischen Seite.

Wenn meine Beziehungen mit Mannern reiner waren, wiirden sie
mich mehr achten und sich fiir mich interessieren, denn ich hatte
etwas Geheimnisvolleres an mir. Auch ich hatte mehr Respekt
vor mir selbst. - Zweitens entdeckte ich, dass einem die Men-
schen, wenn man sie liebt, auch mit Liebe begegnen. Ich habe es
ausprobiert, und es stimmt. - Dann dachte ich immer, ich sei sehr
uneigenniitzig. Wenn ich Geld hatte, verteilte ich es unter meine
Freunde. Ich beherbergte Leute bei mir zu Hause, die ich nicht
sehr gut kannte, und betrachtete mich als sehr hochherzig. Aber
wahre Selbstlosigkeit kommt aus wahrer Liebe. Wenn wir uns be-
miihen, den anderen zu verstehen, wird er auch uns verstehen

wollen. - Ehrlichkeit ist auch jetzt noch schwierig fiir mich, aber
im nachhinein fiihlt man sich besser.

All dies ist sehr personlich. Doch du bist Journalistin und kannst
viele Menschen erreichen. Siehst du neue Ziele fiir deine Arbeit?

Eines habe ich gemerkt: Gute Meldungen sind ebenso gefragt wie
schlechte. Ich war geiibt darin, schlechte Nachrichten aus einer
guten Story herauszupressen, denn ich dachte: Das werden die
Leute lesen. Nie ware mir eingefallen, dass sie auch hoffnung-
gebende Meldungen mogen wiirden.

I

Die Journalistin Choice Okoro aus Lagos, Nigerien

Ich besuchte die erste Versammlung der Fraueninitiative (siehe
S. 4-5) in Nigerien und fand eine friedliche, heitere Atmosphare.
Jene Frauen waren ahnlich aggressiv wie ich, aber sie setzten es
fiir etwas ein, auf das sie stolz sein konnten, fiir ein besseres Le
ben. Ich ging zuriick ins Biiro und schrieb meine Story, sehr per
sonlich, aufgrund dessen, was ich erlebt hatte. Und ich bekam
massenhaft Dankesbriefe: «Sie haben uns Hoffnung gegeben. -
Wo konnen wir mehr iiber Moralische Aufriistung erfahren? -
Konnen Sie uns iiber die Friedensinitiative weiter informieren?»
Dies bestarkte mich in der Einsicht, dass ich bloss gemeint hatte,
ich giibe den Lesern, was sie wollten, wahrend ich ihnen von nun
an geben konnte, was sie benotigten.

Interview: Jeroen Gunning
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Sommerliche Augenblicke

%
V

Die Mimen-Gruppe aus der bekannten Theaterstadt Gabrovo in Bulgarien besteht aus be-
geisterten Amateuren, die seitfiinfzehn Jahren aufTournee gehen. Ihre Nummern illustrie-
ren die Sorgen and Freuden der Menschen in Bulgarien heute und erfrischen damit die F!er-
zen der Zuschauer uberall

Der agyptische Komponist Abdel Rahman Elkhabit ist Mu-
sikprofessor in Schweden, wo er europdischen Studenten die
arabische Musik ndherbringt: «Musik kann wesentlich zur
Verstdndigung zwischen den Menschen beitragen.»

Viktor und Tatiana Fopkow aus Moskau, hier vor der katholi-
schen Kapelle in Caux, organisieren seit drei Jahren freiwillig
einen Korrespondenzkurs fiir Theologie, den momentan 6000
Studenten belegen
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Die Gewerkschaftlerin Anna
Walentynowicz aus der Werft von
Gdansk (rechts), hier in Beglei-
tung eines der drei polnischen
Abgeordneten, die mit ihren
Frauen an den diesjdhrigen Ta-
gungen teilgenommen haben

1. V,

■ v'-l

... r

Bild links:

Afrikanische Produkte als Geschenk fur das
Konferenzzentrum (Finanzierung von Caux,
siehe auch Seite 22)

Bild unten links:

Die malaysischen Konferenzteilnehmer gehdr-
ten alien drei Volksgruppen Hires Landes an.
Links die Muslimin Che-Fauziah mit Hirer

Hindu-Kollegin Raenukadevi

Bild unten:

Die Studentin Ludmila aus Moskau

Hv ■ ,

I
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Zur Besinnung:

«Wofurleben wir?»
Was taten bloss all dlese Menschen, die
morgens einzeln im Park sassen? Ob sie auf
ihr Friihstiick verzlchtet batten? Nein. Wie

alle andern Konferenzteilnehmer began-
nen sie ihren Tag mit einer Zeit der Stille -
der geistigen Starkung! vor dem Friih-
stiick. Fiir diese Woche war das gewohnte
Konferenzprogramm umgekrempelt wor-
den, um dem Erproben einer Zeit der Stille
den Vorrang zu geben. Nach einer Einfiih-
rung ins Tagesthema, sei es durch Texte, ei-
nen Sketch, das Vorlesen von Bibelstellen
Oder einen kurzen Erfahrungsbericht und
ein Musikstiick, wurden die Konferenzteil
nehmer eingeladen, alleine mit ihrem Ge-
wissen in der Stille vor dem Schopfer nach-
zudenken, Beweggrunde auszusortieren, in
sich die Wurzeln von Schwierigkeiten nnd
Fehlern zu suchen, sich neuen Perspektiven
zu offnen. Dabei ging es nicht um eine Na-
belschau, sondern darum, neu durchzuden-
ken, wofiir ein jeder leben will, gemass dem
Thema dieser von Jugendlichen organisier-
ten Woche: «Wofur leben wir?»

und meine Angst unterdruckt. Nun konnte
ich zum ersten Mai von Herzen weinen,
ohne alles zu verdrangen. Ich war erleich-
tert, mir mein Ungliick und meine Schmer-
zen eingestehen zu kdnnen. Danke, dass
ich mich offnen konnte. Danke, dass ich
die Kraft hatte, zu weinen!»

Ermutigende Impulse

Nach einigen kurzen Gesprachen im
Handumdrehen tiefe Lebensprobleme 16-
sen Oder einen Lebenssinn finden zu wol-

len, mag anmassend erscheinen. Tatsach-
lich wurden jedoch viele durch die Stille
und diesen Dialog im kleinen Kreis in ihrer
Suche nach einer besseren Lebensqualitat
ermutigt.

Einer Studentin fiel vor allem die Sorgfalt
auf, mit welcher so vieles im Hause vorbe-
reitet wird - zum Beispiel das Tischdecken
Oder der iiberall anzutreffende Blumen-

schmuck. Ihre Kollegin entdeckte darin
eine neue Bedeutung der Armut: «Es geht
nicht darum, iiberhaupt nichts zu besitzen,
sondern das, was man hat, nicht fiir sich
selbst zu behalten.»

In verschiedenen Seminarien wurde be-

schrieben, wie man sich auch vermeintlich
unlosbarer Probleme annehmen kann:

Eine Inderin aus bevorzugter Kaste be-
richtete, wie sie mit einer Gruppe junger
Freiwilliger die Kinder der untersten Ka
ste aus einem Elendsquartier unterrichtet.
Eine nigerianische Studentin erzahlte, wie
sie zusammen mit andern Bewohnern des

Studentenheims ein Minimum an Diszi-

plin und das Verbot von pornographischen

Ein wichtiger Bestandteil des Tagespro-
gramms: Musik und Lieder aus alien funf
Kontinenten

Als Denkanstoss batten die jungen Initian-
ten fiir jeden Tag einen Fragebogen vorbe-
reitet: iiber die Beziehung zu Mitmen-
schen, iiber Glauben, Werte und Priorita-
ten. Fiir die Aussprache in kleineren, fiir
die ganze Woche gebildeten Gruppen war
geniigend Zeit eingeplant, und im allge-
meinen nahmen die meisten Konferenzbe-

sucher an dieser Form von Dialog tell, ob-
wohl es fur jeden bedeutete, sich aus seiner
Reserve hinauszuwagen. Auch die Arbei-
ten im Hause und Ausfliige wurden im
Rahmen dieser Gruppen durchgefiihrt.

