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l/l/ias en/varten sie von Europe?

Teilnehmer aus den USA, Australian, Sudan, Namibia und Kenia
batten sich den Uber vierhundert Vertretern europaischer Lander
angeschlossen, die Anfang Juli in Caux das Thema «Europa -
was machst du mit deiner Bestimmung?» behandeiten. Es solite
nicht eine Konferenz fiir Europder sein, sondern fiir Europa, das
sich von der Arktis bis zum Mitteimeer und vom Ural zum Atlan-

tik erstreckt.

«Die VQlker Europas konnten sich in den Dienst der anderen
Kontinente stellen. Sie konnten fur eine Welt, die vom Kurs abge-
kommen ist, ein neues Leuchtfeuer entzunden», hiess es in der
Einladung.
Die Anwesenheit verschiedener polnischer Teilnehmer und deren
Diskussionsbeitrage machten deutlich, dass Europa nicht an der
Grenze Westeuropas haltmacht, sondern die osteuropaischen
Lander miteinschliesst.

«In dieser Tagung mochten wir untersuchen, wie dieser Konti-
nent von energischen, begabten und streitsuchtigen Volkern
gemeinsam mit der ubrigen Welt einen neuen Weg in die Zukunft
flnden kann», erklarte eine der Initiatorinnen. Europas Probleme,
vor allem das der auslandischen Arbeitnehmer und Minderheiten,
Europas Wurzeln in der Geschichte und seiner Kultur, die Erwar-
tungen, die andere Volker an Europa stellen, waren Themen, die
immer wieder in den Diskussionen aufleuchteten. Weshalb gerade
Caux als Konferenzort gewahlt wurde, erklarten die Initiatoren
folgendermassen: «Hier kann der eiserne Vorhang in den Herzen
der Menschen, in Familien und zwischen den Landern fallen. Es
ist der beste Ort, um eine Familie von Nationen zu schaffen.»
Diese Nummer fasst einige Hohepunkte dieser Tagung, die den
Auftakt zur diesjahrigen Sommerkonferenz bildete, zusammen.



Die europalschen Industriestaaten
und die Frage der

Die Anwesenheit einer grossen Zahl von auslandischen Arbeitneh-
mern in den europaischen Industriestaaten stellt die Regierungen
dieser Lander vor gewaltige Aufgaben. Europa zahit schatzungs-
weise 15 Millionen Gastarbeiter, deren Familien eingerechnet. Von
den 6 Millionen Einwohnern der Scbweiz sind 1 Million Gastarbei

ter. Westberlin mit seinen 120 000 Tiirken gilt als die drittgrosste
tiirkische Stadt. In Frankreich leben 1 Million Portugiesen und

800 000 Algerier. 3 Millionen Englander sind heute asiatischer oder
westindischer Abstammung.
Dass die Losung der sicb ergebenden Probleme in einem Europa, in
dem die Arbeitslosigkeit durchscbnittlicb 10% betragt, nicht von
heute auf morgen erfolgen kann, ist begreiflich. Die folgenden Bei-
trage eines Regierungsmitgliedes und eines auslandischen Arbeit-
nehmers beleuchten das Problem von verschiedenen Seiten.

Barbara John, Auslanderbeauftragte
des Westberliner Senats:

Vie/fait der Bevolkerung
ein Pluspunkt

Wie Sie wissen, haben wir in Berlin cine sehr grosse auslandische
Bevolkerung, und zwar 13%. Davon sind 7% Tiirken. Das Zusam-
menleben zwischen ihnen und den Deutschen - das schliesslich

ein Zusammenwachsen sein wird - ist eine neue Herausforderung
fiir Berlin, die ich fur ebenso faszinierend und wichtig halte, wie
diejenige, vor die sich Berlin seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges gestellt sieht. Damit meine ich, dass Berlin seither eine Brucke

Barbara John, Auslanderbeauftragte des Westberliner Senats, im
Gesprdch mit Frau Andag, Gattin eines tiirkischen Gastdozenten an
der Technischen Universitdt, Berlin.

zwischen Ost und West bilden muss, nicht in kultureller, sondern
in politischer Hinsicht. Berlin hat die Aufgabe, ein lebendiges
Symbol fur eine deutsche Einheit zu sein.
Nun leben also viele Auslander in unserer Stadt, die zunachst ein-
mal an dieser, sich aus der deutschen Geschichte ergebenden Auf
gabe keinen Anteil batten. Sie kamen in unsere Stadt, um Geld zu
verdienen, um eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit zu erlangen.
Niemand kann ihnen dies zum Vorwurf machen. Aber neben der

Unterschiedlichkeit unserer Bevolkerungsgruppen - der alten und
der neu hinzugezogenen - muss es auch einige gemeinsame Werte
als Grundlage geben, denn Berlin darf seine alte Aufgabe nicht
vernachlassigen, namlich eine Brucke zwischen Ost und West zu
sein. Deshalb miissen wir zwischen der Mehrheit der Berliner und

den auslandischen Minderheiten einen sozialen Zusammenhang
herstellen und diese gemeinsamen Werte finden. Ich glaube, dass
gerade die Unterschiedlichkeit und Vielfaltigkeit unserer Bevolke
rung ein Pluspunkt fiir die Zukunft Berlins sein kann - vorausge-
setzt, sie wird nicht dazu missbraucht, neue Mauern aufzurichten.
Wie Sie wissen, haben wir bereits eine Mauer in Berlin - eine
politische Mauer -, und die ist mehr als genug!
Wir haben in Berlin nur eine Chance, wenn wir den Sinn fiir

sozialen Zusammenhang zwischen Auslandern und Deutschen in
alien Biirgern entwickeln. Dies fiihrt mich zu der Frage: Was
sollte unsere soziale Philosophie sein, damit wir gemeinsame
Werte entdecken und Verstandnis dafiir entwickeln? Drei Dinge
sind meiner Meinung nach dafiir nbtig: Erstens miissen meine
Landsleute akzeptieren lernen, dass die Auslander geniigend Zeit
brauchen, um sich bei uns einzuleben und einzufiigen. Es ist
gefahrlich, von ihnen zu erwarten, dass sie sich in kurzer Zeit inte-
grieren. Diese Erwartungshaltung ist sehr kurzsichtig und ent-
tauscht die Auslandergruppen ebenso wie die Mehrheit im Gast-
land. Die einheimische Bevolkerung denkt, dass alle Immigraji^n
nach zehn Jahren vollig integriert sein sollten: Sie sollten -e
Deutsche denken und sich wie Deutsche benehmen. Wenn sie das

nicht konnen und nicht tun, dann denken wir, dass die Auslander

keine Deutschen werden mochten.

