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In dieser Ausgabe
Was Europaer einander zu sagen haben, voneinander erwarten,
befiirchten, erhoffen: «Einheit in Vlelfalt», ein ehrliches Gesprach
uber Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Neu im Konferenzprogramm: Die offentliche Vortragsrelhe an den
Montagabenden

Pressesplegel

Weltweit wird das Zusammenleben in den Stadten immer komplexer.
Wahrend der Stadtekonsultatlon werden neben gemeinsamem Nach-
denken Projekte vorgestellt, die «Gemeinsinn und Hoffnung beleben»
und ansteckend wirken.
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Die Zeitschrift CAUX-Information berichtet iiber Initiativen, die

♦ die Wunden der Geschichte heilen, denen sonst immer neue Racheakte
entspringen, besonders dort, wo sich Kulturen und Zivilisationen beriihren.

♦ die moralische und geistige Dimension der Demokratie starken:
Dadurch wird egoistischen Interessen und Bestechlicbkeit der Kampf angesagt.

♦ dem Einzelnen und der Familie helfen, inmitten eines Klimas der Selbst-
bezogenheit und gegenseitigen Anklage eine Kultur der verantwortlieben
Fiirsorge fur andere zu schaffen.

♦ das ethische Engagement im Berufsleben und in Unternehmen fbrdern;
So werden Arbeitsplatze geschaffen und das wirtschaftliehe und okologische Un-
gleichgewieht korrigiert.

♦ Gemeinsinn und Hoffnung in den Stadten beleben:
Dann werden auch die Ursachen der Diskriminierung aufgrund von Rassen- oder
Gruppenzugehorigkeit angegangen.

♦ Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kuituren und Glaubens-
richtungen schaffen, damit sie sich gemeinsam fiir Versohnung, Gerechtigkeit
und Frieden einsetzen konnen.
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der Hoffnung

Das internationale Konferenzzentrum der Moralischen Aufrii-
stung aus luftiger Perspektive

Eindrucke, Gedanken, Gefuhle

Weshalb hat mir niemand gesagt, dass
das Haus ein umwerfend bezaubemdes
Schloss ist, dass alle Menschen - egal
von welcher Nationalitat und welchem
Alter - einem Interesse entgegenbringen,
dass das Essen selbst fur eine heikle,
ausserst ernahrungsbewusste St. Galler
Gymnasiastin ein Traum ist!?

Ich liebe die Arbeit mit den Kindem

und freute mich somit auf meine Aufgabe
als «Kindergartnerin» in Caux. AIs ich
darm aber nebst dieser Arbeit auch noch
an den communities teilnehmen durfte,
freute ich mich ausserordentlich, zumal
ich spiire, dass mich diese Gesprache -
Oder soil ich sie Diskussionen nennen? -
wirklich waiter gebracht haben.

Einerseits habe ich wohl noch zuwenig
Abstand, um mir dariiber klar zu werden,
was ich in Caux konkret gelernt habe; an-
derseits mochte ich aber auch absichtlich
nicht zuwarten, bis ich zu Hause bin, um
meine Gedanken zu Papier zu bringen.

weil ich Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, genau etwas von diesem «Unbe-
schreiblichen» hier mitteilen mochte. Ge-
raten Sie also nicht in Wut, wenn diesem
Text eine gewisse Struktur fehlen sollte...
In Caux habe ich auch Momente erlebt, in
denen ich zweifelte, ob eine Idee wie die
MRA iiberhaupt dort etwas auslosen
kann, wo es notig ware, oder ob die ganze
Sache nicht auch eine Menge Illusionen
mit sich bringt. Fiir mich als Neuling ist
es vielleicht gut, solche Gefuhle zu
spiiren und WAHRZUNEHMEN, denn -
«Gleichgultigkeit oder Mitgefuhl und
Hingabe» - die Gleichgiiltigkeit, das habe
ich in Caux gelernt, bewirkt ein Treten an
Ort.

Zum Schluss will ich mich ganz ein-
fach noch bedanken bei alien Menschen,
die ich hier getroffen habe, fur ihren ge-
waltigen Einsatz und ihre Kraft.

Franziska Schmid

Liebe

Leserinnen,

iiebe Leser

Uber 48 Konferenztage zu
berichten, hat uns viel Freude

bereitet. Alles in bloss 24 Seiten

darzustellen, ist jedoch kein
leichtes Unterfangen. Wir muss-
ten aus der Fiille des Gesche-

hens eine Auswahl treffen. Eini-

ges war auf dem Podium zu
horen, anderes haben die Foto-

grafen im Bild festhalten kon-
nen. Aber vieles vom Wichtig-
sten, was in und zwischen den
Menschen vorgeht, sehen und
hdren die Berichterstatter

nicht: Einsichten, Ideen, Ansat-
ze, Entscheidungen, begonnene
Heilungsprozesse und ange-
bahnte Initiativen konnen sie

hochstens erahnen.

Die Tagungsteilnehmer tref
fen sich zwar im ruhigen Dorf
hoch iiber dem Genfersee. Aber

durch das, was sie aus ihren Fa-
milien, ihrem Alltag und ihren
Regionen mitbringen, sind sie -
und mit ihnen alle Anwesenden

- auch am Puls des Weltgesche-
hens mit all seinen Fragen,
Spannungen und Krisen.

Einander zuhoren, sich Zeit
nehmen fur das Besinnen auf

wahre Werte, zum Horchen in
der Stille und fiir gemeinsame
praktische Arbeit... Wo sich
Herzen dadurch offnen, beginnt
ein Prozess der Veranderung:
Neues wird empfangen, und
dies bewirkt neue Taten. Der

Psalmist beschrieb diesen Vor-

gang vor 3000 Jahren so: «Da
hast du mein Klagen in Reigen
verwandelt, hast mir mein
Trauergewand ausgezogen und
mich mit Freude gegurtet.»

Wer weiss, wie viele «neue
Gewander» sich im Gepack der
heimreisenden Konferenzteil-

nehmer befinden!

Ihr Redaktionsteam
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«Solidarische Offnung

Europaerinnen und Euro.paer sind daran, ihren Kontinent zu ent-
decken. Die Schweiz gait im vergangenen Sommer fiir viele von ihnen als
ein bereisenswertes Land, sogar fiir devisenschwache Touristen: So
iibernachteten zum Beispiel einige von ihnen in ihrem Reisebus, direkt
an der prachtvoll gelegenen Seepromenade der Stadt Genf.
Hoch iiber dem anderen Ende des Genfersees liegt Caux. Im friiheren
Palace-Hotel sind sich wahrend der zweiten Juliwoche Europaer mit der
Absicht begegnet, einander iiber Einheit und Vielfalt zu konsultieren.

In der Etage der Dolmetsehanlage war
wahrend dieser Zeit das Russisehe die

Verstandigungsspraehe zwischen dem
Techniker aus Frankreich und den Dol-
metseherinnen aus Deutschland, Polen
und England. Gleiehzeitig stand in der
Konferenzhalle ein grosses, aus der eu-
ropaischen Geographie bestehendes Puz
zle. Alle Teilnehmer wurden zu Beginn
eingeladen, dieses Puzzle im Laufe der
Konferenzwoche zu vervollstandigen, in-
dem sie sich iiber ihr aus einem Kerb ge-
zogenes Puzzlestiick der Karte Europas
erkundigten, bevor sie es dann auf der
grossen Vorlage anbrachten.

Elf Studentinnen und Studenten aus

britischen Universitaten kamen angereist,
um sich wahrend des Sommers als Grup-
penchefs in der Bedienung der Speisesale
einzusetzen. Schon nach einigen Tagen
erwiesen sie sich als begabte Chefs dieser
Gruppen, die sich zum Gesprach und zur
gemeinsamen Betatigung im Konferenz-
ablauf gebildet hatten.