«Gestern sprach jemand iiber seine Bezie
hung zu seinen Eltern und seine Probleme
mit Rauschgift», erzahlte eine junge Inde
rin. «Ich dachte: <Der spricht ja von mir!>
Ich verliess den Raum, ich war in Tranen.
Bisher hatte ich immer gedacht, ich sei ein
Sonderfall, niemand habe so gelitten wie
ich. Damit hatte ich meine Schuldgefiihle

Der bereichernde Kontakt mit andern

Generationen

Zeit fur morgendliches Uberlegen in der Stille

Videovorfuhrungen durchgesetzt habe.
Einem christlichen Studenten aus Libanon

war es mitten im Golfkrieg gelungen, im
Rahmen des Studentenseelsorgepro-
gramms in seinem Institut in Lyon einen
Informationsabend zum besseren Ver-

standnis des Islam zu veranstalten, well
ihm daran lag, die Vorurteile seiner Mit-
studenten zu uberwinden.

Die Aussprache iiber das allgemeine
Thema des Sommers, «Demokratie
ginnt bei mir», half mit, das Dilemma eini-
ger Teilnehmer ins rechte Licht zu riicken.
In einem Gruppengesprach gestand ein
Deutscher aus Jena, dass er Miihe habe,
sich mit dem neuen Deutschland zu identi-

fizieren; ein Rumane beschrieb, wie sehr
er unter der Tragheit des Demokratisie-
rungsprozesses in seinem Land leide.
«Welches Libanon soil ich denn iiberhaupt
schatzen oder lieben, wenn das Land in
zehn oder zwanzig Teile zerstiickelt ist?»
rief eine junge Libanesin aus.

Immer wieder tauchte die Frage nach ei
nem lebendigen Glauben auf. Eines der
Diskussionsthemen lautete denn auch;

«Versuche ich, mein Leben selbst in den
Griff zu bekommen, oder bin ich bereit,
Gottes Weisungen zu suchen und zu gehor-
chen?» Fur die einen war die Idee, sich von
Gott fiihren zu lassen, ein natiirliches K^t
zept. Andere, denen der Glaube n, ̂
nichts bedeutet, wollten wissen, wonach sie
sich ausrichten konnten; wieder andere
suchten nach einem lebendigen Inhalt fiir
etwas, das sie zwar kannten, aber bloss
iibernommen batten. Die morgendlichen
Kurzandachten und die Zeit der Stille er-

wiesen sich auch fiir diese Suche als wichtig
und hilfreich.

Alle Generationen - ein Plus

Abschliessend meinte eine Jugendliche:
«Ich habe in den Begegnungen hier den
Kontakt mit den andern Generationen als

bereichernd empfunden. Normalerweise
bleiben wir bei Jugendtagungen unter un-
seresgleichen - das ist eigentlich schadel»
Den Bemerkungen alterer Teilnehmer
nach zu schliessen, war die Bereicherung
gegenseitig.
Alle sind nun herausgefordert, den in Caux
begonnenen Weg zu Hause weiterzubege-

Christine Jaulmes, Paris
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DENKANSTOSSE

Einige Auszuge aus den von den Jugendli-
chen ausgearbeiteten Fragebogen fiir die
taglichen Gesprache in kleinerem Kreis:

ZUM THEMA BEZIEHUNGEN

- Mache ich mir Sorgen dariiber, wie ich
auf andere wirke? Versucbe ich mein ei-

genes «Iniage» aufzubauen? Geht das
auf Kosten meiner Aufrichtigkeit, auf
Kosten dessen, woran ich glaube? In
welchen Situationen und mit wem? In

welchem Ausmass soli ich mich einer

Person oder einer Gruppe anpassen, urn
eine Beziehung aufzubauen?

- Bin ich bereit, eine Beziehung zu riskie-
ren? Indem ich ehrlich bin, oder dem
treu bleibe, woran ich glaube? Wie gebe
ich den andern eine Vision weiter?

IIBER WERTE UND PRIORITATEN

- Wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich
lyp ausstehen, der mir entgegen-

' -,nckt? Bin ich zufrieden mit meinem
Leben oder habe ich mich an Missstande

schon gewohnt?
- Wie sieht meine personliche Wertskala

aus?

- Versuche ich meine Werte in meinem

Leben umzusetzen oder sind sie ledig-

iich Ideen und Ideale, losgekoppelt von
meinem wirklichen Leben?

- Wenn meine eigene Einstellung in einer
Diskussion kritisiert wird und ich plotz-
lich mit anderen Standpunkten konfron-
tiert werde, fiihle ich mich dann aufge-
fordert, neu iiber meine Werte nachzu-
denken?

SELBSTKONTROLLE, LOSLASSEN
ODER GOTT UBERLASSEN

- Was oder wer kontrolliert mein Leben?

Angst, Ehrgeiz, Gott, Menschen, Liebe,
Pflicht?

- Gibt es viel Selbstkontrolle in meinem

Leben? Warum habe ich Angst loszulas-
sen?

- Gibt es Raum fiir Gott in meinem Alltag,
in meinen Freundschaften, meiner Fa-
milie, meiner Arbeit, in Geldfragen,
wenn ich alleine bin?

- Kontrolliere ich andere? Kontrollieren

sie mich?

- Wie verandere ich mich - durch meine

eigenen Bemiihungen oder dadurch,
dass ich der Gnade Gottes Raum gebe?

«BEGINNT DEMOKRATIE

WIRKLICH MIT MIR?»

- Die Demokratie geht davon aus, dass
alle Menschen gleichwertig sind. Fiihle
ich mich gewissen Gruppen von Men
schen iiberlegen?

- Was verlangt das Leben in einer Demo
kratie von mir?

- Wie kann ich ein Gefiihl der Ohnmacht

und Apathie in mir und andern bekamp-
fen?

- Bin ich bereit, fiir das einzustehen,
woran ich glaube? Finde ich es unwich-
tig, meine Meinung zu sagen? Uberlasse
ich die Fiihrung lieber jenen, die starker
und lauter sind?

- Wie lassen sich ungerechte Strukturen
in der Demokratie vermeiden? Kann ich

da etwas beitragen?
- Welchen Zusammenhang sehe ich zwi-

schen Unehrlichkeit in meinem Leben

und Korruption auf politischer Fbene?
Fallt mir ein Beispiel ein?

- Besteht eine Kluft zwischen den Macht-

tragern und mir? Wenn ja, warum? Kann
ich etwas dagegen tun?

- Was bedeutet es fiir mich, Fiihrung und
Verantwortung zu iibernehmen?

UND WENN EIN JEDER HEIMKEHRT:

ZUM THEMA «ABENTEUER»

- 1st das Leben fiir dich eine Art Aben-

teuer? Wenn ja, was findest du beson-
ders spannend?

- Freust du dich auf das, was im Leben
noch auf dich zukommen wird? Oder

hast du eher Angst davor? Wenn ja, wo-
vor?

- Hast du Angst, einen neuen Weg einzu-
schlagen?

- Bist du bereit, in deinem Leben soviel
Freiraum zu lassen, dass du auch einmal
etwas ganz Spontanes tun wurdest, um
Gott zu dienen?

Praktikum fiir Studenten in Caux
Im vergangenen Sommer fand zum ersten
Mai in Caux ein Praktikum fiir angewandte
internationale Studien statt. 21 Studenten

hatten sich fiir das in englischer Sprache
durchgefiihrte «Caux Scholars Program»
gemeldet. Vom I.Juli bis zum 10. August
1991 waren diese Studenten aus Costa Rica,
Frankreich, Indien, Iran, Jamaica, Kam-
bodscha, Malaysia, Rumanien, Tansania

den Vereinigten Staaten fiir dieses
i^itikum zugegen.

Der Lehrgang wurde in seinem Prospekt
wie folgt vorgestellt: «Die Geschwindig-
keit, mit der sich die Welt verandert, wird
heute noch kaum richtig eingeschatzt. Die
Revolution von 1989 hat die halbe Welt be-

freit. Die 90er Jahre sollen eine neue Welt-

ordnung bringen. Dennoch greifen wir im-
mer noch instinktiv zu den alten Metho-

den, wenn Konflikte und Krisen auftau-

chen. Fine neue Weltordnung, auf die wir
alle hoffen, schreit nach einer geanderten
Haltung in den Menschen, die die Gebiete
und Volker befahigt, Konflikte zu losen
und sich den Herausforderungen dieser
neuen Fpoche zu stellen.»

In Vorlesungen und Seminaren wurden
Themen wie Konfliktbewaltigung oder das
Verhaltnis zwischen persdnlichen Werten
und offentlichem Leben behandelt. Die

Theorie wurde dabei durch Fallbeispiele
aus Palastina, Nordirland, Jugoslawien
oder der UdSSR beinahe atemberaubend

aktuell.

Studenten und Dozenten nach dem sechs-

wochigen Praktikum

Der international zusammengesetzte
Lehrkorper, darunter Personlichkeiten,
die gleichzeitig an den Konferenzen teil-
nahmen, hatte durchwegs reiche personli
che Frfahrungen aus dem nationalen oder
internationalen Leben einzubringen.