Und die Einwanderer sind ebenfalls enttauscht, denn sie empfin-
den: «Wir werden am sozialen Aufstieg durch Diskriminierung
gehindert, und deshalb konnen wir nicht als Deutsche leben.» Ich
bin aber der Uberzeugung, dass Menschen viel Zeit brauchen, um
sich anzupassen und sich voll zu integrieren. So miissen wir alle
miteinander viel Geduld mit uns selbst haben, die Einheimischen
wie die Auslander. Gleichzeitig mussen wir entschlossen alle mdg-
lichen Integrationsprogramme und -initiativen fordern. So geho-
ren Geduld und Entschlossenheit zur Verwirklichung einer Inte
gration zusammen.
Es ist andererseits auch wichtig, dass die Einwanderer soviel Erei-
heit wie moglich behalten, sich zu artikulieren und ihre kulturelle,
religiose und sprachliche Identitat zu finden. Auf den ersten Blick
mag es so aussehen, als ob diese eigene Identitat im Widerspruch
zur Integration stiinde, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.
Wenn die Minderheiten zusammenhalten, zusammenleben, sich
in eigenen Gruppen organisieren und ihre Treue zu eigenen Tra-
ditionen und zu ihrem Heimatland betonen, so verhilft ihner^^^s
zu einer offentlichen Identitat, die sie als Ausgangsbasis brau
chen, um sich dann neuen sozialen und politischen Strukturen
anschliessen zu konnen.

Die Auslander in unserer Mitte brauchen das Gefiihl einer offent

lichen und nicht nur einer individuellen Identitat. Natiirlich pas-
sen nicht alle ihre Traditionen und Gebrauche in unsere Gesell-

schaft - zum Beispiel, dass Madchen und Erauen Kopftiicher tra-
gen oder gegeniiber Vatern, Briidern und Ehemannern allzu
gehorsam und unterwurfig sind -, aber sie geben dem Leben der
auslandischen Mitbiirger eine Sicherheit und helfen ihnen, in
unseren Landern eine sinnvolle Existenz zu fiihren. Diese Identi

tat, diese Treue zu ihren Traditionen, liefert ihnen die Grundlage,
von der aus sie dann neue Lebensformen entdecken konnen, die

ihnen dann auch wichtig sind.
Die Mehrheit in einem Lande muss der Minderheit ein Gefiihl

der Sicherheit geben. Ich denke, dass die Minderheiten sich bei
uns sicher fuhlen werden, wenn man ihnen die Moglichkeit
gewahrt, unsere Nationalitat anzunehmen und Eigentum und
Grundbesitz zu erwerben. Dies sollten wir durch geeignete politi
sche und verwaltungstechnische Massnahmen ermoglichen und
erleichtern. Beyor die Auslander dies allerdings anstreben, miis
sen sie uns vertrauen. Vertrauen entsteht aber nicht durch Gesetze

und das Erlassen von Regelungen. Es ist ein Gefiihl, das zwischen
einzelnen Menschen entsteht. Ich glaube, dass jeder Einzelne von
uns in diesem grundlegenden Bereich einen wertvollen Beitrag
leisten kann.



Giovanni Brandani,
Generaisekretar einer Vereinigung
katholischer Italiener in der Schweiz:

MobiHtat statt Immigration

Ich kam vor zehn Jahren als Saisonarbeiter in die Schweiz. Heute

besitze ich die Aufenthaltsbewilligung.
Man darf den Gastarbeiter nicht langer als ein biosses Instrument
der Wirtschaft betrachten. Er muss als Mensch in seiner vollen

Wurde gewertet werden. Dann sprechen wir nicht mehr von
<Immigration>, sondern von <Mobilitat>. Der Arbeiter wird dann
frei entscheiden kdnnen, ob er in seinem Land bleiben oder
anderswo arbeiten will. Dies erfordert natiirlich bedeutende wirt-

schaftliche und politische Veranderungen. Die europaische Wirt
schaft wird Voraussetzungen schaffen miissen, unter denen sich

Giovanni Brandani, Generaisekretar einer Vereinigung katholischer
Italiener in der Schweiz.

der Arbeitnehmer nicht mehr gezwungen sieht, sein Land zu ver-
lassen, um iiberleben zu kdnnen.

I8^^.r Krise der siebziger Jahre machten sich in der Schweiz frem-
di.„.eindliche Gefiihle bemerkbar. Auch zwischen den Arbeitneh-

mern selbst kam es zu Feindseligkeiten. Der auslandische Arbei
ter wurde zum Konkurrenten um den Arbeitsplatz. Eine Krise
bringt die in jeder Konsumgesellschaft latent vorhandenen Symp-
tome pidtzlich zum Durchbruch: Der andere ist mit einem Mai
nicht mehr ein anderer Mensch; er gehdrt einem anderen Kultur-
kreis, einer anderen Rasse oder Klasse an; er bedroht meinen
Arbeitsplatz, die Existenz meiner Eamilie, meine materielle
Sicherheit.

Das Geld beherrscht unsere Gesellschaft. Der Geldbeutel und das

Bankkonto bestimmen den Wert des Menschen heute. Wir miis

sen die herrschende Idee, Besitz und persdnliche Ereiheit kdnnten
ohne persdnliche Verantwortung Bestand haben, bekampfen.
Dann werden wir ein Europa von Menschen bauen, die frei sind
von Egoismus. Vielleicht ist das eine Utopie. Aber wenn wir sie
verwirklichen, werden wir auch das Problem der Immigration
Idsen.

KiZt/m Titelbild dieser Nummer

Zwei Konferenzteilnehmer aus dem Sudan. Beide sind Studenten an

der Unlversitat von Jezira. Nachdem sie vor zwei Jahren als Gaste

der Moralischen Aufriistung in England waren und anschliessend
zwei Gruppen englischer Studenten an ihre Unlversitat eingeladen
hatten, kamen sie dieses Jahr zum erstenmal nach Caux. Ihre Reise
wurde von der Unlversitat finanziert.

i
Mme. Girard-Montet, Nationalrdtin und Leiterin der Schweizer

Delegation im Europarat, sprach an der Eroffnungssitzung iiber «ein
Europa, wo der Mensch im Mittelpunkt steht». «Den Menschen in
den Mittelpunkt stellen, das heisst auch die Eamilie ins Zentrum ruk-
ken», erkldrte die Politikerin. «Denn es ist viel mehr die Eamilie als
der Staat, die die kulturellen Werte bewahrt und weiter vermittelt.»

vm

Der Prdsident des Waadtldnder Grossen Rats, Jean-Frangois Thon-
ney, bei der Eroffnungssitzung im Gesprdch mit Daniel Mottu, Prdsi
dent der Schweizerischen Stiftung fiir Moralische Aufriistung
(rechts), und Charles Piguet, Clarens.