An der Erdffnung wurden - in Form
eines humoristischen Puppenspiels - Ver-
treter der Tierwelt iiber ihre Ansichten
zum Thema Einheit in Vielfalt interviewt:

Reporter: Ah, Herr Leo (ein Lowe)...
was halten Sie von der Ein
heit?

Leo: Einheit ist das Gebot der
Stunde! Solange niemand un-
sere Interessen beeintrachtigt,
entsteht bei uns nicht der Ein-
druck, manipuliert zu wer-
den.

Reporter: Von wem manipuliert? Fine
so wichtige Gattung wie Sie?

Leo: Sie waren uberrascht, wer das
sei. Aber ich bin nicht bereit,
Namen zu nennen, schliess-
lich ist unser Thema die Ein
heit!

Reporter: Genau. Und was meinen Sie
iiber die Vielfalt?

Leo: Fine grossartige Idee! Welch
ein Genuss, die Vielfalt der
Umgebung zu erleben. Wir
Lowen lieben die weite Welt,

und fast alle anderen wissen,
mit wem sie es bei uns zu tun

haben...

(Text: Gisela Krieg)

Befreiendes Gelachter hatte seinen

Platz, aber auch Ernst und Sorge waren
spurbar in der Konsultation iiber unseren
Kontinent angesichts der schwelenden so-
zialen und kriegerischen Konflikte, die ei-
nen Teil der Anwesenden in Mitleiden-

schaft zogen. Ein russischer Dozent fur
orthodoxe Tradition und Theologie, Vla
dimir Zelinski, sprach vom Schmerz des
Krieges im Balkan, «wo Orthodoxe Mus-
lime umbringen», und damit auch von der
Gefahr, dass Krieg, Nationalismus und
Hass sich weiter verbreiten: «Aber hier in
Caux begegne ich einer Gnade im christ-
lichen Sinne - die Gnade der Versohnung
und des Dialogs, eine Gnade, die auf alle
Beschuldigungen in unserem mitgebrach-
ten Gepack antwortet...»

Unter den ukrainischen Teilnehmern

war Ivan Popescu, ein Mitglied des parla-
mentarischen Menschenrechtsausschus-

ses in Kiew. Seine Grossvater hatten auf
gegnerischen Fronten des Zweiten Welt-
krieges gekampft. Er spricht russisch mit
seiner Gattin und rumanisch mit seiner
Tochter. Die Fussballmannschaft seines
Parlaments, der er ebenfalls angehort,
verlor in Moskau, wahrend er in Caux
war, 2:1 gegen die russischen Kollegen.
Als .er dieses Resultat erfuhr, zuckte er
lachelnd die Schultern und fasste seine

Woche in Caux mit den Worten zusam-

men: «Das Wichtigste war, dass wir be
reit waren, einander zuzuhoren. Wir ha
ben unsere Zeit hier nicht verschwendet.»

Ost, Mitte, West

Eine Reihe von Podiumsgesprachen
unter Teilnehmerinnen und Teilnehmern

aus dem Osten, der Mitte und dem We-
sten des europaischen Kontinents trug
zum Lernprozess bei. Der russisehe Kul-
turologe Grigori Pomeranz bereicherte ei-
nen dieser Nachmittage mit seinen Ge-
danken. «Man kann von jeder Kultur
sagen, dass sie einen Kosmos zu schaffen
versucht und das Chaos gebiert», meinte
er. Ankniipfend an grosse Denker und
Autoren wie Homer, Shakespeare, Berd-
jajew, fuhrte Pomeranz die Gedanken der
Zuhbrer auf die Dreifaltigkeits-Ikone von
Andrej Rubljow hin. Dazu bemerkte er:
«Aufbau und innerer Zusammenhalt der

Dreifaltigkeit weisen uns von der Logik
zum Reigen und sind nicht zu begreifen
ohne das Verstandnis des Reigens als Bild
der Welt. Der Reigen ist eine der ur-
spriinglichsten Erscheinungen der Kultur,
einer der ersten Versuche, ein Bild des
Kosmos zu schaffen, den Abgrund des
Unergriindlichen im Kreis zu schliessen.»
Pomeranz umriss sodann den gegenwarti-
gen Umbruch der Kulturen, die alle in ei
nen Informationsraum gedrangt seien,
und fuhr fort: «In jeder religibsen Tradi
tion gibt es die Moglichkeit, dies anzu-
nehmen oder abzulehnen... Was der

Odilia Hiller bietet eine musikalische
Einlage.

Dr. Sergei Schugrow vom Moskauer Welt-
wirtschaftsinstitut ist stolz auf seine Ar
beit im Kochteam.
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statt Angleichung Oder Abspaltung»

Sie bereiten eine Uberraschung vor.

Mensch auch wahlt, die gegenseitige
Durchdringung der Kulturen findet so-
wieso statt... Praktisch gilt es zu wahlen
zwischen dem Chaos der ungeordneten
kulturellen Beziehungen und der durch-
dachten Bewegung zu einer neuen Har-
monie, zur Brneuerung des Reigens, der
verbindet, was Logik getrennt hat, die das
Unausgesprochene, die Pausen im Text,
den Rhythmus des Ganzen verachtet hat.»

"Praktisch gilt es zu wcihlen...»

Diese grundsatzlichen Uberlegungen
wurden dargeboten unter dem Thema:
«Zu den wesentlichen Grundlagen einer
gesunden Zivilisation gelangen.» Dazu
meinte die Studienratin und Mutter Chri-

stiane Dessloch, Gattin eines bayrischen
Staatsbeamten: «Die Gesundheit einer

Gesellschaft misst sich an der Frage: Wie
gehen wir mit den schwachsten Mitglie-
dem unserer Gesellschaft um? Dazu

gehoren bei uns die Asylanten und die
Aussiedler.» Sie schilderte deren Schick-

sal anhand einer deutsch-ethnischen
Gruppe, die seit dem 18. Jahrhundert in
Russland lebt und in diesem Jahrhundert
unter Diskrimination zu leiden hatte.
1990 wanderten 400 000 Aussiedler, vor-
wiegend aus Russland, in die Bundesre-
publik ein, «und man war in keiner Weise
darauf vorbereitet».

Frau Dessloch wirkte dann zwei Jahre

lang als Sprachlehrerin fur diese Aussied
ler: «Die Lehrer waren naturlich zugleich
Anlaufstelle fur alle Probleme... beim
Ausfullen der schwierigen Formulare,
den Anrufen bei Amtern, Maklem, Ar-
beitgebem.»(...) Schliesslich nahm die
Familie Dessloch eine dieser Familien in
ihrem Haus auf: «Ich muss gestehen, ich
hatte gezdgert... Als sie dann nach neun
Monaten auszogen, war uns das Flerz
schwer.(...) Die Aussiedler sind fur unse-
re Gesellschaft, fur die der Wohlstand
sich nicht immer gerade giinstig auswirkt,
eine echte Bereicherung und ein grosser
Gewinn.»

In der Schule

Der erwahnte Umbruch der Kulturen

findet auch im schulischen Alltag statt.
Nicolas Dickinson aus St. Paul, USA,
schilderte, wie es an seinem Gymnasium
aufgrund gewisser Wahlfacher zur rassi-
schen Trennung der Schulerschaft ge-
kommen war: «lch sah diese Trennung
und war zomig. Die Lage ist ein Problem;
sie entsteht durch Gleichgiiltigkeit, nie-
mand kiimmert sich. Diese Gleichgiiltig
keit bewirkt Zerfall, weil sich die ver-
schiedenen Gruppen absondern. Es muss
mehr Mitgefuhl geben. Dies mochte ich
erreichen durch eine Gesprachsgruppe, in
der sich Leute der verschiedenen Kultu

ren und Minderheiten treffen und aus-

sprechen, was sie iibereinander fiihlen,
auch den Zorn. Schliesslich ist das besser

als Gleichgiiltigkeit! Es wird die Leute
naher zueinander bringen. Hoffentlich
werde ich im niichsten Schuljahr mehr
Mitgefuhl haben und diese Gesprachs
gruppe starten k6nnen!»