Fin wesentlicher Bestandteil des Lehr-

gangs war die Gemeinschaftserfahrung der
multikulturellen Teilnehmergruppe. Die
Studenten beteiligten sich wahrend taglich
2 bis 3 Stunden an den praktischen Arbei-
ten des Konferenzzentrums. Ausfliige
nach Lausanne, Genf und Gruyeres gaben
Finblick ins Leben des Gastlandes.

Es geht nicht um Standpunkte

Wahrend der Woche vom 3. bis 10. August
waren die Studenten am Konferenzab-

schnitt «Wofur lebe ich?» beteiligt und

hatten auch Gelegenheit, das Studienprak-
tikum vorzustellen und zu bewerten:

* Fin Konflikt kann nur gelost werden,
wenn wir lernen, Fehler zuzugeben und zu
verzeihen.

* In einem Konflikt sind nicht die Stand

punkte wichtig, sondern die Bediirfnisse
der Beteiligten.
* Fine Studentin aus Malaysia: «Ich habe
viel iiber mich, iiber meine und andere
Kulturen wie auch iiber personliche und
ethnische Konflikte gelernt. Und das
Wichtigste: Auch ich bin dafiir verantwort-
lich, ob sich in meiner Umgebung etwas
verandert.»

* Eine Amerikanerin: «Ich wollte erkun-

den, was das Leben meiner Eltern so ent-
scheidend gepragt hatte. Ich war zuvor
sehr zynisch. Dieser Aufenthalt in Caux
hat mich verandert. Ich kehre mit neuer

Hoffnung fiir die Zukunft nach Hause.»
* Fine Teilnehmerin aus Costa Rica: «Ich

habe gelernt, besser zuzuhdren.»
* Fin afroamerikanischer Student: «Die

Programme sind zu sehr vom Denken der
grossteils weissen, europaischen Veran-
stalter gepragt. Bezieht doch die Dritte
Welt mehr in eure Planung ein!»
* Fin anderer Amerikaner schliesslich:

«Ich habe hier viel Negatives iiber Ame-
rika zur Kenntnis nehmen miissen. All das

erzeugte in mir den einen Wunsch: zuriick-
zugehen und mein Land zu andern. Ich
wurde immer mehr zum Amerikaner, seit
ich hier bin.» RenateAssam
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Eckstein des neuen Europa
Konnte die Frage der Minderheiten zum
Eckstein des neuen Europa werden? Dieser
Gedanke mutet unerwartet an, besonders
in der tragischen Krise Jugoslawiens und
den sich iiberstiirzenden Unabhangigkeits-
erklarungen einer Sowjetrepublik nach
der andern. Er driickt jedoch die Oberzeu-
gung eines Politikers aus, der selber einer
Minderheit angebort und sich seit Jahr-
zehnten der Frage der Volksgruppen, Re-
gionen und kleinen Vblker annimmt.

Dr. Karl Mitterdorfer war wahrend vieler

Jahre Vertreter der deutschsprachigen
Volksgruppe Siidtirols im italienischen Se-
nat und im europaischen Parlament. Vor
uber zwanzig Jahren war er an den Ver-
handlungen uber das Siidtiroler Autono-
miestatut beteiligt.

sehweizerisehen Kantons Jura und Vize-

prasident der Versammlung der Regionen
Europas, teilt diese Ansicht. Er berichtete
von seiner jahrelangen Beteiligung an Ge-
sprachen, Arbeiten und Verhandlungen,
die 1979 zur Griindung des Kantons Jura
ftihrten. Sein Referat besehloss er mit dem

Gedanken, das heutige Wiederaufleben
der Nationalismen in verschiedenen Teilen

Europas sei nicht nur naturlich, sondern
auch eine eigentlich notwendige Etappe
auf dem Weg zu einem wahren Fdrderalis-
mus der europaischen Nationen. Aber die
ses Wiederaufleben konne auch unerwar-

tete Auswirkungen zeitigen. So befiirchte-
ten viele mit Recht, dass die Unruhen im

Osten auf Situationen im Westen, welche
bis heute ruhig geblieben seien, an-
steckend ubergreifen konnten.

viele meinen, die Begriffe Staat und Na
tion seien austauschbar, obwohl in der Tat
nirgends in Europa (und daruber hinaus)
eine vollstandige Ubereinstimmung von
staatlichem Territorium und nationalem

Siedlungsgebiet vorhanden sei. Auch hat-
ten bei den neuen Grenzziehungen macht-
politische, wirtschaftliche und strategische
tiberlegungen stark mitgespielt. Dadurch
seien vielfach historisch gewachsene Sied-
lungsraume aufgeteilt worden, naturlich
ohne Riicksicht auf die dort lebenden

Menschen. «Der Nationalstaat aber war in

seinem Selbstverstandnis als Staat fiir die

eine Nation (la grande nation une et in
divisible) minderheitenfeindlich und
wollte kulturelle Vielfalt nicht anerken-

nen.» So sei eine Politik gerechtfertigt, ja
geradezu zur Pflicht gemacht worden,

Marketa Drgova und andere
osteuropdische Studenten un-
terstiitzen durch ihr kontinuier-

liches iibersetzen die gegensei-
tige Verstdndigung

Dr. Karl Mitterdorfer Konferenzteilnehmer aus osteuropdischen Ldndern lernen-^i^
Schweizer Demokratie kennen. Alt Nationalrat Josef Leu begr„.,st
sie auf dem Riitli wdhrend eines Besuches der Innerschweiz

Mitte Juli kam er nach Caux, um mit andern

das Programm der Woche zu leiten, das den
Titel trug: «Die Rolle der Volksgruppen,
Regionen und Minderheiten». Zuvor hatte
er in Genf an einer KSZE-Tagung zum glei-
chen Thema teilgenommen.

Als heutiger Vorsitzender der Foderativen
Union europaischer Nationalitaten in Eu
ropa meint er, es sei den verschiedenen
Volksgruppen in Mittel- und Osteuropa
nicht zu verargen, wenn sie die Gelegen-
heit des grossen Wandels ergreifen mdch-
ten, um durch Ausiibung des Selbstbestim-
mungsrechtes der Volker die Folgen ver-
gangenen Unrechts zu korrigieren.

Ansteckungsgefahr

Frangois Lachat, Regierungsmitglied des

Auch der Philologieprofessor Gassan Gus-
sejnow vom sowjetischen Institut fiir Welt-
literatur wies auf die Gefahr eines neuen

Totalitarismus in seinem Land und dessen

Nachbarstaaten bin - iiberall dort, wo eine

«nationalistische Demokratie» zu entste-

hen drohe, in der die eben befreiten Min
derheiten wiederum andere unterdriicken

konnten.

Narben der Geschicbte

Karl Mitterdorfer ist der Ansicht, dass

man, um die heutige Entwicklung besser
verstehen zu kdnnen, die Idee vom Natio
nalstaat beleuchten miisse, einem typi-
schen Produkt des Beginns des vergange-
nen Jahrhunderts. Mitterdorfer stellt fest,

dass das Ideal des Nationalstaates bis in

die heutige Zeit so tief gewirkt hat, dass

durch welche fremdes Volkstum assimi-

liert - Oder schlimmer noch: eliminiert -

werden musste. Mitterdorfer bezeichnet

diesen Nationalismus als «nationalen Ego-
ismus, der fiir sich Rechte fordert, die er
andern Nationen verweigert».

Die Vielfalt solle erhalten werden, musse

aber gleichzeitig in einem neuen Europa
zur Einheit fuhren. Er begriisst die Tatsa-
che, dass die Grenzen heute bereits immer
mehr als «Narben der Geschichte» emp-
funden werden. Wolle man namlich dieses

neue Europa realisieren, meint Mitterdor
fer, miissten die Grenzen ihren «sakralen»
Charakter, ihre trennende Funktion ver-
lieren. Es gehe darum, die vielen Sprachen
und Kulturen, selbst die kleineren, zu er
halten, da diese kulturelle Vielfalt der ei-

gentliche Reichtum Europas, j a sein Mar-
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kenzeichen sei. So habe zum Beispiel die
EG auf Anregung des Europaischen Parla-
ments das «Bureau for lesser used langua-
ges» (Biiro fiir wenig gebrauchte Spra-
chen) in Dublin geschaffen und finanziert.
Der Europarat habe seinerseits eine
«Charta der Minderheiten- und Regional-
sprachen» erarbeitet. Die Idee, von den
Regionen aus das neue Europa von unten
herauf zu bilden, sei also im Vormarsch.
Vom alten nationalstaatlichen Denken her

seien aber auch erwartungsgemass Wider-
stande gekommen, welche samtliche Fort-
schritte verlangsamen.