<(Wo man die geistigen Wurzeln und das wahre Herz der Schweiz
entdeckt...» Eine Wallfahrt in die Stille des Fliieli Ranft, wo
Niklaus von Fliie, der einzige Heilige der Schweiz, im 15. Jahrhun-
dert gelebt hat, war fur viele Teilnehmer ein Erlebnis.
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Harte geschichtliche Herausforderungen

Einkitend zeigte Prof. Rieben an Hand dreier Karten das Krdftever-
hdllnis der verschiedenen Lander der Welt auf. Flachenmassig ist
die Sowjetunion das grosste Land der Welt. Bin grundlegendes Pro
blem, das seit dem 18. Jahrhundert besteht und auch noch das 20.

iiberschatten wird in der UdSSR, ist das Bestehen von zwei Gravita-

tionszentren: das eine in Europa, das andere in Asien.

Prof. Henri Rieben:

Der Beitrag Europas zum
Prof. Rieben ist Direktor des Instituts fiir Europaforschung an i
Monnet befindet. Sein Vortrag bildete einen der Hohepunkte dc
tibersetzyng. Eine Kassette mit dem vollen Wortlaut ist zum P
CH-6002 Luzern.

Zu Beginn stelite Prof. Rieben seine Ausfuhrungen unter zwei Uber-
iegungen. Er zitierte den deutschen Historiker Leopold von Ranke,
der, als er von Hardenberg, einem Begriinder Preussens und des
modernen Deutschiands, sprach, das Wort prdgte: «Dieser war der
Grosste, weil er einer der seltenen Manner Preussens war, der es ver-
standen hat, die innere Reform mit der Aussenpolitik zu verbin-
den.

«Europa, kleines Kap von Asien»

Die zweite Uberlegung entnahm Prof. Rieben dem Buch «A la quite
de l'Histoire» (Auf der Suche nach der Geschichte) von Theodor
H. White, der sich zuerst fiir die marxistische Geschichtstheorie
begeistert hatte, wonach die Geschichte das Produkt der Beziehung
zwischen den sozialen Krdften ist. Nach einem Besuch im China von
Tschiang Kai-schek und Mao Tse-tung war ihm klar geworden, dass
die marxistischen Theorien nicht alles erkldren und dass vor allem

zwei Elemente fehlen: die nicht voraussehbaren Ereignisse - die
grossen und kleinen geschichtlichen Zufdlle - und vor allem das
Handeln der Manner und Frauen in der Geschichte. Der handelnde

Mensch behauptet seinen Platz im geschichtlichen Ablauf.

Wirft man einen Blick auf die Bevolkerungszahlen, wie sie sich im
Lauf der ndchsten hundert Jahre mutmasslich entwickeln werden,
ergeben sich erstaunliche Umkehrungen. Russland schrumpft auf
eine Machi mittlerer Grosse zusammen, wdhrend Asien mit China,

Indien und anderen Ldndern des Kontinents aufsteigt. Hier tritt der
Aspekt der Zweipoligkeit Russlands klar zutage: Wdhrend das west-
liche weisse Russland dem Bevdlkerungsschwund der von Weissen
bevdlkerten Ldnder folgt, erlebt das asiatische Russland die fiir
Asien typische sprunghafie Zunahme.

Das sind harte geschichtliche Herausforderungen. Einmal die
Herausforderung einer Veranderung des Gleichgewichts in der
Welt, wie sie von iiberlegenen Geistern schon klar gesehen wurde,
vor allem von Paul Valery, der folgende Uberlegungen anstellte:
«Unsere Zivilisation, aufgebaut auf der Vernunft, hat das Wissen
und dessen Anwendung erfunden. Diese Zivilisation, dieser Teil
unserer Kultur, ist grundsatzlich iibertragbar. Es werden somit
bald andere Volker in anderen Kontinenten unser Wissen assimi-

lieren und sich in der Art der Wissensanwendung unserem
Niveau angleichen. Dann aber, wenn Wissen, Macht und Konnen
den Massen zuganglich gemacht werden, wird unser Platz ir^|r
Welt, da ja die anderen die Massen haben, nur noch unserer geo-
graphisch-demographischen Grosse entsprechen.» Dieser Gedan-
kengang hat Valery schon in den zwanziger Jahren zu diesem ein-
driicklichen Bild gefiihrt: Europa, kleines Kap von Asien!
Einige Jahre spater stelite der Geograph Albert de Mangeon vom
College de France die gleiche Uberlegung an, wobei er die Alte
und die Neue Welt einbezog. Auch er sprach vom Heraufkommen
neuer Lander, besonders von Landern im Orient. Andre Siegfried,
sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl fur Geographie, nahm diese
Gedankengange auf und fiigte ihnen noch die soziaJe Kompo-
nente hinzu: «In bezug auf das Wissen und Konnen streben die
Menschen einen Zustand der Gleichheit an. Sie unterscheiden

sich nur noch in der Entl6hnung.»
Und 1935 kiindete Andre Siegfried in seinem unvergleichlichen
Buch an, dass sich in der Welt, solange sie friedlich bleibt, eine
Verteilung der Wirtschaftsguter auf der Grundlage eines gewalti-
gen Schlichtungsverfahrens abwickeln wird. Er zitierte einen eng-
lischen Text: «Asia can survive America and Europe». (Asien
wird in der Lage sein, Amerika und Europa zu iiberleben.)
Das ist ein sehr eindriickliches Bild, und vielleicht sind wir gerade
im Begriff, das zu erleben.

Neuer wirtscbaftlicher Anfang

Pom Standpunkt der Entwicklutig der Entlohnung der arbeitenden
Menschen in der Welt aus gesehen, ergibt sich wieder ein anderes
Bild. Nordamerika hat eine Spitzenposition, aber auch Russland
macht einen Sprung nach vorn. Japan ist uns Europdern auf den Fer-
sen, Osteuropa festigt sich. Urn diese begiinstigten Gebiete gruppie-
ren sich die von einem viel geringeren Niveau ausgehenden Natio-
nen, welche die Jugend auf Hirer Seite haben und eine rapide
Zunahme der Bevdlkerung aufweisen.