Mitarbeiter von Arte. Fiinf der sieben in

Cannes ausgezeichneten Filme seien Co-
Produktionen seiner Anstalt gewesen. Die
Verweildauer der Arte-Zuschauer liege
jetzt bei etwa 30 Minuten, das Drei- bis
Vierfache des Durchschnittes von «Ka-

belhaushalten»: «Das war das Ziel: Leute

daran zu gewdhnen, dass ein Gedanke
langer dauert als 3-5 Minuten», sagte
Wien.

Zu dieser grenziiberschreitenden Zu-
sammenarbeit meinte er: «Die vier Jahre

waren ausserordentlich reichhaltig. Wir
haben unendlich viel gelernt von unseren
Partnem. Zuerst dachten und schrieben

wir uber einen europaischen Kulturbe-
grifif und Ahnliches - das war totaler Un-
sinn! Es war gar nicht schlimm, dass wir
anfangs keine gemeinsame Definition fur
den Kulturbegriff gefunden hatten.»

Uber unterschiedliche Berufsauffas-

sungen zwischen deutschen und franzosi-
schen Journalisten befragt, antwortete er:

Christiane Dessloch: «Wie gehen wir mit den schwachsten Mitgliedern unserer Gesell
schaft um?»

Die Glotze und wir...

Der oflfentliche Kulturfernsehkanal
Arte, der von Frankreich und Deutschland
gemeinsam finanziert und gestaltet wird,
besteht seit vier Jahren. In beiden Lan-
dern wird gleichzeitig in der entsprechen-
den Sprache dasselbe Programm gezeigt.
Dem Ziel, qualitativ hochstehende Pro
gramme zu gestalten, komme man all-
mahlich naher, berichtete Peter Wien, ein

«Da gibt es keine Probleme, es gibt bloss
einen guten und einen schlechten Jour-
nalismus... Die Bildungswege sind ver-
schieden ... der Autorenfilm ist in

Deutschland viel weniger bekannt, die
Diskussionen hieriiber waren fur uns alle
sehr niitzlich. Aber besuchen Sie die Stu
dios: die Journalisten, die Kameraleute,
die Beleuchtung, das Benehmen beim Ar-
beiten! Diese Unterschiede haben uns
viel beigebracht - es ist phantastisch.»
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«Unser Medium konnte ein Integra-
tionsmedium sein, das aber nicht gleich-
machen will, keinen Euro-Pudding. Wir
werden lemen mussen, wie Toleranz
funktioniert. Wie die Dinge nebeneinan-
der stehen, ihren Wert haben kormen und
wie man die Werte, die in den Dingen
stecken, vergleichen und moglicherweise
auch Gemeinsamkeiten finden kann», er-
klarte Peter Wien abschliessend.

Mittdter?

Taglich fand eine Versammlung uber
die Gnindlagen von Einheit in Vielfalt
statt. In der Einfuhrung dazu wies der
Norweger Leif Hovelsen auf die verschie-
denen Impulse zur weiteren Verstandi-
gung in Europa bin, die in der ersten
Halfte des Jahres im Rahmen der 50-Jahr-

Feiern zum Ende des 2. Weltkrieges aus-
gegangen waren. Hovelsen, der damals
selbst zum Tode verurteilt gewesen war,
besuchte in diesem Fruhjahr das ehemali-
ge KZ Mauthausen, wo er sehr wohl als
junger Maim seine letzten Tage hatte erle-
ben kdnnen (siehe dazu C.I. Nr. 5-6/95).
«Wir meinen, dass das menschliche Ge-
wissen, seiner Schopferdimension ent-
ledigt, uns zu Mittatem des Bbsen werden
lasst.» Er lud dazu ein, die Faktoren in

sich selbst kennenzulernen, die die Ein
heit in Vielfalt fordern, oder jene, die sie
verhindem - so z.B. einerseits Vorurteil,
Angst, Gleichgultigkeit und anderseits
Hingabe, die Familie als Ort der Ein-
ubung. Impulse aus Gebet und Stille fur
die Entscheidungsfindung.

Aufgeben?

Bescheiden machte Hovelsen klar,
dass es heuchlerisch ware, wenn er den
Eindruck geben wollte, Menschen, die
durch die Moralische Aufriistung zu einer
Berufung gekommen seien, waren makel-
los: « (Wir) haben sozusagen alle Fehler
gemacht, die man machen kann, und das
wird wahrscheinlich weiter so bleiben.

Darum haben alle einander notig, mit
ihren Erfahrungen, Gedanken und Per-
spektiven. Daher bieten wir keine Konfe-
renz an mit vorgedruckten Reden, son-
dem eine Versammlung des gemeinsamen
Lernens. Sollten Sie davon enttauscht

sein, babe ich ein ermutigendes Wort fur
Sie. Wir werden nieht aufhoren. Wir wer

den dranbleiben, weil es etwas viel
Schlimmeres gibt als unsere Unzulang-
lichkeiten und Fehler, namlich das Aufge
ben. Erst das Aufgeben offnet den Weg
fur den Siegeszug des Bosen. Um die

Stille und Gebet auf russlsch

Dozenten von der Moskauer Offe-

nen Orthodoxen Alexander-Men-Uni-

versitat sprachen iiber Gebet und Stille
als Grundlagen fiir eine Einheit in Viel
falt. Links im Bild Pater Innokentii
Pawlow, Dozent fiir Neutestamentliche
Studien, mit Professor Vladimir Ze-
linski, der an der Sacre-Coeur-Univer-

sitat von Brescia (Italien) orthodoxe
Theologie unterrichtet. Am Sonntag
erklarte sich der zustandige katho-
lische Priester bereit, die Messe friiher
anzusetzen, damit anschliessend - seit
langem zum erstenmal in Caux - ein
orthodoxer Gottesdienst gefeiert wer
den konnte.

Worte eines russischen Freundes zu ver-

wenden: <Das Bose lebt in und durch uns,
durch unsere freie Wahl. Der Unterschied

ist, dass das Bose ohne unser Dazutun ge-
schieht, wahrend fiir das Gute gearbeitet
werden muss.>»

Viele Gesprache in Gemeinschaften,
bei Tisch oder sonst im Haus liefen nach

diesen Treffen iiber die Grundlagen wei
ter. Zum Stiehwort Vorurteile erinnerte

sich eine Schiilerin an ein Kindheitserleb-

nis, als sie «die meisten Leute gehasst»
hatte und «die Feinde unzahlbar» waren;
sie hatte «nie im Leben so viele Vorurtei

le gehabt... Jetzt merke ich, es war auch
eine Angst dahinter (...) zu verlieren.»

Ohne Eltelkeit

Ist es iiberhaupt moglich, eine solche
Konsultation auszuwerten? Zweifel sind

angebracht, wenn man in der Art der gan-
gigen Kongresse meinte, die Anzahl der
verabschiedeten Resolutionen ware ein

Mass dafiir. Solche waren aber nicht be-

absichtigt. Hingegen konnte ein deutscher
Teilnehmer mit Fuhrungserfahrung sofort
einige andere Anhaltspunkte nennen:
«Die Menschen hier... sie kommen ohne

die sonst iibliche Eitelkeit.» Er stellte un-

ter anderem eine «Atmosphare der kulti-
vierten Lebendigkeit... ein hingebungs-
volles Zuh6ren» fest. Zu seinen Zweifeln

batten sich sogar neue hinzugesellt, «weil
ich nachdenken muss iiber meine eigenen
Grenzen: ich muss sie enger ziehen - und
meine Moglichkeiten; ich muss sie anders
ausloten und einsetzen.»