«Gute Feinde»

Durch solche Ausfuhrungen angeregt und
ermutigt, behandelten die Konferenzteil-
nehmer in Caux das heikle Thema weiter.

Vertreter kleiner Volksgruppen oft unge-
duldig, wenn von Machtverhaltnissen zwi-
schen grossen Staaten die Rede war. Im-
mer wieder wurde darauf hingewiesen, wie
wichtig eine echte «Dynamisierung der
schopferischen Krafte» in den Regionen
sei, damit es nicht zu einer Art folkloristi-
scher Wiederbelebung im abwertenden
Sinne komme.

Die Reaktion einer jugoslawischen Teil-
nehmerin, die sich nicht vorstellen konnte,
wie es moglich sei, dass innerhalb eines
Landes vier gleichberechtigte Sprachen
und Kulturen nebeneinanderleben, war of-

fensichtliches Erstaunen. Dies kam in ih-

ren Fragen an den Schweizer Professor Jo
seph Voyame nach seinem Vortrag «Vier
Sprachen fiir ein kleines Land, ist das zu-
viel?» zum Ausdruck.

zeichnerstaat dies als Einmischung in seine
inneren Angelegenheiten abtun konnte.

Zwei osteuropaische Beispiele

Wichtig war vor allem auch, dass die offe-
nen Gesprache in Caux tatsachlich eine
Anderung in der Haltung einzelner begiin-
stigten. Der Philosophieprofessor Wladi-
mir Zelinski aus Moskau erinnerte daran,

dass wir alle immer wieder Gefahr laufen,

die Schuld den andern zuzuschieben: «Die

Republiken zeigen auf Russland, Russland
schiebt die Schuld den Juden zu...» Zelin

ski, selber Russe, entschuldigte sich fiir
das, was Russland den andern Nationen
wie zum Beispiel Armenien und Litauen
angetan hatte. «Nur wenn wir bereit sind,
unsern Teil der Schuld und unsere Fehler

Ungarin und Rumdnin erzdh
len vom Geschichtsunterricht

Franfois Lachat, Regieningsmitglied des
Kantons Jura

Kinderchor aus Estland

Nebst den wenigen erwahnten Experten
nahmen vor allem gewohnliche Biirger an
den Gesprachen teil. So kam es zu auf-
schlussreichen Begegnungen, wie jene ei
ner Ungarin und einer Rumanin, die sich
wahrend eines Tischgesprachs bewusst
wurden, dass man ihnen im Geschichtsun

terricht iiber dieselben Ereignisse in der
rumanischen Provinz Siebenbiirgen, wo
ein grosser Bevolkerungsanteil Ungarisch-
stammiger lebt, mehr oder weniger Gegen-
satzliches beigebracht hatte. Eine der
Frauen driickte es so aus: «Hatten wir uns

nicht hier in Caux getroffen und ausge-
sprochen, waren wir zeitlebens <gute
Feindo geblieben!»

Vielfalt gesetzlich verankern

In den Gruppengesprachen wurden die

Zum Sprachenproblem ausserte sich auch
Dr. Carl Clowes, Vorsitzender des «Natio-

nalen Forums fiir die walisische Sprache»
in Grossbritannien, unter anderem mit ei-

nem interessanten Vorschlag. Er hofft, in
nerhalb der EG-Strukturen konne ein «Se-

nat der Regionen» eingerichtet werden,
welcher jeder Minderheit und jeder kultu-
rellen Gruppe in Europa eine Stimme zu-
erkennt.

Dr. Mitterdorfer drang darauf, dass die be-
reits von alien Mitgliedern des Europarats
unterzeichnete Menschenrechtskonven-

tion durch ein Recht der Volksgruppen
vervollstandigt wird. Nur so ware es mog
lich, dass ein Staat von einem andern er-

mahnt werden konnte, die Rechte einer

Minderheit innerhalb seiner Grenzen ein-

zuhalten, ohne dass der betroffene Unter-

einzugestehen, ist es moglich, Frieden und
gegenseitiges Vergeben zu erreichen, wie
etwa zwischen den verschiedenen unab-

hangigen Staaten, die jetzt nach dem Zu-
sammenbruch des Sowjetreiches entste-
hen.» Als Vorbild erwahnte er die polni-
schen Bischofe, welche die deutschen Bi-

schdfe fur ihren Anteil am feindseligen
Verhaltnis zwischen den beiden Volkern

um Verzeihung gebeten batten.

Man war sich einig, dass dank einem sol-
chen Geist der Rene und der Versohnung
Beziehungen geschaffen werden kbnnen,
bei denen die Minderheiten, wie dies Dr.

Mitterdorfer hofft, zum «Eckstein eines

neuen Europa» werden konnen.
J.-J.O./M.S.
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Krisengebiete - voneinander lemen
Montagmorgen, 19. August. Die Nachricht vom Staatsstreich in Moskau ist ein Schock fiir
die gauze Welt. In Caux treffen gerade die Teilnehmer fiir die Konferenzwoche ein - Rns-
sen nnd Batten; Kambodsclianer, Laoten, Vietnamesen; Araber nnd Israeli; Kroaten,
Serben nnd Slowenen; Englander nnd Irlander nnd anch bier presst man sein Ohr ans
Radio nnd verfolgt die Ereignisse mit angehaltenem Atem.

Die Nachrichten der folgenden Tage rnfen znerst Besorgnis, dann Erleichternng hervor.
Zn Ende der Woche berichtet eine soeben angereiste Moskaner Jonrnalistin, wie sie die
Tage anf den Barrikaden eriebt hat. (Am 31. August erschien dariiber ein ganzseitiges In
terview im Lnzerner «Vaterland».) In dieser spannnngsgeladenen Zeit entdecken die 500
Konferenzteilnehmer gewissermassen eine nene Alchemie, die Menschen, welche sich als
Feinde betrachten, befahigt, einander «beinahe znfallig» zn begegnen nnd miteinander
zn sprechen - eine Alchemie, wetche die Dinge ins rechte Licht riickt nnd es jedem ermbg-
licht, anch die Ansichten der anderen Seite zn verstehen.

«Caux erteilt uns znerst einmal eine Lek-

tion der Demut», sagt der algerische An-
walt Mustafa Hamdan vor der Vollver-

sammlung: «Jeder von uns halt die Pro-
bleme seines Landes fiir einzigartig und
von weltweiter Bedeutung. Wenn wir hier-
her kommen, mussen wir ganz kiein wer-
den, denn wir erkennen, dass jedes Land
seine Probleme zu Idsen hat.»

Die unvorhergesehenen Begegnungen, die
zum Gesprach fiihren, sind laut Hamdan
«die zweite Lektion von Caux. - Diese

Moglichkeit, Gesprache mit denen anzu-
knupfen, die man als Feinde betrachtet,
von denen man oft eine ganz falsehe Vor-
stellung hat, bietet sich in den Krisengebie-
ten selbst, vor allem im Mittelmeerraum

und in Siidostasien, kaum. Ich war stets

voreingenommen gegeniiber jenen, die ich
als Besetzer von arabischem Boden be-

trachtete. Ich stellte mir die Juden in mili-

tarischer Uniform vor, das auf Araber ge-
richtete Gewehr in der Hand. Ich hatte nie

direkten Kontakt, ich kannte nur die Bil-

der vom Fernsehen. Hier sind wir uns per-
sonlich begegnet, und zu meiner grossen
Uberraschung glich er mir: Er war ein
Mensch mit zwei Armen, zwei Beinen und
einem Kopf! Mir scheint, dass Caux einen
idealen Rahmen fiir solche Begegnungen
bietet. Im Gesprach lernt man sich kennen,
beginnt einander zu verstehen, und das er-
moglicht vielleicht erst das Vertrauen, wel
ches zu einer Losung fiihren k6nnte.»

Sind wir nicht Briider?

Fur den Kambodschaner Om Ramsady
war die «Begegnung mit dem anderen»
ebenfalls bedeutsam. Er driickte zunachst

seinen Stolz dariiber aus, dass er in Caux
sein seit 20 Jahren von Krieg und Unge-
rechtigkeit gequaltes Volk vertreten konne
- ein Volk, das freilich eine der altesten

und reichsten Kulturen hiite, deren Sinn-

bild die Tempel von Angkor darstellen.