Diesen Zukunftsaussichten fiigte Prof. Rieben die Vision des Aga
Khan an, der Europa aus seiner Perspektive, von Asien her, betrach-
tet. In seinen Memoiren hebt er die Bedeutung eines entscheidenden
Ereignisses der Jahre 1904/05 hervor: Den Sieg Japans zu Land und
zur See iiber eine der grdssten Weltmdchte, iiber Russland. Seither
wissen die farbigen Volker, dass sie in der Lage sind, eine Wende in
der Geschichte herbeizufiihren, die bisher ausschliesslich von Europa
und den USA bestimmt warden war. Dieses Ereignis hat eine gewal-
tige Schockwelle ausgelost, die von Osten nach Westen lief und zu
einer Destabilisierung fiihrte, die schliesslich in zwei Weltkriegen gip-
felte.

Prof. Rieben fiihrte weiter aus:
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Zwei Herausforderungen fiir die Zukunft mochte ich festhalten.
Die erste ergibt sich aus den Untersuchungen der Kommission
der EWG und besonders aus den Feststellungen von Etienne
dAvignon: «Europa braucht auf wirtschaftlichem Gebiet einen
neuen Anlauf.» Dieser Aufruf ist ausgesprochen zeitgemass, denn
wir erleben seit zehn Jahren in Europa den grossten industriellen
Riickzug unserer Geschichte. Die Schiffswerften, die Textilindu-
strie, die Eisen- und Stahlindustrie stecken in der Krise. Es gibt
Millionen von Arbeitslosen - und noch sieht man keinen Ausweg,
keinen Aufschwung. D'Avignon sagt dazu: «Wir werden Veran-
derungen von aussergewohnlicher Tragweite erleben. Dazu
gehort der Einsatz von Mikroprozessoren, der Einzug der Infor-
matik in alien Formen in unser Leben und in die Wirtschaft, und
schliesslich wird in den neunziger Jahren eine Revolution einset-
zen, die alle anderen weit in den Schatten stellen wird, die
Anwendung der Technik auf die Lebewesen.»
Einen weiteren Gedankenanstoss liefert uns Michel Albert, friihe-
rer Hauptverantwortlicher der staatlichen Planung in Frankreich,
der mit seinem britischen Kollegen Jim Bowl dem Europaparla-
ment einen Bericht vorlegen wird. Dieser Bericht ist ein Alarm-
signal an ein alterndes Europa inmitten einer sich verjiingenden
Welt. Darin stellt Albert fest, dass wir Europaer der Welt von
morgen nicht mit den besten Voraussetzungen entgegengehen. Er
weist darauf bin, dass wir in Europa, wo wir doch die Konfronta-



Frieden in der Welt

ler Universitat Lausanne, wo sich auch das Archiv von Jean
r Konferenz. Wir veroffentlichen einen Auszug in deutscher
reis von Fr. 10.- erhaltlich bei Caux Verlag, Postfach 218,

tion mit Asien und Amerika bestehen sollten, zur blossen Auf-
rechterhaltung unserer offentlichen Funktionen 50% unserer Pro-
duktion aufwenden, wogegen Amerika mit 30% (und Reagan
mochte diesen Prozentsatz noch senken) und Japan ebenfalls mit
30% auskommen. Die USA geben zudem doppelt soviel Geld fiir
die Forschung aus wie Japan, und doch wird Europa noch von
Japan iibertroffen. Solange der Friede in der Welt erhalten bleibt,
wird Amerika bald in der Lage sein, ein Fleer von 1,2 Millionen
erstklassiger Ingenieure und Forscher zu mobilisieren - die
Sowjetunion noch einige mehr von ebensolcher Qualitat -, und
Japan ist im Begriff, Europa auf diesem Gebiet einzuholen.
^^,esichts dieser Tatsachen und im Hinblick auf ein alterndes
U„iopa, das tiber einen hohen Lebensstandard, betrachtliche
Reichtiimer und ein gewaltiges Erbe verfugt, muss die Losung
heissen: «Europa erwache, raffe dich auf!» Europa, das von
anderen Kontinenten nachgeahmt wird, ist aufgerufen, sich zu
erneuern, iiber sich hinauszuwachsen, wenn es nicht unweigerlich
zum <kleinen Kap Asiens> werden will, um nochmals das Bild von
Paul Valery zu brauchen.

Jean Monnet: Neubeginn Europas

Eine Dimension von viel grosserer Tragweite als die materiell-
wirtschaftliche ist die politisch-geistige. Zur politischen Dimen
sion ist eines festzuhalten: Zweimal hat Europa in Bruderkriegen
Selbstmord begangen. Die Eeindschaft zwischen Deutschen und
Franzosen hat in Westeuropa zweimal zu Konflikten gefiihrt, die
sich in zwei Weltkriegen entluden. Damals war die Frage, ob sich
ein derart zerstortes Europa jemals wieder aufrichten konnte.
Jean Monnet hat Europa wesentlich zu seinem Neubeginn verhol-
fen.

Nachdem Monnet schon im Ersten Weltkrieg durch die Koordi-
Mitung der Wirtschaftsanstrengungen der Alliierten zu deren
r g beigetragen hatte, wurde er im Zweiten Weltkrieg von Cham
berlain und Daladier aufgefordert, dieselbe Aufgabe zu iiberneh-
men. So befand sich Monnet 1940, im Moment des Zusammen-
bruchs der franzosischen Front, bei General de Gaulle in London.
Dort arbeitete er mit Lord Vansittard, dem Generalsekretar des
britischen Auswartigen Amtes, einen von de Gaulle und dem
franzosischen Ministerprasidenten Reynaud gutgeheissenen, gera-
dezu revolutionaren Plan aus, der einen bis Kriegsende geltenden
sofortigen Zusammenschluss Frankreichs und Grossbritanniens
in einer «Union» vorschlug. Der rasche Vormarsch der deutschen
Panzerverbande machte diesem Plan ein schnelles Ende.