Ein Russe, der vor 52 Jahren die
Schlacht von Stalingrad mitgemacht hat
te, bemiihte sich, seine Bewertung auf
englisch mitzuteilen: «Ich muss arbeiten,
(um diese Gedanken) in gedungten, war-
men Boden zu setzen.»

«Ich vermute, dass mehr als einer von
uns Briten mit dem Geschenk einer viel

vollstandigeren Sicht Europas beimkehrt
als die gangige Sicht unter unseren Euro-
skeptikern oder Europhilen. Unser <Na-
tionales Interesso ist ein ungeniigendes
Kriterium, wenn man all die (...) Lander
mit beriicksichtigt. Derm der Zukunft zu-
liebe diirfen wir sie, oder unsere nachsten
Nachbarn, nicht im Stich lassen», schrieb
ein Teilnehmer aus dem Stadtchen
Lockerbie.

Bei der Auswertung meldete sich eine
Doktorandin zu Wort, die als Koordinato-
rin mitgearbeitet hatte. «Gestem betete
Susanna und dankte fur alle kleinen, un-
auffalligen Gaben der letzten Woche. Da-
bei ging mir auf; Meine Giite! Es gibt
tatsachlich Grund zum Lobpreis. Es war
kein organisatorischer Erfolg zu unseren
Gunsten, aber es war ein Erfolg der
Freundschaft. Ich empfand mich als Teil
einer Gemeinschaft, und es ist Einheit aus
der Vielfalt entstanden.»

Christoph Spreng
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Offentliche Vortrage

Mitbegriinder und Mitglied der ersten
Regierung des Kantons Jura: Frangois
Lachat

Eine Neuheit der Konferenzsaison

1995 war die Vortragsreihe an den
Montagabenden. Als erster sprach am
10. Juli der Schweizer Politologe Fran
cois Lachat (im Bild) aus seiner Erfah-
rung als Mitbegriinder des Kantons Jura
und Mitglied dieser Kantonsregierung
wahrend 16 Jahren zum Thema: «Min-

derheiten, eine Herausforderung unserer
Epoche.» Er befurwortet leidenschaftlich
ein Europa der Regionen: «Die Regionen
- nenne man sie Kantone, Lander oder
autonome Regionen - sind die unerlassli-
chen Bindeglieder im institutionellen,
wirtscbaftlichen, sozialen und kulturellen
Sinne. Sie erlauben das bestmogliche Zu-
sammenwirken der scheinbaren Ge-

gensatze von Sicherheit und Freiheit,
Konkurrenz und Zusammenarbeit. Eine

Region bietet Geborgenheit, hat keine
Vormachtstellung und erlaubt daher die
Ofihung und die Solidaritat.»

♦ Ein nachster Vortrag der Montagsreihe
war der Beziehung zwischen dem Is
lam und dem Westen gewidmet. Dr.
Faruk Hassan, Rechtsanwalt am Ober-
sten Gericht Pakistans, ausserte sich zu

diesem Thema (siehe aueh unten: Aus
der Presse).

♦ Als Zustandiger der Diozese Lyon
(Frankreich) fur Beziehungen zum Is
lam beleuchtete Pater Christian De-

lorme dasselbe Thema auf der Ebene

der europaischen Stadte: «Aufeman-
derprallen oder Begegnung der Reli-
gionen - was der einzelne tun kann»
(siehe die Rubrik ZUM NACHDEN-
KEN, Seite 10).

♦ Der amerikanische Wirtschaftsphilo-
soph und Theologe Michael Novak
trug in derselben Vortragsreihe seine
These eines dureh Liebe (caritas)
getragenen Kapitalismus vor, der am
besten geeignet sei, die Armut zu
bekampfen (siehe auch Seite 18).

♦ «Die Vergangenheit bewaltigen - aus
sudafrikanischer Sicht» lautete der Vor-

tragstitel von Prof. Willie Fsterhuyse
aus Kapstadt. Ein ausserordentliches
Gesprach entfaltete sich danach zwi
schen dem Redner und afrikanischen

Konferenzteilnehmem aus Somalia,
Athiopien und Burundi (mehr dariiber
in einer spateren Ausgabe).

Pressespiegel

Wahrend der Monate Juli und August
sind in uber dreissig Zeitungen der fran-
zosisch- und deutschsprachigen Tages-
presse der Schweiz Berichte iiber die
Konferenzen in Caux erschienen. Hier
einige Titel und Zitate:

24heures, Lausanne, 11. Juli: Ant-
worten auf die Probleme unseres Pla-

neten

Seit neunundvierzig Jahren fahrt die
Moralische Aufriistung mit ihrem Ver-
sdhnungswerk fort, indem sie Caux als
einen besonderen Ort der Begegnung flir
Konferenzen anbietet. Bis zu dreitausend

Personen nehmen wahrend des Summers
teil. (...)

Zusatzlich zu ihrer Reihe von Konfe

renzen ist ein offentlicher Vortragszyklus
eingefuhrt worden. Jeden Montag um
17.00 Uhr referiert eine Personlichkeit
iiber ein Problem, welches ihr am Herzen
liegt.

Luzerner Zeitung, Luzern, 26. Juli:
Die weltweiten Probleme als treibende

Kraft

In Caux triffi man sich nicht einfach
zu philosophischen Betrachtungen. Es
werden ganz pragmatische Ldsungen ge-
sucht. In diesem Summer beispielsweise
setzt man sich mit den Erbschaftsproble-
men in Ost und West, der Ethik in der
Wirtschafl, der Isolationsbekampfung in
den groBen Stadten, aber auch mit kon-
kreten Krisenregionen auseinander.

La Presse, Montreux, 28. Juli:
Caux: Die Frage des Islam

(Bericht iiber den dffentlichen Vortrag
eines pakistanischen Juristen zum Thema
Islam) Wenn er erklart, dass der Islam als
Philosophic mit der Demokratie nicht un-
vereinbar sei, (...) setzt Dr. Faruk Hassan
seine Hoffnung auf eine interkulturelle
Erziehung der Bevolkerungen als Integra-
tionsfaktor und als Lehrgang der Tole-

Der Bund, Bern, 7. August: Lernen,
den eigenen Fgoismus zu iiberwinden

Die Moralische Aufriistung ist in der
heutigen Gesellschaft zweifellos ein
Phanomen. Nicht eine Mitgliedschaft ver-
bindet die Teilnehmer an den Sommer-

kursen, sondem einzig und alleine eine
Grundidee und eine Grundhaltung...
Dabei sullen formelle Strukturen auf ein

Minimum beschrankt werden, weil jedem
Menschen Verantwortungssinn zugetraut
wird.

Financial Times, London, 25. Au
gust: Der ethische Weg in die Gewinn-
zone

Winston Wallin, Vorsitzender der Med-
tronic Inc., Teilnehmer am «Caux Round
Table» (der letztes Jahr seine «Ethischen
Gnmdsdtze fur das Geschdftsleben» ver-
dffentlichte): «Es ist nicht jenseits unserer
Moglichkeiten, dass wir aufgrund dessen,
was wir hier tun, in der Welt Veranderun-
gen erreichen k6nnen.»
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im Brennpunkt

Wahrend die grossen Stadte zunehmend unregierbarer werden, weil
ihre Bevolkerung immer gemischter wird und mehr und mehr Aus-
grenzung stattfindet, erhalt die Wiederherstellung des sozialen Gefiiges
vorrangige Bedeutung. Es ist eine langfristige Aufgabe, und sie gelingt
nur, wenn alle Kreise mitwirken und ihre Phantasie einsetzen; die
offentliche Hand, Behorden, Sozialarbeiter, Vereine, Institutionen und
nicht zuletzt die gewohnlichen Burger.