«Bevor wir uns in Angkor in Frieden und
versdhnt wiedersehen, sind wir einstweilen

#

hier in Caux beisammen, um uns besser auf
die Riickkehr in die Heimat vorzuberei-

ten.» Mit bewegter Stimme berichtete er
von einem ersten Erlebnis der Versdh-

nung, welches am Tag zuvor im Park des
Konferenzzentrums stattgefunden hatte:
«Nur die Natur war Zeuge dieser Begeg-
nung von verfeindeten Briidern (...), die
sich versohnen wollten. Ich war mit fiinf

Landsmannern, die wie ich im Exil in den
USA, Australien und Frankreich leben

mussen, und wir trafen einen Vertreter der

Roten Khmer. Wir haben lange miteinan
der gesprochen. Der erste Schritt ist getan;
ich bin erleichtert.

«EineAtmosphdre, in der unerwartete Begegnungen zustandekomrnen und wo man den anderen
kennen und verstehen lemen kann»

Bleibt die Frage an uns, ob wir die Redlich-
keit dieses Roten Khmers annehmen oder

nicht, dessen Verbrechen allein darin be-

steht, mit Verbrechern zusammengearl^i-
tet zu haben. Sind wir denn nicht Kf^r
wie er? Also sind wir Briider. Wofiir ist er

verantwortlich? Wofiir sind wir verant-

wortlich? Dariiber miissen wir nachden-

ken. Ohne Gesprach, ohne Austausch gibt
es keine Versohnung, ohne Versohnung
keinen Frieden.»

Der Dolmetscher

Ein jordanischer Student macht in Caux
eine ahnliche, ungewohnliche Erfahrung.
Er erzahlt: «Alles, was ich iiber Israelis

wusste, war, dass sie unsere Feinde sind.

Vor einigen Tagen wollte ich mich hier mit
einem Russen unterhalten, der nicht eng-
lisch spricht. Er sagte, er werde fiir einen
Dolmetscher sorgen. Wir setzten uns also
zu dritt an einen Tisch. Ich bat den Dol

metscher, seinen Namen aufzuschreiben,

und er schrieb: R.Marc. Ich fragte: W^:
steht das R? Die Antwort war: «Rabbiner.»

- «Was ist das?» - «Das ist bei den Juden

dasselbe wie bei den Muslimen der Imam.»

Mein Gott! Zum erstenmal im Leben traf

ich einen Juden - und erst noch einen Rab-

biner! Mein Innerstes lehnte sich auf. Was

sollte ich tun? Ich wusste nicht, wie ich mit

so jemandem umgehen sollte.

Am nachsten Tag lud er uns zu einem Es
sen mit seiner Frau ein. Znerst redeten wir

um das Wesentliche herum. Aber nach und

nach stieg aus der Tiefe ein starkes Gefiihl
in mir auf: Wir sind menschliche Wesen,

wir haben den gleichen Korper, derselbe
Gott hat uns geschaffen. - Wir verabschie-
deten uns auf ganz natiirliche Art. Ich
fragte mich, ob es ein Wunder sei, dass ich
einem Juden begegnet war, einem von de
nen, die ich als Feinde betrachtet hatte, be-

vor ich nach Caux kam.

Wir vertreten zwei Lager, und normaler-
weise ware keine Begegnung moglich ge-
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Rabbiner Marc Gopin

1  ausser mit Maschinengewehren.
Aber hier sprachen wir von Mensch zu
Mensch; wir konnten unsere Standpunkte
verantwortungsbewusst formulieren und
bemiihten uns, einander zu verstehen. Je-

der versuchte, in die Schuhe des anderen

zu schliipfen.

Wenn ich heimkehre, wird es nicht einfach
sein. Die Atmosphare ist sehr gespannt.
Aber ich werde versuehen, in meiner Um-
gebung von diesem neuen Erlebnis zu
sprechen.»

Er kam auf mich zu

Da es Sabbat war, durfte Rabbiner Mare
Gopin aus Boston keinen Lautspreeher be-
nutzen. Daher bat er den Vorsitzenden, je-
den Satz seiner Antwort laut fiir ihn zu wie-

derholen: «Ich spreehe nicht so gern von
Gott. Lieber sehe ich, wie er in den Men-
sehen wirkt. Jetzt habe ich ein wirkliehes

Wunder erlebt. Bei meiner Ankunft war

ieh beunruhigt, als ich von der Anwesen-
heit jordanischer Studenten horte. Ich
habe mich zwar sehon lange sehr fiir einen
Dialog mit Palastinensern eingesetzt,
fiihlte mich aber hier nicht imstande, ein

Gesprach zu beginnen, und vermied es, ir-
gend etwas in dieser Richtung zu unter-
nehmen. Aber dann kam einer von ihnen

ganz ungezwungen auf mich zu, und ieh
ging ihm entgegen, weil ich meinte, er
wisse, wer ich sei. Irgendwie muss hier Gott
gewirkt haben.

Wir Glaubigen wissen, dass es der Einheit
in der Vielfalt bedarf. Lasst uns treu sein in

der Sache des Glaubens! Lasst uns die

Vielfalt leben, indem wir Gott treu sind, je-
der auf seine Art. Und lasst uns zugleieh
die allgemeingultigen Werte unserer ver-
schiedenen Glaubensinhalte miteinander

teilen und sic hochhalten. Lasst uns den

Mut haben, diese Werte selber hoehzuhal-

ten, seien sic religios oder weltlich. Dies ist
mdglich, weil ich im Gegenuber den Fun-
ken des Schdpfers wahrnehme.»

Eine weitere Begegnung, ein weiterer An-
satz zum Gesprach: Araber und Amerika-
ner, zwischen denen der Schatten des Golf-

krieges liegt, beginnen freimutig miteinan
der zu reden, obwohl die Stimmung noeh
recht gespannt ist.

«Krisengebiete - voneinander lernen»
darum geht es aueh bei vielen weiteren An-
wesenden:

■ Ein Richter des Obersten Gerichtsho-
fes von El Salvador erzahlt von seinem jah-
relangen Kampf fiir die Einhaltung der
Menschenreehte und fiir Versohnung in
seinem Land.

■ Ein katholischer Ire sprieht von seiner
fiinfjahrigen Inhaftierung ohne Urteil.
Sein protestantiseher Kollege, mit dem er
zu Hause fiir Dialog zwischen den Parteien
arbeitet, steht neben ihm auf der Platt-
form.

■ Eine Israelitin, die erfahren hatte, dass
ihr Vaterhaus friiher einer Palastinenser-

familie gehort hatte, die von den Soldaten
vertrieben worden war, berichtet, wie das
Hans nun zu einem Kinderhort und einer

Schule fiir arabische Kinder geworden ist.

Die Kambodschanerin Sonia Shu: «Nicht mehr die gleiche Sonia»

Rocky Malebana Metsing, seit kurzem Mit-
glied der Exekutive des siidafrikanischen Afri
can National Congress (ANC)

Der palastinensische Student, der mit ihr
und ihrem Mann an dem Projekt arbeitet,
beschreibt, wie es zu dieser Zusammenar-

beit gekommen ist.

■ Ein vertrauliehes Gesprach zwischen
Serben und Kroaten - hinter verschlosse-

nen Tiiren - erwies sieh offenbar als hart,
aber zumindest fiir die Gesprachsteilneh-
mer als aufschlussreich und nutzlieh.

■ Der baltisehe Arzt Andres Ellamaa,
jetzt Gesundheitsminister Estlands, be-
schrieb die Situation in seinem Land und

den Nachbarstaaten naeh dem gescheiter-
ten Putsch in Moskau folgendermassen:
«Im Gefangnis, in dem wir immer noch
lebten, brach ein Brand aus. Er seheint
jetzt geloseht und, was wichtiger ist, unsere
Volker haben ihre Wahl getroffen. Die
Riegel der Zellen- und Gefangnistiiren
sind zerbroehen. Wir miissen jetzt die Tore
dffnen und in ein freies Europa hinaustre-
ten. Es wird sehr schwer sein, denn wie ge-
fangene Tiere haben Mensehen, die ihr
ganzes Leben im Gefangnis verbracht ha
ben, Muhe, sieh an das Leben in Freiheit zu
gewohnen. Aber wir miissen und werden
diese Schwelle uberschreiten.»
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Stress - Lebensstil - Gesundheit
Wahrend eines Sommers, der Menschen
aus alien moglichen schwierigen, ja Stress-
Situationen in Caux vereinte, war es ange-
bracht, dass Berufsleute aus dem Gesund-
heitswesen zugegen waren and sich zu Wort
meldeten. Ungefahr drelssig von ihnen hat-
ten eine Tagung einberufen, die mehrere
aktuelle Fragen ihres Berufslebens beban-
delte: Gesundheit und Lebensstil; Gesund
heit und Versobnung; Gesundheit und Frei-
beit.