In der deutschen Ubersetzung der Memoiren von Jean Monnet
fmdet man folgende interessante Bemerkung von Helmut
Schmidt: «Es ist eigenartig, dass das Projekt einer franzdsisch-bri-
tischen Union gegen die Deutschen Monnet darauf vorbereitet
hat, fiir die deutsch-franzdsische Aussdhnung zu wirken.» Im
August 1943 war Monnet in Algier, um die Aussdhnung zwischen
den beiden Generalen de Gaulle und Giraud herbeizufuhren, eine
der schwierigsten Aufgaben seines Lebens. Zu diesem Zeitpunkt
verfasste er eine Denkschrift mit folgenden Hauptgedanken:
«Wir werden mit Amerikas Hilfe diesen Krieg gewinnen, wenn es
auch schwierig sein wird. Das genilgt aber nicht. Wir miissen den
Frieden gewinnen, und diesen gewinnt man zuerst im Geist, im
Nachdenken. 1918 haben wir den Krieg gewonnen, 1919 aber den
Frieden verloren, weil wir die Deutschen schlecht, namlich als
Besiegte, behandelt haben. Damit haben wir die Revanche vorbe
reitet. Sollten wir diesen Krieg im gleichen Geist beenden, wiir-

den wir die Voraussetzungen fiir einen neuen Krieg schaffen.
Nach dem Krieg miissen sich alle Europaer in einer Gemeinschaft
zusammenfmden, in der alle Nationen gleichberechtigt sind. Das
darf nicht Theorie bleiben. Diese Idee kann in die Tat umgesetzt
werden, vorerst in den Bereichen, wo der Wiederaufbau der Indu-
strien so gewaltige Investitionen erfordert, dass keine Nation
dazu allein in der Lage ist.» Diesem Plan setzte de Gaulle zuerst
einmal ein schroffes <Nein> entgegen. Er sah Frankreich und
Deutschland nicht unter einem Dach, er wollte am Tisch der Sie
ger sitzen und glaubte, er miisse als Franzose so sprechen. So
wurde diese Vision zunachst blockiert, aber dann sieben Jahre
spater von Robert Schuman verwirklicht.

Der Anteil Amerikas

Dank eines gliicklichen Zufalls liegen Dokumente vor, die zeigen,
in welch grossem Mass auch Amerika an der Verwirklichung die
ses Planes beteiligt war. Der franzdsische Aussenminister Robert
Schuman traf seine amerikanischen und englischen Kollegen
Dean Acheson und Ernest Bevin regelmassig zum Gedankenaus-
tausch. Bei einem solchen Anlass hob Acheson die Wichtigkeit
der Zukunft Deutschlands hervor und rief Schuman, den Elsas-
ser, auf, sich als guter Kenner Deutschlands intensiv dieser Frage
zu widmen. Schuman, sichtlich erregt, begriff augenblicklich,
wahrend Bevin zwar misstrauisch, aber nicht dagegen war.
Kaum zuriick in Paris, machte sich Schuman an die Arbeit, und in
den hektischen Tagen der Monate April und Mai 1950 geschah
fast ein Wunder, indem die franzdsische Regierung der deutschen
Regierung, also Bundeskanzler Konrad Adenauer, den auf Mon-
nets Vorschlagen basierenden «Schumanplan» vorlegte, aus dem
dann die Montanunion hervorging, die «Europaische Gemein
schaft fiir Kohle und Stahl». Damit war ein erster Schritt der Ver-

sdhnung und des Zusammenfassens der Krafte getan, die heute
aller Probleme zum Trotz Europa ausmachen. Noch viele Schritte
auf diesem Weg Europas sind seither getan worden. Auch einem
Amerikaner miissen wir unsere Dankbarkeit bezeugen: General
George C. Marshall, der es gegen alle Widerstande durchgesetzt
hat, dass die von den USA grossziigig gewahrte Aufbauhilfe auch
Deutschland und Japan zugute kam, nicht nur den Siegermach-
ten.

«Wandel der Hoffnung»

Dem Buch von Gabriel Murce/«Hoffnung im Wandel» habe ich
entnommen, dass die Deutschen 1946 in Caux zum erstenmal

nach dem Krieg die internationale Szene betreten konnten, wenn
auch in privatem Rahmen. Das war moglich dank der Arbeit
Erank Buchmans, der viele hervorragende Eigenschaften besass,
besonders auch einen ausgepragten Sinn fur globale Zusammen-
hange. Was mich neben den ergreifenden Erlebnissen der franzo
sischen Sozialistin Irene Laure und anderen Zeugnissen in diesem
Buch besonders beriihrt, ist die Wiirdigung, die Buchman und sei-
nen Mitarbeitern von Konrad Adenauer und Robert Schuman

zuteil wurde. Uberraschend ist auch die Tatsache, dass die Japa-
ner ebenfalls in Caux ihr Wiedererscheinen auf der internationa-

len Buhne nach dem Krieg erlebten, was positive Folgen zeigte
bei der Konferenz und dem Friedensschluss vom September 1951
in San Franzisko und in einer Nachkriegspolitik Japans, die fur
den Frieden im pazifischen Raum von grosster Bedeutung war.
Jetzt mochte ich noch auf etwas zuruckkommen, das die These
von Th. H. White bestatigt, wonach die Geschichte nicht einfach
vom mechanischen Ablauf der wirtschaftlichen und sozialen

Beziehungen bestimmt wird, sondern einzelnen Mannern und
Frauen einen Handlungsspielraum offenlasst. Wir haben gesehen,
wie gross dieser Spielraum fiir zwei oder drei Manner in unserer
Zeit gewesen ist. Auch unsere Kulturen, die noch mit ihren Quel-
len, mit Jerusalem, Athen und Rom, verbunden sind, mussten
noch fahig sein, das hervorzubringen, was Goethe als hdchste
menschliche Schopfung bezeichnet: Personlichkeiten, Manner
und Frauen, genahrt von diesen Quellen, den Blick gerichtet auf
die Probleme von heute und morgen und im Herzen erfullt von
dieser Flamme, dieser unvergleichlichen Kraft, die wir Hoffnung
nennen. Sie konnten uns zeigen, dass wir immer noch in der Lage
sind, die Wahrheit des Satzes von Gabriel Marcel zu beweisen,
dass nichts Grosseres in der Geschichte geschieht als ein Wandel
der Hoffnung. ■
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Der Zug

Ein neues deutsches

Theaterstuck

Ein Zug ist auf der Fahrt quer durch Europa, von Paris nach Buka-
rest. In den Abteilen reisen Manner and Frauen verschiedenster Her-

kunfl. junge und alte, Europder aus Ost und IVest, dazu ein Zugftih-
rer und ein tiirkischer Getrdnkeverkdufer. Belanglose Reisegesprdche
werden gefiihrt, plotzlich kreischen die Bremsen, eine «innerbetrieb-
Hche Stdrung» bring! Zug und Leben zum Halt. Angste brechen auf,
die Zungen Idsen sich, Geschehnisse werden wach, die man Idngst
«vergessen» glaubte. Es fdllt ein Wort, das Wunden der Vergangen-
heit heilen kann. Ein Glas Tee, als kleine Geste der Versdhnung
gereicht, wird wichtig auf dieser gemeinsamen Reise durch Europa.