Wahrend des Konferenzsommers

1988 batten sich unter dem Thema

«Wandel in den Stadten» erstmals De-

legationen aus grossen Stadten der
westlichen Welt und der siidlichen He-

misphare in Caux getroffen, urn sich
gegenseitig zu konsultieren, zu ermuti-
gen, Erfahrungen und Ideen auszutau-
schen. Die diesjahrige fiinfte Konsulta-
tion stand im Zeichen der «Wieder-

belebung von Gemeinsinn und Hoff-
nung». Das Tagungsprogramm ver-
spracb: «Jeder wird etwas beitragen
konnen. Jeder wird etwas lernen kon-

nen.» Aus der anregenden und ange-
regten Vielfalt der Beitrage bier einige
Kostproben:

Aus Bombay kam ein eindriicklicher
Bericht von Mut, Einsatz und Opferbereit-
schaft. Bekanntlich wurden die Armen-

viertel der Sechs-Millionen-Stadt nach

der Zerstorung einer Moschee im Dezem-
ber 1992 von heftigen Unruhen zwischen
Hindus und Muslimen erschiittert. Eine

Handvoll Menschen machte sich damals

daran, das Vertrauen zwischen den zwei
Bevolkerungsteilen wieder aufzubauen.
Erst jetzt, gut zwei Jahre spater, beginnt
diese Arbeit Friichte zu tragen. Die So-
zialarbeiterin Sushoba Bharve - eine Hin

du - und ihr Kollege, der muslimische
Arzt G.H. Khan, berichteten uber ihr Vor-
gehen, Tag um Tag, Monat um Monat.
Anstatt seine Praxis in einem wohlhaben-

den Stadtquartier zu eroffhen, wahlte Dr.
Khan jenes Armenviertel aus, das damals
Brennpunkt der Unruhen gewesen war.
Der Hauptakzent lag auf der Verbesserung
der Beziehungen zwischen der Bevol
kerung der Slums und der Polizei durch
Schaffung paritatischer Kontaktgruppen.
Es brauchte zwei Jahre, bis sich die Poli-
zeibehorde, die oft den Initiativen einfa-

cher Burger misstrauisch gegeniibersteht,
iiberreden liess, solche Kommissionen in
etwa zwanzig Kommissariaten einzu-
fiihren. Heute gelten diese bei beiden
Bevolkerungsteilen als neutrale Orte, wo
sich ihre Vertreter begegnen konnen.

Der muslimische Arzt G. H. Khan prakti-
ziert im Armenviertel statt in seinem wohl-

habenden Stadtquartier von Bombay.

PERSONLICH «Vlelleicht hab' Ich auch eine Chance...»

Mit den jiingsten Strassenkampfen
zwischen kambodscbaniscben und viet-

namesiscben Fliicbtlingen in Oslo ge-
winnt die im folgenden gescbilderte
Arbeit der Jugendorganisation gegen
Gewalt, Non-fighting Generation (Ge-
waltiose Generation) an Aktualitat. Ihr
Vorsitzender, der 21jabrige gebiirtige
Gambier Babu Sarr, wobnt seit seinem
7. Lebensjabr in Norwegen. Er bat so-
eben seine Universitatsstudien in Oslo
unterbrocben, um als Sozialarbeiter
tatig zu werden;

«Obwohl ich kein Franzosisch verste-

he, war mir bei meiner Ankunft in Caux
die Bedeutung der Zeitungsschlagzeilen
klar: Genf wurde von Jugendbanden ter-
rorisiert, Touristen eingeschuchtert, Leute
verprugelt. Fiir uns in Norwegen gilt
Genf als Sitz der UNO und so welter; also
erwartet man keine derartigen Meldun-
gen, nicht wahr? Als wir vor funf Jahren

Vom Strassenrowdy zum Sozialarbeiter:
Babu Sarr aus Oslo

unsere Organisation griindeten, hielt man
uns entgegen: «Oslo ist nicht Stockholm.
Es ist keine Grossstadt, bei uns gibt's kein
solches Zeugs!» Ich wusste aber Be-
scheid. Ich hatte zu einer Bande von

Strassenjungen und -madchen gehort,
welche Oslo terrorisierten und dann da-

von loskamen. Wir verdanken dies Leu-

ten wie Keba Sekka, der uns von der
Strasse wegnahm und uns zeigte: «Auch
ihr habt etwas in euch, das ihr gebrauchen
konnt, um in dieser Welt etwas zu wer-
den.»

Ich spreche als einer, der eine Null
war. Ich hielt rein nichts von mir, und so
musste ich immer andere beschuldigen.
Als Elfjahriger wurde ich beinahe getotet:
Einige rassistische Kerle verpriigelten
mich wegen meiner Hautfarbe; wie Sie
wissen, gibt es in Norwegen noch nicht
seit langem Einwanderer aus der Dritten
Welt, wir waren nur wenige Schwarze.
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Zu den mannigfaltigen Aufgaben des Auslanderbeauftragten von
Mannheim, Helmut Schmitt, gehoren unter anderem die Asylkoordina-
tion mit Wohnraumbeschaffung (gegenwartig 3000 Asylanten), Bera-
tung und Betreuung der Fliichtlinge (ebenfalls etwa 3000, vornehmlich
aus Ex-Jugoslawien), ein Seniorenprojekt fiir Auslander, Jugendarbeit,
vor allem Suchtprophylaxe, Kulturarbeit, Erstellung von Berichten
und Statistiken. In der 320 000 Einwohner zahlenden Stadt im Siiden

Deutschlands leben zurzeit 60 000 Auslander. Wichtig ist daher auch
die Eriedensarbeit zwischen den Kulturen und Religionen, aus der
Helmut Schmitt folgendes Fallbeispiel schilderte:

«Mannheim hat die grdsste Moschee
in Deutschland; sie wurde im Miirz dieses
Jahres eroffhet. Die Vorbereitungen fur
den Ban dauerten etwa funf Jahre: bis die

Entscheidung getroffen wurde, dass man
so etwas bauen kann, wo der Bauplatz
sein wird und wie das aussehen wird. Wir

haben uns in diesem Vorfeld schon Ge-

danken und auch Sorgen gemacht, wie
man das in der Bevolkerung vermitteln
kann, und so wurde ein Kreis gebildet,
den wir damals <Christlich-Islamischen

Gesprachskreis> naimten. Er war im zu
erwartenden Baugebiet angesiedelt; in
dessen Umfeld befinden sich eine katho-

lische und eine evangelische Kirche und
eine Synagoge. Wir haben mit alien drei
Religionsgruppen gesprochen und den

Vorschlag gemacht, man mdge doch ei-
nen Kreis bilden von interessierten Leu-

ten - auch ganz gezielt von solchen, die
Probleme damit haben - um mit den Ver-

tretern der islamischen Gemeinde uber

das Projekt zu reden.

Anfangs hatte ich mir gesagt: Ich kann
schon froh sein, wenn man sich hier nicht
die Kdpfe einschlagt. Man muss sich vor-
stellen: Es ist ein kritischer Stadtteil, wo
sich die sozialen Probleme sehr stark im

Raum stossen. Und in diesen Stadtteil ge-
hen wir auch mit dem Bau einer Mo

schee, was eine Verscharfung der sozialen
Konfliktlage bedeutet.

Ich muss sagen: Das Ergebnis ist we-
sentlich besser gewesen jetzt, nach funf

Zum Schluss ziindeten sie mein Hemd

an; ich liberlebte, aber danach ging es
mir psychisch nicht gut. Wieder musste
ich alle andern beschuldigen fur das,
was mir angetan worden war. Als Er
gebnis geriet ich in jene Strassenbande,
die Leute beraubte, terrorisierte und
vieles mehr.