«In der Praventivmedizin geht es vor allem
um die Frage: Wie legen wir den Menschen
eine Anderung ihres Lebensstils nahe?»
betonte die norwegische Allgemeinprakti-
kerin Viveka Johnson. «Dazu braucht es

Zeit, Mut, die Kunst des Zuhbrens und viel
Geduld. Patienten suchen uns meist wegen
kbrperlicher Beschwerden auf. Oft sind
mehrere Sprechstunden notwendig, bis das
zugrundeliegende Problem entdeckt ist -
sei es eine schwierige Beziehung, Alkohol,
Drogen, Berufsprobleme oder sogar ein
Verbrechen.»

Was steckt dabinter?

Wahrend in Norwegen ein Arzt seinem Pa
tienten ohne weiteres das Nichtrauchen

empfehle, fuhr Frau Dr. Johnson fort, ka-
men Alkohol- oder Scheidungsprobleme
selten zur Sprache. Auch werden die Fol-
gen gewisser sexueller Praktiken nur zo-
gernd erwahnt. Als Mutter und Arztin
konne sie sagen, dass man andern nur bei-
bringen kbnne, was man selber lebe. Be-
stimmte Ereignisse wie eine Schwanger-
schaft oder die schwere Krankheit eines
Angehorigen konnen oft Anstoss zu einer
positiven Veranderung der Lebensge-
wohnheiten sein. «Wir Arzte sollten solche
Anstosse erspiiren, den Patienten helfen,
aus ihren inneren Kaftquellen zu schopfen.
Diese sind oft starker, als wir meinen.»

Als Neurologe stellt Dr. Sturla Johnson,
ihr Gatte, immer wieder fest, dass gewalt-
same Auseinandersetzungen gesundheits-
schadigend sind.
Er weiss aber auch, dass es moglich ist,
«sich trotz geordneter und friedlicher Ver-
haltnisse in totalem innerem Aufruhr zu
befinden.» «Wenn eine korperliche Unter-
suchung mich davon tiberzeugt, dass aus-
serlich alles stimmt, stelle ich einige Fra
gen und entdecke dann, dass der Patient
unter Druck steht, gestresst ist, aus Angst
vor einer schweren Krankheit, vor dem
Verlust seiner Arbeitsstelle, wegen Fami-
lienproblemen und so weiter. Er muss sich,
wie der Schweizer Arzt Paul Tournier es
ausdriickt, <mit sich selbst vers6hnen>, das
heisst, sich und seine Lebensumstande ak-
zeptieren, wie sie sind; die Freiheit finden,
seine wahren Gefiihle und Gedanken aus-
zudriicken; vielleicht eine unheilbare
Krankheit und die Tatsache annehraen,
dass das Leben zu Ende geht; seine Gren-
zen bejahen, seine fehlenden Krafte, seine
Behinderung, sein Unverheiratetsein,
seine Arbeitslosigkeit - ohne indes den

Kampf gegen die widrigen Umstande auf-
zugeben.»

Ein weiterer Faktor der Heilung ist nach
Dr. Johnson oft die Versohnung mit einer
andern Person, die Erfahrung ausgeubter
und angenommener Vergebung. «Hass
und Verbitterung sind gesundheitsgefahr-
dend. Nicht nur konnen sich erwiesener-

massen daraus Magengeschwiire, hoher
Blutdruck und ein Herzinfarkt ergeben,
sondern neuere Forschungen scheinen an-
zuzeigen, dass sogar das Immunsystem von
unserem Gefiihlsieben beeinflusst wird.»

Als Dr. Johnson kiirzlich die Stelle des

Chefarztes in seinem Krankenhaus ange-
boten wurde, brauchte er mehrere Wochen
- begleitet von Schlaflosigkeit, Miidigkeit
und Niedergeschlagenheit -, um sich zu
entscheiden. Innerer Frieden und Schlaf

stellten sich wieder ein, als ihm klar wurde,
dass er den Posten einem jiingeren, freilich
unerfahreneren Arzt iiberlassen sollte.

Dies habe er dann zum Erstaunen des gan-
zen Personals getan, und heute konne er
diesem jiingeren Kollegen mit Rat und Tat
beistehen.

Aids verbiiten - aber wie?

Zur Praventivmedizin ausserte sich auch

ein Aids-Spezialist aus Ghana, Dr. Yaw
Adu-Sarkodie. Man konne sich fragen,
warum diese Epidemie nicht in Schranken
gewiesen werden konne. Der Grossteil der
gangigen Programme zur Verhiitung von
Aids griinde auf dem Begriff «sicherer
Sex» und dem Gebrauch des Priiservativs.
«Nur selten aber wird auf die iiberlieferte

Moral eingegangen, die Sex ausserhalb der

Ein Geburtstagskuchen fiir die Mutter (Chri
stine Kelly von der britischen Familien-Vereini-
gung «Youth and Family Concern)))

Ehe missbilligt», sagte er. «Schlechte Le-
bensgewohnheiten werden also nicht ange-
packt. Man rat den Heranwachsenden, das
Kondom zu gebrauchen und die Zahl sei
ner Partner einzuschriinken. Aber man
lehrt ihn nicht, nein zu sagen - wahrend
zum Beispiel alle Anti-Drogen-Kampa-
gnen verkiinden: <Sagt nein!>»

Dr. Adu-Sarkodie erwahnte auch, dass
wahrend seines Praktikums in England
viele sterbende Aids-Patienten darum ba-
ten, dass man die Todesursache oder ihre
Homosexualitat der Familie nicht mittei-
len solle. Dies zeige, wie wichtig ein Ver-
trauensverhaltnis und offene Aussprachen
gerade zwischen Eltern und Fleranwach-
senden seien.

Parallel zum Gesundbeitsforum lief ein

Forum uber Familienfragen

An der gemeinsamen Schlusssitzung aus
serte sich der britische Arzt John L'^^.r
zum Problemkreis «Familie - Gesundheit

- Freiheit»: «Unsere zentraleuropiiischen
Freunde, die ihre Freiheit wiedergefunden
haben, erklaren uns, sie batten unter der
Liige gelebt. Wir im Westen batten die
Freiheit, aber mit ihr die Ideologic der
Permissivitat, die im Kern ebenfalls eine
Liige ist. Der Unterschied besteht darin,
dass sie die Liige als solche erkannt haben.
Die Liige des <Alles-ist-Erlaubt> lautet:
Gottes Gesetze sind erfunden und fakulta-

tiv, und daher gibt es keine grundlegenden
moralischen Werte fiir das Leben des ein-

zelnen oder die Gesetze.

Dies wirkt sich nicht nur auf unsere Ge
sundheit aus, auch Beziehungen sind weni-
ger verpflichtend geworden. Die Familie
gerat dadurch zunehmend unter Druck.
(...) Wahrend unsere westliche Gesell-
schaft also eine Wertkrise durchlebt und

die ehemalige kommunistische Welt Q^h
neuen Wegen sucht, bleibt fiir alle die 1 i-
heit die grundlegende Frage, insbesondere
das Verhaltnis zwischen Freiheit und mo
ralischen Werten.

Gestatten Sie mir, hier ein Wort als Christ
einzufiigen. Das Christentum wurde in
Schwachheit geboren. Es wird erfahrbar in
der Demut, nicht in der Macht. Das Evan-
gelium ist keine Morallehre, und doch
wahlen jene, die Christus entdeckt haben,
sehr oft moralische Werte.

Ich mochte sagen, unsere Gespriiche ha
ben sich in ihrem Kern um eines gedreht:
die Liebe. Uber Ehrgeiz, Aggression, Bit-
terkeit zu sprechen ist leicht, denn sie sind
menschliche Eigenschaften. Aber die
Liebe iibersteigt uns. Sie gehort zu Gottes
Eigenschaften und erreicht uns einzig in
Form des Geschenkes. Sie ist die einzige
allumfassende Kraft, schliesst niemanden
aus, behandelt alle gleich, will kein Ent-
gelt. Liebe bewirkt naturgemass Frieden.
Alles andere bewirkt Konflikt. Bestimmt
liegt darin das Geheimnis der inneren
Freiheit wie auch der Gesundheit.»
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Theophil Spoerri

DYNAMIK AUS DER STILLE

«Spoerri begniigt sich nicht mit biographi-
schen Angaben, sondern versucht, den in-
neren Anstoss aufzuspiiren, welcher An-
lass war fiir Buchmans Handlungen und
Aussagen. Als Schliissel zu dessen Wirk-
samkeit bezeichnet er <die Praxis des

Schweigens>. Im letzten ein ebenso prazi-
ses wie leidenschaftlich werbendes Buch.»