Das Theaterstuck «Der Zug» wurde zur Europakonferenz in Caux
uraufgefiihrt: Autoren sind Heinz Krieg aus Berlin und seine Schwe-
ster Hannelore Krieg.
Die Darsteller sind Laien und kommen aus verschiedenen Ldndern.

Sie alle verbindet eine Erfahning: Leben ist nicht nur freie Fahrt, es
braucht auch das Anhalten, die Neuorientierung aus dem Stillstehen.
Auf ein Europa, auf das die Vergangenheit noch Schatten wirft, ist
die Kernaussage des Stuckes abgezielt: Leben heisst schuldig wer
den. Friede entsteht, wo diese Schuld vergeben wird.

Im Gesprach mit Heinz Krieg,
einem der Autoren

Sie gehoren der Generation an, die den Krieg miterlebt hat. Was
haben Sie wahrend des Krieges gemacht?

Ich war 1942 zunachst im besetzten Frankreich und bin dann

nach Russland versetzt werden. Nach einer Verwundung im
Dezember vor Stalingrad habe ich lange Zeit im Lazarett zuge-
bracht in Prag. Dort habe ich auch das Ende des Krieges erlebt.

Welche Gefiihle batten Sie am Ende des Krieges?

Ich war vollig verzweifelt, denn ich bin als Hitlerjunge erzogen
werden. Ich hatte immer gedacht, das ist die richtige Sache, fiir
die ich kampfe. Bei Kriegsende dachte ich, es hat keinen Sinn
mehr zu leben, und ich wellte eigentlich auf den Barrikaden ven
Prag sterben. Aber dann sagten einige Freunde; «Das kannst du
nicht se ehne weiteres tun. Du hast dech Eltern, fiir die du als
Sehn verantwertlich bist.» Die ersten Menate nach dem Krieg
war ich vollig verbittert und verfelgte alle Neuanfange in
Deutschland mit ausserster Skepsis. Die britische Militarregie-

rung in der kleinen Stadt, we ich lebte, hatte ein sehr waches
Auge auf mich, weil sie fiirchtete, ich wiirde eine Rebellion anfan-
gen.

Was ist dann passiert?

Ich hatte Kunst studiert, und se lebte ich nach dem Krieg daven,
dass ich Kinderpertrats machte. Einer meiner Kunden lud mich
zu einer Kenferenz der Meraiischen Aufriistung in der Nahe ven
Flannever ein. Das war fOr mich eine Erschiitterung. Dert erlebte
ich Menschen, die in dieser Zeit, we fast alles in Schutt und
Asche lag, die Freiheit hatten, frohlich zu sein und ven dem zu
sprechen, was sie erfahren hatten. Sie fiihrten ein Leben nach den
vier abseluten Massstaben Ehrlichkeit, Reinheit, Liebe, Selbstle-
sigkeit. Das waren ftir mich ganz neue Begriffe, die ich in keinem
natienalsezialistischen Schulungskurs gehort hatte. Gett war fur
mich ein Begriff, aber nichts weiter. Und das wurde alles Realitat.
Ich sagte mir: Du hast in deinem Leben se viel Dummes gemacht
und warst bereit, fiir eine falsche Idee zu sterben. Warum nicht

etwas Neues wagen? Freunde sagten mir: «Nimm diese vier
Massstabe, schreibe sie auf ein Stiick Papier und denke iiber dein
Leben nach. Schreib einfach einmal alles ehrlich auf.» In dieser

Zeit der Stille sind mir viele Dinge zum Bewusstsein gekemmen,
we ich Menschen verletzt und Unrecht begangen hatte. Ich habe
diesen Spiegel, in den ich da schaute, nicht sehr gern gehabt,
ich musste das leswerden. Ein Freund fragte: «Glaubst du, c. i
Jesus Christus fiir deine Siinden gesterben ist?» Es war, als hatte
mir jemand einen Rettungsring zugewerfen, und ich antwertete:
«Ja, das glaube ich.» Es war eine gresse Erleichterung. Und seit-
dem ist diese Stille ver Gett ein ganz wesentliches Element in
meinem Leben gewerden.

Was war Ihr erster Gedanke, den Sie in der Stille hatten?

«Gehe zu deiner Schwester und entschuldige dich fiir die Ausbeu-
tung.» Ich hatte sie nach Prag eingeladen und wie eine Hausange-
stellte behandelt - Hesenbugeln, Schuheputzen und vieles mehr.
Se ging ich zu ihr und entschuldigte mich. Sie lag zu der Zeit
krank im Bett. Sie sagte: «Deine Entschuldigung nehme ich gerne
an. Aber du musst mir das beweisen. Vergestern warst du Nazi,
gestern warest du beinahe Kemmunist gewerden, und heute
schen Christ? Das geht mir zu schnell.» Und se musste ich dann
zwei Wechen fur sie einkaufen, kechen und sie verpflegen. Spater
hat sie mir gesagt: «Ich war nach einer Weche schen gesund, aber
ich habe es genessen.»

Sie sind 1949 zum erstenmal nach Caux gekemmen, Welche Begeg-
nung hat ihnen hier am meisten hedeutet?

Ich war fiirchterlich aufgeregt, als ich die englische und franzosi-
sche Sprache horte - das war fiir mich der Feind. Draussen auf
der Terrasse habe ich zum erstenmal mit einem Englander gespre-
chen, und ich zitterte dabei. Dann sprach an einem Nachmittag
ein junger Mann in der Versammlung. Er kam aus der Tscheche-
slewakei, we ich anderthalb Jahre gewesen war. Am Ende seiner
Rede sagte er: «Ich bitte alle anwesenden Deutschen, sich ven
ihren Platzen zu erheben.» Ich war sehr aufgeregt. Und dann
sagte er einfach: «Ich mochte mich entschuldigen fiir meinen
Hass, den ich gegen euch hatte. Aber ich weiss, man kann keine
neue Welt auf Hass aufbauen.» Da bin ich aus dem Saal gestiirmt
und sagte zu einem danischen Freund, mit dem ich das Zimmer
teilte: «Alse, wenn das in diesem Stil hier weitergeht, dann gibt es
fur mich nur eine Kensequenz: abreisen.» «Gibt es keine Alterna-
tive?» fragte er. «Ja, wenn ich die Mdglichkeit hatte, mit diesem
Mann personlich zu sprechen», sagte ich. Und se hatte ich Gele-
genheit, ihn um Verzeihung zu bitten fiir das, was wir Deutschen
seinem Velk und seinen Glaubensgenessen angetan haben.
Ich uberlegte mir: Wenn das moglich ist zwischen uns beiden
Menschen, dann kann es bei vielen moglich sein. Caux ist nicht
eine Statte, we sich weltfremde Idealisten treffen und Theerien
iiber Frieden machen. Plotzlich hatte ich in meinem Leben erfah

ren, dass das eine ganz reale Sache ist. Aber es ist nicht eine
Sache des Verstandes. Man muss sein ganzes Herz hineingeben;
es ist eine innere Revolution. Es kestet aussererdentlich viel Mut.