Wir waren auch untereinander zer-

stritten, als Keba an uns herantrat. Doch
dann stellten wir die Non-fighting Ge
neration auf die Beine, eine mehrrassi-
sche, gemeinniitzige Jugendorganisa-
tion, welche die Gewalt bekampft.
Stellen Sie sich vor: Da patrouillierten
pldtzlich die ehemaligen Terroristen in
den Strassen von Oslo! Das Idste Re-
spekt aus.

Nach einigen Jahren fanden wir,
dass dies allein nicht genugte, sondern
dass die Praventionsarbeit wichtiger
war: die Dinge vor der Explosion zu
stoppen. Also sprechen wir heute in den
Schulen und erzahlen aus unserem Le

ben. Wir werden immer erstaunt ange-
sehen und gefragt: «Wie habt ihr es fer-

tiggebracht, das zu werden, was ihr heute
seicl?» So tun wir unser Bestes, um als
Vorbilder zu wirken, zu denen man auf-
schauen und die man respektieren kann.
Denn wenn wir uns andern konnten, dann
kann dies irgendwer. Ich habe viele Kol-
legen, die sogar schlimmer waren als ich
und heute etwa Recht oder Medizin stu-

dieren. Und sie gehen von Jugendklub zu
Jugendklub und erzahlen ihre Geschichte.
Das lasst die jungen Leute sagen: «Wow,
das kdnnte ja ich sein; vielleicht hab' ich
auch eine Chance, wenn die da eine hat-
ten I»

Ich mochte schliessen mit einigen
Worten, die mir helfen, dranzubleiben,
und ich hoffe, sie helfen auch Ihnen, sich
weiter fur die positiven Dinge einzuset-
zen:

Ich bin nur einer,
aber immerhin bin ich einer,
Ich kann nicht alles tun,
aber immerhin einiges,
Und weil ich nicht alles kann,
werde ich mich nicht weigem,
das zu tun, was ich kann.»

Jahren Arbeit; es gibt Leute, die haben 6f-
fentlich erklart, sie seien am Anfang ge-
gen den Bau der Moschee gewesen - aus
vielerlei Griinden -, und jetzt nach funf
Jahren Diskussion waren sie damit ein-

verstanden. Sie haben in der Diskussion

gelernt und verstanden, was Islam bedeu
tet; sie sind nicht mit allem im Islam ein-
verstanden; sie haben bestimmte Dinge
immer noch nicht genau begriffen: wel
che Rolle die Frau spielt und warum be
stimmte Dinge im Koran so interpretiert
werden, beispielsweise auch der Heilige
Krieg (dieser Begriff hat eine wesentliche
Rolle gespielt). Und trotzdem haben diese
ehemaligen Gegner der Moschee dann er
klart, sie konnten jetzt damit leben, sie
seien mit dem Bau einverstanden, weil sie
sehr viel mehr begriffen batten im Dialog
mit den Muslimen und ihnen nun das

Ganze viel vertrauter sei.

Als Auslanderbeauftragter hat Helmut
Schmitt mannigfaltige Aufgaben.

Die Moschee steht jetzt iiber hundert
Tage, und ich karm sagen: Wir sind ei-
gentlich sehr stolz auf diesen Bau; es ist
ein sehr schones Gebiiude geworden, und
es kommen jede Woche iiber achthundert
deutsche Besucher aus der Stadt, um sich
die Moschee anzuschauen und mit den
Leuten aus der Moschee zu diskutieren,
um sich das erklaren zu lassen. Ich kdnnte

mir kein Projekt vorstellen, das diesen Ef-
fekt und diese Arbeit erreicht hatte, wenn
nicht die Moschee selbst.»

Verena Gautschi/Jean-Jacques Odier
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Mehr als guter Wille:

Mir scheint, heute miissen alle gros-
sen traditionellen Religionen eine Tat-
sache in Rechnung stellen: Alle Men-
schen, ungeachtet ihrer Religionszu-
gehorigkeit oder Herkunft, stellen sich
letzten Endes dieselben grossen Fra-
gen. Hier liegt, so glaube ich, die Basis
fiir den Dialog zwischen den Religio
nen. Es sind ihrer sechs oder sieben:

Was ist der Mensch? Worin bestehen

Sinn und Ziel des Lebens? Was sind

Gut und Rose? Woher kommt das Lei

den, welches ist sein Ziel? Wo liegt der
Weg zum Gliick? Was ist der Tod; wor
in bestehen Verurteilung und Beloh-
nung nach dem Tod, falls es ein Gericht
gibt? Welches ist das letzte Geheimnis?
Alle Menschen miissen sich etwa diese

Fragen stellen, nnd ausnahmslos tun
dies auch alle grossen religiosen Tra-
ditionen. Dies scheint die gemeinsame
Erfahrung aller Menschen, insbeson-
dere aller Glaubenden zu sein.

Selbstverstandlich beantwortet jede
der grossen Glaubenstraditionen diese
Fragen anders; doch konnen diese Ant-
worten zu keiner Zeit endgiiltig festgelegt
werden, dennjeder Mensch, jede Genera
tion stellt sie sich regelmassig neu. Und
deshalb, so scheint mir, konnen auch all
jene, die sich diese Fragen stellen, mitein-
ander ins Gesprach kommen. Derm ange-
sichts so wesentlicher, so existenzieller
Fragen konnen fertige Antworten nie be-
friedigen. Alle sind wir Pilger angesichts
dieser grossen Lebensfragen.

Ein weiteres ist fur das interreligiose
Gesprach wesentlich; Glaubende wissen,
unabhangig von ihrer religiosen Bindung,
dass sie von anderswo herkommen und

dorthin zuriickkehren, und dass sie einst-
weilen ihre Existenz auf dieser Erde auf
redliche Art fuhren miissen. Es fallt auf,
dass alle religiosen Traditionen die Be-
handlung des Armen und des Fremdlings
besonders betonen. Auch da liegt ein
Ausgangspunkt einer Begegnung zwi
schen den Religionen, die iiber das Ge
sprach hinausgeht.

Fijnf Voraussetzungen

Nun zu den Voraussetzungen fur die
ses Gesprach. In unsern westlichen Ge-
sellschaften - aber auch in vielen anderen
- ist es heute leicht, interreligiose Begeg-
nungen und Gesprache zu veranstalten.
Wenn jedoch dieser Dialog wirklich vor-
ankommen soil, miissen einige Vorkeh-
rungen getroffen werden. Erfahrungsge-
mass scheinen mir fiinf Dinge wesentlich:

Erstens die Klarheit. Man muss mit-

einander klar und echt umgehen kormen.
Man darf sich nichts vormachen. Unter-

schiede bestehen. Dialog ist das Gegen-
teil von Synkretismus. Man darf nicht sa-
gen, alles sei gleichwertig, gleichartig.
Oft hort man: «Aber schliesslich gibt es
doch nur einen Gott; die Wege, auf denen
man ihn erreicht, sind nicht so wichtig.»
Wer dies sagt, kommt nicht sehr weit in
der Begegnung. Derm diese wird uns
auch das Nicht-verstehen-Kormen brin-

gen. Werm wir namlich von Gott spre-
chen, tun wir dies nicht gleicherweise.
Und die Buddhisten sprechen gar nicht
von Gott. Deshalb muss man sich einge-
stehen, dass man auf bestimmten Punkten
nicht vorankommen wird, jedenfalls nicht
auf der Ebene des theologischen Ge-
sprachs - hochstens im Dialog des Le
bens. Derm wie soil man das starke Be-

wusstsein der Transzendenz des einen

Gottes bei den Muslimen und die Auffas-

sung des dreieinigen Gottes der Christen
- eines Gottes, der gewissermassen seine
Transzendenz aufgibt, indem er kommt
und das Leben der Menschen teilt - auf

einen Nermer bringen? Schon in vergan-
genen Jahrhunderten, namentlich zur Zeit
der Kreuzziige, wo nicht nur gekampft,
sondem auch diskutiert wurde, gab es
grosse theologische Streitgesprache zwi
schen Muslimen und Christen, die augen-
scheinlich ergebnislos verliefen. Man
muss sich also damit abfinden, dass unu-
berwindliche Differenzen bestehen, die
freilich das freundschaftliche Zusammen-

leben oder die Geschwisterlichkeit nicht

verunmbglichen miissen.