Tages-Anzeiger, Zurich

3. Aufiage, Taschenbuch, 270 Seiten
12.80/DM 13,80

Alec Smith

JETZT 1ST ER MEIN BRUDER

Der Sohn von Rhodesiens Ian Smith er-

zahlt seine aussergewohnliche Geschichte
- vom Aussteiger und Drogenschmuggler
uber eine lebensverwandelnde christliche

Erfahrung zum mutigen Einsatz fiir Wie-
dergutmachung, Verstandigung und Ver-
sdhnung im jungen Land Simbabwe.

Blaukreuz Verlag, 120 Seiten,
Fr. 12.80/DM 13,80

Jacqueline Piquet

WAS EINE FRAU VERMAG

A

Die franzosische Sozialistin Irene Laure

(1898-1987) und ihr bewegtes Leben, ihr
Wegvon der hasserfiillten Resistance-
Kampferin zur Botschafterin der Verge-
bung und Versohnung, geschildert in
packenden Szenen.

Herder, 117 Seiten, Fr./DM 14,80

Frida Nef

WENN DAS LEBEN EINEN SINN HAT

Vorwort: Dr. Paul Tournier

Habe ich als Opfer sozialer Ungerechtig-
keit das Recht, mich aufzulehnen? Einen
Vater zu hassen, dessen Alkoholismus
meine Kindheit verdarb? - Frida Nef gibt
keine theoretischen Antworten, sondern
nimmt den Leser mit hinein ins Abenteuer

ihres Lebens.

2. Aufiage, Taschenbuch, 136 Seiten,
Fr./DM 10,-

Wenn Sie diese
Zeitschrift zum

erstenmal lesen

WAS WILL DIE MORALISCHE AUFRUSTUNG?
Die Moralische Aufriistung ist eine Idee, die weltweit von Men-
schen aus alien Volkern und Rassen in die Praxis umgesetzt wird.

Das Ziel: am Aufbau einer Gesellschaft mitzuwirken, die auf Ehr-
lichkeit, Reinheit, Uneigennutzigkeit und Liebe beruht. Jeder
wird ermutigt, auf Gott und sein Gewissen zu horen und danach
zu handeln.

Durch diese Motivation kommt ein Prozess der Veranderung in
Gang, der im Leben einzelner Menschen beginnt, der in der Ehe,
der Familie und am Arbeitsplatz neue Beziehungen schafft und
sich auf die Gesellschaft und das Verhaltnis zwischen Volkern

auswirken kann.

WARUM DIESER NAME?

Als sich Europa im Jahre 1938 militarisch aufriistete und dem
Zweiten Weltkrieg entgegentrieb, formulierte Frank Buchman
den Aufruf: «Was die Welt jetzt braucht, ist eine moralische und
geistig-geistliche Aufriistung.»

Dies scheint heute aktueller denn je, erlebten wir doch im Laufe
des Jahres 1991, wie vielerorts nicht nur Spannungen und Miss-
trauen wuchsen, sondern sich Menschen wieder nur noch mit
Waffen begegneten, obwohl das nukleare und konventionelle
Wettriisten auf internationaler Ebene gebremst wird. Auch die
Zerstorung der Umwelt in all ihren Formen verdeutlicht, dass
Materialismus und Raffgier weiterhin zunehmen.

Der technologische und wirtschaftliche Fortschritt der letzten
Jahrzehnte ist enorm. Die Frage aber, ob der Charakter des Men
schen mit dieser Entwicklung schrittgehalten habe, ist mehr als
berechtigt und zeigt wiederum die Notwendigkeit einer morali-
schen, geistig-geistlichen Erneuerung auf.

WIE KANN MAN EINE SOLCHE LEBENSQUALITAT
LEBEN?

Die Massstabe der Ehrlichkeit, Reinheit, Uneigennutzigkeit und
Liebe sind keine Gesetze, sondern Leitlinien, an denen wir un-
sere Gedanken und Taten iiberpriifen konnen. Sie stammen aus
der Bergpredigt. Ahnliche Werte gibt es in alien grossen Religio-
nen. Sie helfen, uns iiber unsere verborgenen Motive Klarheit zu
verschaffen und Gottes Willen zu erkennen.

Wir werden niemals vollkommen sein. Ein Mass-Stab ist aber

zwangslaufig «absolut» und gilt hier als Herausforderung, sich
nach dem Besten auszustrecken, damit wir nicht Gefahr laufen,
uns selbstzufrieden mit andern zu vergleichen. Ist es doch immer
leicht, jemanden zu finden, der noch egoistischer oder weniger
ehrlich ist als wir selbst.

WIE FANGE ICH AN?

Ganz praktisch kann ich versuchen, diese Massstabe der Bergpre
digt auf ein Blatt Papier zu schreiben und zu priifen, wo ich in der
Praxis nicht danach gelebt habe. Dies hilft nicht nur, Dinge aufzu-
decken, die ich lange ins Unterbewusstsein verdrangt habe, denn
der nachste Schritt besteht darin, dass ich all das in Ordnung zu
bringen versuche, was ich kann. Dies ist der Anfang auf einem
neuen Lebensweg.

Gott hat einen Plan fiir die Welt und fiir jeden Menschen. Er kann
uns seine Weisungen mitteilen, wenn wir in einer Zeit der Stille
dafiir Raum geben, dass er uns leiten kann. Es lohnt sich, die Ge
danken, die uns kommen, aufzuschreiben. Solche Gedanken aus
der Stille fiihren oft zu einfallsreichen Initiativen und Aktionen
im privaten und gesellschaftlichen Bereich in alien Erdteilen.
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Die Konferenz im Spiegel der Medien

Pressestimmen

Die Konferenzen von Caux wurden von

der Schweizer Presse in iiber fiinfzig Mel-
dungen und Artikeln erwahnt. Einige Ti
le!: «Wenn die Demokratie bei mir be-

ginnt» Journal de «Friedenstagung
der Moralischen Aufrustung» Neue Zilr-
cher Zeitung - «Minderheiten als Bau-
steine» St.Galler Tagblatt - «Verantwor-
tung fiir die Umwelt» L'Est Vaudois - «Fur
den Frieden in Sudafrika» Nouvelle Revue

de Lausanne - «Moraiische Prinzipien der
Marktwirtschaft» Gazette de Lausanne -

«DeutschIand und Europa im Zentrum des
Interesses von Caux» Nouvelliste, Feuille

d'Avis du Valais. Am 8. Juli brachte das auf-

lagestarkste Blatt der franzdsischen
Schweiz, 24 heures, einen dreispaltigen Ar-
tikel mil Bild und der Uberschrift: «Eu-

ropa im Werden» (siehe unseren Bericht
auf den Seiten 16-17), der ebenfalls das
Programm der ganzen Sommersaison vor-
stellte.

Ein Bericht der Schweizerischen Depe-
schenagentur wurde in verschiedenen
Blattern aufgenommen, so auch von der in
der Sudschweiz beheimateten Tessiner Zei

tung. Darin steht: «ZieI der Moralischen

Renovieren, investieren
«Wie flnden Sie die erforderlichen Mittel

zum Unterhalt dieses riesigen Gebaudes?»

Die berechtigte Frage taucht beim Besuch
in Caux immer wieder auf, denn ein neun-

zigjahriger Bau benotigt laufend grdssere
Investitionen. Seit kurzem ist das Moun

tain House in den kantonalen Katalog der

erhaltenswerten Gebaude aufgenommen

worden. Dies bedeutet aber gleicbzeitig,

dass die Aussenrenovationen im bestehen-

den Stil ausgefiihrt werden miissen.

Wahrend des Sommers 1991 war denn auch

ofters die Rede von einem Projekt, den
Westteil des schmucken Mountain-

House-Daches mil neuen Ziegeln zu ver-
sehen. Die Renovation bedingt auch Zim-
merei", Maurer- und Spenglerarbeiten,
Die Gesamtsumme betragt SFr. 234000-
(DM275300,-). Seit einigen Monaten
wurde zu diesem Zweck ausserhalb der

Schweiz fiir ausserordentliche Spenden
aufgerufen, weil der Fehlbetrag der or-
dentlichen Jahresrechnung von Caux je-
weils mil Spenden aus dem Inland gedeckt
werden muss. Franzosen und Englander
zum Beispiel haben diesem Aufruf schon
grossziigig Folge geleistet. Ein Englander
schrieb einen Brief an zweihundert

Freunde und lud sie ein, zu seinem achtzig-
sten Geburtstag Ziegel fiir das Dach des
Mountain House zu kaufen. 130 der Ange-
schriebenen iibersandten ihm ein solches

Geschenk. Seit dem Beginn der Aktion
sind etwa SFr. 65000.- (DM 76400,-) ein-
getroffen. Die besonders gefarbte und gla-
sierte Ziegelsorte konnte in Frankreich
giinstig eingekauft werden.