Aber das ist es wert.



Europa und die iibrige Welt

Was heisst vergeben?

Ein Schlusselwort zu vielen schwierigen Situationen - nicht nur in
Europa - heisst Vergebung. Wenn ein Libanese, der erst wenige Tage
zuvor sein Land verlassen hat, sich dazu dussert, haben seine Worte

ein besonderes Gewicht.

iv.. habe oft um mehr Mitgefiihl fur meine Mitmenschen gebetet.
Doch bin ich mir bewusst, dass Mitgefiihl ein ausserordentliches
Geschenk ist und dass ich oft diese Gabe nicht besitze, wenn ich
gedemiitigt werde und verzweifelt bin.
Was kann ich dann tun? Mich hinknien, beten, zu Gott auf-
schauen, seine Hilfe erbitten, auf ihn horchen. Oft hore ich dann
eine Stimme, die mir sagt; «Besiege das Bose durch das Gute.»
Mit anderen Worten: Es geniigt nicht, Boses mit Bosem zu
vergelten. Du musst das Bose mit Gutem beantworten, und du
wirst dich aus der Verzweiflung befreien.
Vor Jahren hatte mich einmal jemand zutiefst gedemiitigt. Ich war
in grosser personlicher Not deswegen. Eines Tages sass ich in
einem Cafe und sah diese Person auf der Strasse vorbeigehen. Als
ich sie von hinten betrachtete, iiberkam mich plotzlich ein tiefes
Mitgefiihl fiir diesen Menschen. Ich musste, dort im Cafe, wei-
nen. Das Gefiihl der Verzweiflung und Demiitigung verliess mich.
Als ich vor wenigen Tagen in Beirut war, erlebten wir eine heftige
Bombardierung. Und wieder verspiirte ich diese tiefe Demiiti
gung, die aus dem Gefiihl vollstandiger Hilflosigkeit kommt. Als
ich mich in dieser Situation Gott zuwandte, kam mir nur der eine
^jjanke: Du musst vom Grunde deines Herzens vergeben. Was
W Jt vergeben? Der Gedanke, der mir als Antwort kam: Verge
ben - das ist, wie wenn ein Glaubiger alle Schuldbriefe zerreisst.
Nachher kann die Schuld nie mehr geltend gemacht werden. Man
macht sich zwar armer dadurch; dafur aber wird man frei.

Was man in Indian

iiber Europa denkt

Friedemann Kohler aus Deutschland traf in Indien auf verschiedene
Auffassungen von Europa.

Drei unterschiedliche Vorstellungen von Europa sind mir in
Indien begegnet. In dem halben Jahr, das ich dort verbrachte,
sprach ich mit vielen Schiilern, Studenten, jungen Ingenieuren.
Viele von ihnen bewundern Europa, unsere Wirtschaftskraft, sie
sind ganz unkritisch fasziniert von unserer westlichen Lebens-
weise. Viele lernen neben Englisch noch Deutsch oder Franzd-
sisch und hoffen auf ein Studium in Europa.
Das zweite Bild entstand im Zusammenhang mit dem Besuch der
indischen Premierministerin Indira Gandhi im Juni in Europa.
Das indische Fernsehen Doodarshan zeigte ausfuhrliche Filmbe-

richte iiber kulturhistorische Statten in Jugoslawien, Osterreich
und Finnland. Wir in Deutschland sind bei unserer Auslandsbe-

richterstattung vor allem an kritische Presseinterviews und Ana-
lysen gewohnt. In Indien sah man statt dessen Frau Gandhi im
Hans-Christian-Andersen-Haus in Danemark, auf einer Boots-
tour in norwegischen Fjorden, mit ihrem neuen Haflingerpferd in
Innsbruck.

Die dritte Vorstellung ist die, die uns eigentlich nachdenklich
stimmen und herausfordern sollte. Nach dem Weltwirtschaftsgip-
fel in Williamsburg, USA, erschienen in den indischen Zeitungen
einander ahnelnde, erschreckende Cartoons: Ein kleines Boot auf
dem Meer, dessen Insassen den im Wasser Treibenden die Hilfe
versagen. Diese Insassen sind wir im Westen. Probleme, die uns
bedrangen, wie Arbeitslosigkeit und Riistungswettlauf, sehen von
indischer Warte klein aus. Im Vergleich zu Indien sind die euro-
paischen Lander reich und sorgenfrei, man kann nicht verstehen,
warum aus so geringen Griinden die Hilfe abnehmen soil.
Die Handlungsweise der westlichen Lander ist allgemein mensch-
lich: Bei wachsenden Problemen kiimmert man sich verstarkt um

sich selbst und verschiebt Hilfe fiir andere auf spater. Aber diese
Einstellung verursacht Bitterkeit. Kann es sein, dass eine Ldsung
fiir unsere Probleme gerade im Gegenteil liegt - im Teilen unseres
Reichtums, in einem Bewusstsein, das die Note anderer mit ein-

schliesst? Ich selber merkte, wie weit ich in Indien mein Herz dff-
nen musste, damit dieses Land mit alien Unterschieden darin
Platz hatte. Indien braucht unsere Unterstiitzung im Kampf gegen
Hunger, Armut und Ausbeutung, aber es kann auch uns im
Kampf gegen Materialismus, Kaltherzigkeit und Richtungslosig-
keit helfen.

Eine Stimme aus Afrika

Ich komme aus Kenia, einem Land, das siebzig Jahre lang unter
britischer Kolonialherrschaft war. Meine Landsleute erkampften
in der Mau-Mau-Revolution die Unabhangigkeit. Ich bedaure die
Bitterkeit, die zwischen unseren Volkern stand.