Kelne HIntergedanken

Zweiter Punkt: das Vertrauen. Wenn

ich der Person, mit der ich in Beziehung
trete, nicht vertraue, wie sollen wir da ei
nen wahrhaften Dialog fuhren? Man
konnte sagen: Es ist doch einfach - werm
ich den Dialog suche, heisst das, dass ich
dem anderen vertraue. So einfach ist es
aber nicht - ich denke hier besonders an

die Schwierigkeiten des Gesprachs zwi
schen Katholiken und Juden. Wenn ich,
ein katholischer Priester, gerne mit den
Juden diskutieren will, kann ich nicht
2000 Jahre Antisemitismus ausloschen.

Jeder Jude, besonders wenn er eine Ver-
antwortung in der Synagoge innehat, wird
bei der Gesprachsaufnahme mit Christen,
die in ihren Kirchen verantwortlich sin4
auf der Hut sein und sich fragen: Was
steckt dahinter; welchen Streich werden
sie uns spielen? Vertrauen muss also ge-

duldig aufgebaut werden; es wird not-
wendig sein zu zeigen, dass keine Hinter-
gedanken da sind. Das ist nicht leicht.

Den anderen nicht ubertonen

Die dritte absolut notwendige Voraus-
setzung ist die Sanftheit. Man spricht nur
gut mit dem anderen, werm man ihn nicht
zu ubertonen sucht, wenn man ihm mit ei
ner gewissen Zartlichkeit, einem gewis-
sen Wohlwollen zuhort. Vor drei, vier
Jahren fand ich mich in Lyon an einem
Rundtischgesprach mit einem grossen ti-

Pater Christian Delorme

betischen Lama, der seit langem in Frank-
reich lebt. In seinen Ausfuhrungen iiber
den tibetischen Buddhismus kam er auf

die Wiedergeburt zu sprechen. Da er
wusste, dass ich als katholischer Priester
neben ihm sass - wir kannten uns seit lan
gem -, furchtete er, mich vor den Kopf zu
stossen, wenn er von der Reinkamation
sprach. Also sagte er: «Wir Buddhisten
glauben an die Wiedergeburt; unsere
liberlieferung lehrt uns dies, es ist die Er
fahrung unserer Meister; aber wir verste-
hen ganz und gar, dass andere diesem
Glauben nicht anhangen.» Liegt nicht
vielleicht da das Wesentliche? Er zeigte
eine Feinfuhligkeit, die dem Dialog die
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Religionen im Dialog

Tur auftat, ihn ermoglichte. Uns geht die
ses Zartgefiihl oft ab. Wir miissen lernen,
miteinander in Sanftheit zu sprechen, im
Wissen, dass man dem anderen wehtun
kann, selbst unwillentlich, ohne es zu
merken.

Gefohr der Zweideutigkeit

Die vierte Voraussetzung, die ich als
sehr wichtig erachte, ist die Vorsicht. Im
Gesprach der Religionen kann man nicht
etwas x-beliebiges tun. Bin Beispiel: In

menschlichen Geschiehte, und der Dialog
zwischen den Religionen ist, auoh wenn
schon vor einem Jahrhundert ein Parla-
ment der Religionen stattfan4 weniger
als funfzig Jahre alt, und man kann keine
Stufen liberspringen. Oft mbchte man ra-
seher vorankommen. Seit vier Jahren

traume ich davon, in Lyon ein christlich-
muslimisches Begegnungszentrum einzu-
richten, und jedesmal, wenn ich mit mus-
limischen Freunden dariiber spreche,
sagen sic mir, es ware cine gute Idee.
Aber niemals folgen Taten. Wenn man

«Fertige Antworten konnen nie befriedigen.
Alle sind wir Pllger

angesichts der grosser) Lebensfragen.»

meinem taglichen und schon langjahrigen
Umgang mit muslimischen Familien kam
ich oft dazu, mit ihnen beten zu wollen.
So hatte ich mehrmals am Sterbegebet fur
junge Leute teilgenommen, die ich ge-
kannt hatte. Besonders einmal habe ich

spontan, als alle die Hande zum Himmel
erhoben, dasselbe getan. Mir war be-
wusst, dass in jenem Augenblick mehrere
Mutter mich etwas iiberrascht anblickten.

Und prompt sagten sich am Nachmittag
die Frauen im Quartier, wo der junge
Mann gewohnt hatte: «Christian ist Mus
lim geworden.»

Dieselbe Zweideutigkeit kann aufkom-
men, wenn Christen, die Muslimen sehr
nahestehen, sich im Fastenmonat Rama
dan sagen: «Ich will auch den Ramadan
einhalten, um 201 zeigen, dass ich eben-
falls einen Schritt des Glaubenden, der
Annaherung untemehme.» Klar ist es ein
schoner Schritt, aber auch voller Zwei
deutigkeit. Derm im Bewusstsein der mei-
sten Muslime kann man die Dinge nicht
zur Halfte tun. Wenn ich daher im Rama

dan faste, heisst dies: Ich schlage einen
muslimischen Weg ein. Die Vorsicht be-
steht also darin, nicht vor lauter gutem
Willen so zu handeln, dass Zweideutig
keit entsteht.

Keine Stufen uberspringen

Die letzte wesentliche Eigenschaft ist
die Geduld. Wie ich erwahnte, stehen wir
in einer nie dagewesenen Situation in der

sich auf die Begegnung zwischen den Re
ligionen einlasst, muss man akzeptieren,
dass der Moment vielleicht noch nicht ge-
kommen ist, dass es Zeit braucht und dass
das Brgebnis dessen, was man sich er-
traumt, erst nach langem, vielleicht sogar
auch nie eintreten wird.

Mehr Praxis als Theorie

Nun mochte ich noch kurz die vier

grossen Dimensionen des Dialogs zwi
schen den Religionen umreissen:

Da ist der Dialog des Lebens - meiner
Ansicht nach der wichtigste und jeder-
maim zuganglich. Jeder von uns begegnet
im taglichen Leben Andersglaubigen, und
bevor wir uns als Glaubende entdecken,
gilt es, einander als menschliche Wesen
zu entdecken. In einem Quartier, in einem
Betrieb, in einem Verein haben wir die
Moglichkeit, gemeinsame Aufgaben an-
zupacken, ohne darauf zu achten, ob der
cine an Krishna und der andere an Jesus
glaubt. Wenn der Dialog des Lebens ge-
lingt, dann gelingt auch der andere. Auf
jeden Fall soil nicht der ideologische Dia
log am Anfang stehen. Wer gewisse Ge-
genden der Welt bereist, wo anscheinend
religiose Spannungen bestehen, der be-
merkt auch, dass in denselben Gegenden
Menschen leben, die es ausserordentlich
gut fertigbringen, im Alltag zusammen-
zuleben. Das ist sehr wichtig: Imstande
sein, zusammen im Alltag zu leben, was
immer unser Glaube sein mag.