Der zustandige Stiftungsrat fiir Moralische
Aufriistung hat diese Dachrenovation im

Vertrauen in Auftrag gegeben, dass er die
noch ausstehenden SFr. 169000.- (DM
198900,-) bald empfangen konne, so dass
die Mittel fiir diese ausserordentliche Auf-

wendung fiir das kommende Friihjahr be-
reitstehen.

Aufriistung und ihrer Anhangerschaft ist
es, den einzelnen Menschen zu verbessern

und damit die Gesellschaft zu verandern.»

Es ist ebenfalls die Rede von Frank Buch-

man, dem Begriinder der Moralischen
Aufriistung: «Noch heute dienen die von
ihm propagierten Werte (...) als Leitplan-
ken.» Die farbenfrohe, anregende Vielfalt
der Konferenzteilnehmer lasst die Auto-

rin, Esther Widmer, bemerken: «Die Mo

ralische Aufriistung bringt immer wieder
spektakulare Mischungen zustande.»

Unter dem Titel «Die Moralische Aufrii

stung lebt von Spenden» berichtet dieselbe
Journalistin iiber die Finanzierung des
Konferenzzentrums.

Das Waadtlander Regionalblatt L'EstJ^-
dois verdffentlichte sechzehn Bei 1!e
iiber die Geschehnisse - schliesslich liegt
das Mountain House von Caux in seinem

Einzugsgebiet.

Moskau

Zum Schluss noch ein Blick ins ostliche

Ausland: Die Moskauer Zeitung Iswestija
brachte am 16. Juli einen Bericht ihres

Genfer Korrespondenten. Unter dem Ti
tel: «Womit beginnt die Demokratie?» be-
schreibt er die Tagungen in Caux und fahrt
fort: «Ein bemerkenswerter Aspekt der
fortlaufenden Versammlungen ist der
Geist der Offenheit und Ehrlichkeit, der

dort zutagetritt. Die Redner bedienen
sich nicht althergebrachter, ausgeleierter
Schlagworte und Appelle. In allgemeingiil-
tigen Worten halten sie ihre positive^,^-
fahrung fest, die einer moralischen Au T-
stung des einzelnen dienlich sein kann.»

«Seit kurzem in den kantonalen Katalog der

erhaltenswerten Gebaude aufgenommen»

Fiir das bekundete Interesse, alle Hilfsbe-
reitschaft und die bereits eingegangenen
Spenden sind wir sehr dankbar.

Marcel Grandy
Prasident des Stiftungsrates

Spenden mil dem Vermerk «Dachrenova-

tion» Oder «AlIgemeiner Unterhalt» sind zu
richten an:

Stiftung fiir Moralische Aufriistung,
CH-6002 Luzern,

- Postcheckkonto Luzern 60-12000-4 oder

- Schweizerische Volksbank, Luzern,

Konto 266 005

Spenden mit dem Vermerk «Ziegel Caux»
kbnnen ebenfalls gerichtet werden an:

Frank Buchman Gesellschaft fiir Morali

sche Aufriistung, e.V., Koblenz, Konto
4081113 Deutsche Bank, Gladbeck, BLZ

42070062
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Der nachste Termin:

Win terkonferenz

im internationalen Tagungszentrum
fiir Moralische Aufriistung in Caux

Donnerstag, 26.Dezember 1991
bis Freitag, 3. Januar 1992

In Vollversammlungen und Gesprachsgruppen wird vor allem das
Thema «Zusammenleben» beleuchtet: in der Familie, in Europa,
in einer sich rasch verandernden Welt, das Zusammenleben von
Minderheiten und Mehrheiten.

Die Winterkonferenzen in Caux eignen sich besonders fiir Fami-
lien. Bereits sind Anmeldungen aus den Niederlanden, Frank-
reich und der Schweiz eingegangen.

All jene, die ein «Weihnachtsfest fiir die Welt» mitgestalten und
feiern mochten, sind ab Montag, 23.Dezember, um 17.00 Uhr berz-
lich willkommen.

Zur Erfahrung der Tagungen in Caux gehdrt die gemeinsame
TejJjiahme an den praktischen Arbeiten im Haus.

EifewUe Musikinstrumente, Liederbiicher, Vorschlage und Mate
rial fiir Bastelarbeiten und Spiele, gute Kinderfilme auf Video-
kassetten sowie Schlittschuhe, Skier und Schlitten kdnnen gerne
mitgebracht werden.

Nahere Angaben erteilt das Konferenzsekretariat Moralische
Aufrustung, CH-1824 Caux, Telefon 021 9634821, Telefax 021
9635260

r

700 Jahre/ans/anni/onns
Confcederatio Helvetica

Die 700 Jahre schweizerische Eidgenossenschaft
wurden in Caux mit alien internationalen Teil-

nehmern gefeiert. Am 2. August ging das Fest in
Montreux gleich weiter bis zum ndchtlichen
Feuerwerk auf dem Genfersee

Bestellung
. Ex. zusatzliche Konferenzberichte

★ Jahresabonnement der Caux-Information

n Schweiz Fr. 32.-

[ZI Deutschland DM 42,-

[H IJbrige Lander Fr. 37,-

[H Luftpost Fr. 41.-

nH Studenten, Lehrlinge Fr. 24.-

Zutreffendes bitte ankreuzen und Ihre vollstandige Anschrift
auf der Riickseite vermerken

★ Biicher

Fx. Der vergessene Faktor
Vom Leben und Wirken Frank Buchmans

Datum:

. Fx. Dynamik aus der Stille

. Fx. Jetzt ist er mein Bruder

. Fx. Was eine Frau vermag

. Fx. Wenn das Leben einen Sinn hat

Unterschrift:
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Neuerscheinung zur Frankfurter Buchmesse:

Der vergessene Faktor
Vom Leben und Wirken Frank Buchmans

Wer war Frank Buchman (1878-1961)? Das Denken dieses fast
vergessenen Mannes und Griinders der Oxford-Gruppenbewe-
gung ist heute so kontrovers und aktuell wie zu seinen Lebzeiten.
Sein Lebensziel fasste er in seinen letzten Worten so zusammen:

«Ich wiinsche mir eine Welt, die von Menschen regiert wird, die
sich von Gott regieren lassen.»
Die Zeit nannte ihn «einen grossen Organisator und glaubigen
Menschen in angstlicher Zeit». Die Franlrfurter Allgemeine schheh
iiber den Initiator der Moralischen Aufriistung: «Dieser
schmachtige, fast asketisch wirkende Mann, der ohne hinreis-
sende rednerische Begabung dennoch faszinierend auf seine H6-
rer wirkt, ist nach und nach zu einem Gewissen der Welt gewor-
den.»

Garth Lean, der englische Autor, im deutschsprachigen Raum
vor allem durch seine Biographien uber John Wesley und William
Wilberforce bekannt, zeichnet aus einer lebenslangen personli-
chen Bekanntschaft mit Frank Buchman das lebendige Bild eines
der faszinierendsten christlichen Zeugen unseres Jahrhunderts.

Pappband, 500 Seiten. Brendow-Verlag, Moers
ISBN 3-87067-443-1

DM 34,- / Fr. 32.80 / oS 265.-

«Es gibt viele Biographien, welche dieses Jahrhundert umfassen.
Es gibt viele Beschreibungen von Reisen um die Welt, und es gibt
auch viele Schriften uber die Nachfolge Christi heute. Aber die
Kombination von diesen alien - in einem Buch, einem Leben -,
das sollte man sich nicht entgehen lassen.» K W F
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Unser Angebot
Weitere Exemplare des
Konferenzberichts 1991

pro Exemplar Fr. 4.-
Ab 5 Exemplaren Fr. 3.50

Sind Sie schon
Abonnent?

Ergreifen Sie die Gelegenheit und bestellen Sie
Ihr JAHRESABONNEMENT der

Caux-Information!

Schneiden Sie...
den nebenan vorgesehenen Abschnitt aus und
- schreiben Sie Ihre vollstandige Ansehrift in den

Adressabschnitt (falls nieht sehon vorhanden)
- fiillen Sie den riiekseitigen Bestellvordruek

gemass Ihren Wiinschen aus
- senden Sie uns die Bestellung an eine der

nebenstehenden Adressen ^ ,
Vielen Dank!