Es gibt Dinge, fiir die wir den Europaern dankbar sind: demokra-
tische Ideen; die christliche Missionsarbeit; Caux, ein Zentrum
der Hoffnung fiir die Welt.
Wir in Afrika sehen heute den grossen materiellen Reichtum
Europas, der den Verlust von alten Werten verursacht hat. Die
Familienstrukturen losen sich auf. Die jungen Europaer vertrauen
mehr auf die Wissenschaft als auf die christliche Religion und
Kirche. Die durch Materialismus verursachte innere Leere kann

nur dadurch erfiillt werden, dass das Bediirfnis nach Glauben
befriedigt wird.
Europa kann Afrika auf verschiedene Art helfen. Wir bendtigen
ehrliche und gerechte Handelsbeziehungen. Wir bendtigen eine
Entwicklung, die neue europaische Kenntnisse mit afrikanischer,
tropentauglicher Technik verbindet.
Familientraditionen, die Freude am Gemeinschaftsleben und
Gastfreundschaft sind in Afrika noch lebendig. Diese Werte
kdnnten ein Beitrag Afrikas an Europa sein.

Ezekiel Okemwa, Kenia



Europas reiches Erbe
Auch die Wurzein Europas in seiner Geschichte und seiner Kultur kamen zur Sprache. Eine Diaschau iiber das Werk des finni-
schen Malers Segerstrale, Szenen aus dem Leben der Heiligen Birgitta aus Schweden, eine abendfiitlende Diaschau iiber die
Kathedrale von Chartres, mit deren Verfasserin nachstehend ein kurzes Gesprach folgt, zeigten, dass der Glaube von Menschen,
die mit ihrem Leben und Schaffen Gott dienten, auch noch zur heutigen Generation spricht.

Chartres und seme Besucher

Franfoise Caubel ist seit zwei Jahren Reiseleiterin in der Zentral-
region Frankreichs. Die Kathedralen von Chartres, Bourges, Orleans
und die Schldsser der Loire sind einige der Kunststdtten, die sie
regelmdssig mil Gruppen von dreissig bis sechzig Touristen besucht.
Ihre Gdste kommen aus alter Welt, vor allem aber aus der Bundesre-

publik. Sie sieht darin eine besondere Aufgabe: «Es gibt soviet wie-
der aufzubauen zwischen unseren Ldndern. Ich spiire, dass der
direkte Kontakt mit einer Franzosin fur die Besucher viel bedeutet.»
Sie erzdhlt von einigen dieser Begegnungen.

Einen der besten Kontakte hatte ich kiirzlich mit einer Gruppe
von sechzig deutschen Touristen. Wahrend eines dreistiindigen
Essens in einem Weinkeller machte der Geschaftsmann neben mir

seinem Unmut iiber die Unfahigkeit vieler franzosischer
Geschaftsleute Luft. Dann fragte mich jemand nach meinem
Beruf, und ich erzahlte von meiner Arbeit mit der Moralischen
Aufriistung. Dabei erwahnte ich auch die friihere franzdsische
Parlamentarierin Mme Irene Laure, die sich nach dem Krieg in
Deutschland offentlich fiir ihren Hass gegen die Deutschen ent-
schuidigte. Als ich erzahlte, wie sehr es sie bewegt hatte, die
Frauen in Berlin zu sehen, die mit blossen Handen die Ruinen
aufraumten, sagte die Frau des Geschaftsmannes; «Ich war eine
dieser Frauen.» Wir sprachen noch lange miteinander. Beim
Abschied umarmte sie mich und sagte: «Von Herzen Dank.» Ich
spurte, dass etwas in ihr geheilt worden war.
Letztes Jahr fuhrte ich eine Gruppe deutscher Kriegsinvalider.
Ein Mann, der ein Bein vedoren hatte, fiel mir besonders durch
seine demiitige Haitung iiber die Fehler seines Landes auf. Am
Schluss sagte er: «Nun haben Sie sechzig Freunde in Stuttgart.»
Als ich dieses Jahr in Stuttgart an einer touristischen Messe den
Stand der Loire-Region betreute, wohnte ich bei einer Frau, die
an jener Fiihrung teilgenommen hatte.

Ein anderes Mai iibernahm ich auf dem Platz vor der Kathedrale

eine italienische Gruppe. Ich erklarte kurz die Kirchenfassade.
Eine Frau kam auf mich zu: «Sie haben einen Glauben», sagte
sie. Wahrend wir den Platz iiberquerten und uns zum Eingang
begaben, erzahlte ich ihr, wie ich einen Glauben gefunden hatte.
Das war, was sie horen wollte. Es ist nicht so wichtig, was man
sagt, sondern was man ist.

Einmal betreute ich eine Gruppe deutscher Kriegsveteranen, die
1942 in Frankreich gekampft hatten und nun nach vierzig Jahren
das Land wieder sehen wollten. Wenn man das weiss, fiihlt man
sich sehr demiitig, und dann geschieht auch etwas in den Herzen
der anderen.

Vor Pfingsten finden jeweils die grossen Pilgerfahrten statt. Auf
alien Strassen zur Stadt hin kommen die Pilger in grossen Men-
gen. Ich hatte eine dreistiindige Fuhrung fur Studenten aus
Kamerun gemacht. Wir verliessen eben die Kathedrale, als der
Sakristan die zwei grossen Portale offnete und die jungen Leute,
mit aufgeschnallten Rucksacken und aus tiefstem Herzen das
«Gegrusst seist Du, Maria» singend, hereinstromten. Es war ein
bewegender Anblick. Wir hatten Tranen in den Augen. Ich

glaube, meine Gaste aus Afrika haben in jenem Augenblick etwas
vom Besten Europas miterlebt.
Manchmal frage ich mich, welche Kathedralen wir heute bauen,
und ich muss an den Aufruf des Papstes denken, den er im
November 1982 von Santiago de Compostela aus machte.

Die Kathedrale von

Chartres aus dem

12. Jahrhundert.

Aufruf des Papstes zur Einigung
Europas Santiago de Compostela, 9. November 1982:

«Ich richte einen Ruf, erfiillt von Liebe, an das alte Europa:
dich selber. Set du selber. Entdecke deine Urspriinge. Belebe dt.ue
Wurzein. Erneuere jene echten Werte, die deine Geschichte ruhm-
reich und deine Prasenz auf anderen Kontinenten segensreich mach-
ten. Stelle deine geistige Einheit wieder her, in einem Klima voll des
Respektes gegeniiber anderen Religionen und der echten Freiheiten.
Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.
Du kannst noch Leuchtturm fiir die Zivilisation und Ansporn fiir
den Fortschritt in der Welt sein. Die anderen Kontinente blicken auf

dich und hoffen auf dich mit der gleichen Antwort, die Jakobus
Christus gab: <Du kannst>.»

An unsere Leser,

Der Reichtum der ersten Konferenzperiode in Caux hat uns bewogen
- entgegen der Ankiindigung in der letzten Ausgabe doch eine
Nummer im August zusammenzustellen. Die Redaktion
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