Die zweite Dimension konnte man den

Dialog der Taten nennen: Bs gibt eine
Reihe von Gebieten, auf die wir einwir-
ken koimen. In unsem westlichen Gesell-

schaften muss gegen die Arbeitslosigkeit
angegangen werden, gegen das Unbe-
schaftigtsein der Jugend, die ansteigende
Drogensucht; man muss etwas fur den
Frieden tun, Lebensmittel- oder Kleider-
transporte an leidende Bevolkerungen an-
derswo in der Welt schicken und so wel

ter. Hier ist schon vieles gelungen; ich
denke zum Beispiel daran, wie in Frank-
reich Anfang 1991, zur Zeit des Golfkrie-
ges, viele Leute befurchteten, die Inter
vention der westlichen Armeen im Irak,
also gegen ein muslimisches Land, konn
te irmerhalb der franzosischen Gesell-

schaft Spannungen und Konflikte zwi
schen Juden, Muslimen und Christen
ausldsen. Damals gab es viele Begegnun-
gen in ganz Frankreich. Bs war ein Br-
folg. Bs hat bewiesen, dass zum Gluck in
der franzosischen Gesellschaft viele Leu

te imstande waren, dem Frieden den er-
sten Platz einzuraumen.

Schwierig, aber nicht aussichtslos

Die dritte Dimension ist jene des reli-
giosen Experiments. Wie erwahnt, kon
nen dann, wenn man sich Glaubenden
anderer Religionen nahe fuhlt, Zweideu-
tigkeiten entstehen. Doch darf man nicht
glauben, dass ein solches Experiment
aussichtslos sei, auch wenn es schwierig
ist. So gibt es den intermonastischen Dia
log: Seit einigen Jahren pflegen westliche
KIdster einen Austausch mit buddhisti-

schen Kldstern, mit japanischen Zen-Klo-
stern oder tibetischen Klostem. Bs ist ein

sehr wichtiges Experiment: zu entdecken
versuchen, was man gemeinsam hat, wie
man sich zusammen unter das Gebet

stellt.

Als letzte Dimension (von der man
sich allerdings nicht allzuviel verspre-
chen sollte!) sei der theologische Dialog
erwahnt. Gewiss werden beispielsweise
Christen und Muslime iiber die Frage der
Dreieinigkeit keine Ubereinstimmung er-
zielen. Trotzdem kann man einander zu

erklaren versuchen, was es fiir die einen
und die andem bedeutet, derm auch hier
bestehen viele Zerrbilder. Bs gibt aber
auch Bereiche, wo wir vieles miteinander
teilen konnen. Zum Beispiel: wie wenden
wir uns dem Gebet zu; welchen Stellen-
wert hat fur uns die Vergebung, die Barm-
herzigkeit?

Pater Christian Delorme, Lyon
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Die Leiche Im Keller -

Oder: das Skelett Im Schrank

Vater offnet den Schrank, und her-
aus schaut ein grinsendes Skelett. Der
Freund der Tochter ist verwirrt; die
andern tun so, als merkten sie nichts.
Skeletons ist der Titel eines Schauspiels
von Hugh Steadman Williams. Im Au
gust war es auf der Mountain-House-
Biihne zu sehen. Die Inszenierung von
Eva Hofmann-Lindroos aus Schweden

war ein grosser Erfolg.

«Fur mich handelt das Stiick von Ver-

gebung. Erst wenn wir wissen, dass wir
mit Liebe aufgenommen warden, konnen
wir andern vergeben», erklart die Regis-
seurin. Und: «Vergebung ist fur mich
Neuschopfung, als ob man einen abge-
schlossenen Raum dfFnete.»

Ort der Handlung ist ein gutbiirgerli-
ches Hans in England. Nach Monaten
zeigt sich Tochter Sally wieder mal bei
ihren Eltern. Die 19jahrige Medizinstu-
dentin bringt nicht nur ihren farbigen
Freund Mike mit, sie ist auch noch
schwanger.

Vater Geoffrey Westwood, gewohnt,
alles Unangenehme unter den Teppich zu
kehren, hat eine Leiche im Keller (bezie-
hungsweise ein Skelett im Schrank): Vor
19 Jahren hat er einen jungen Mann ange-
fahren und beging Fahrerflucht, weil sei
ne hochschwangere Fran dringend in die
Klinik musste. Das Unfallopfer lebt, gei-
stig umnachtet, in einem Heim und wird
zufallig von Mike betreut, der alles dran-
setzen will, um den Fahrerfliichtigen zu
finden. Ausserdem betriigt Mutter Cyn
thia Westwood ihren Mann. Nach einer

Nacht voller Streitszenen und Beichten

entwickeln alle Beteiligten schliesslich
Verstandnis fureinander. Die Fronten 16-

sen sich auf; die Chance frir einen Neuan-
fang ist da.

Die Rolle der Sally wird von der eben-
falls 19jahrigen Fiona Leggat aus Neu-
seeland gespielt. «Dies ist meine erste
grosse Rolle», strahlt die junge Kunstle-
rin. Sich damit zu identifizieren, war fur
die Studentin gar nicht so leicht: «Mein
Verhaltnis zu meinen Eltern ist ganz an-
ders als das Verhaltnis Sallys zu ihren El
tern. Ich habe viel uber Sally gelernt», be-
richtet sie. Auch eine Schwangere zu
spielen ist nicht selbstverstandlich. «Ich
habe mich mit zwei Frauen unterhalten,
die wirklich schwanger waren. So konnte
ich mich besser in meine Rolle hinein-

fuhlen.»

Die Englanderin Sarah Finch, die die
betriigerische Ehefrau verkorpert, ist von
der Regie begeistert. «Wir batten sehr viel

Freude bei der Arbeit mit Eva», erzahlt
sie. Die junge Frau spielt sonst am lieb-
sten Shakespeare.

Brian Hollingsworth aus Washington
D.C. spielt Sallys Freund Mike. «Mir hat
die Arbeit an dem Stiick sehr gut gefal-
len. Mit Menschen aus so unterschiedli-

chen Landern zusammenzuarbeiten, war
eine interessante Erfahrung», berichtet
der 28jahrige, der ebenfalls Shakespeare
verehrt. Uber seine Rolle sagt er: «Ich
finde, Sally und Mike batten viel mehr
uber ihre eigene Beziehung reden miis-
sen. Beide beschaftigen sich fast nur mit
den Eltern.»

Tochter und Mutter sind gezwungen, uber
bisher Unausgesprochenes zu reden.

In der Rolle des Vaters war der

Englander Philip Tyndale-Biscoe zu se
hen. «Mir tut Geoffrey leid», sagt er uber
seine Rolle, die er schon zum zweitenmal
spielt. Sehr gelungen sind seine humori-
stischen Einlagen, etwa wenn er seiner
Frau immer wieder ihre Einkaufstiiten
und Topflappen versteckt. «Ich spiele nur
mich selbst», erklart der 48jahrige Be-
rufsschauspieler, dessen Lieblingsautor
Tschechow ist.

Anna Scholzel

«Ich bin unsichtbar, versteht ihr, einfa-
weigern, mich zu sehen» - Ray Fearon
Mann» von Ralph Ellison

k

Die Mitwirkenden im neuen Musical «The Silver Thread
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h weil andere sich

1 «Der unsichtbare

Juliet, Jelena und Danine nehmen am diesjdhrigen «Caux-Scholars-Programm» iiber
Konfliktldsung und angewandte Internationale Studien teil.

■
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Die Chavannes geniessen die sonnige Mittagspause. Die be-
sprochenen Ideen im Alltag der Familie umsetzen, dies war ei-
nes der immer wiederkehrenden Themen des Sommers.

einer Neuschopfung des Sommers 1995
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Die Gesellschaft von morgen
Die Organisatoren, junge Berufstatige aus Grossbritannien, Ghana,

den USA, Norwegen und Frankreich, erkiaren den Ursprung dieser Ar-
beitstagung: «Nationalismus, Rassismus und religiose Intoleranz haben
ihren Ursprung oft in Unsicherheit, Hass und Unwissenheit. Die Wurzel
der Ausbeutung einer Gruppe durch eine andere liegt meist in Gier und
Machthunger.» Als Angehorige unterschiedlicher Nationalitaten, Ras-
sen, Religionen, gesellschaftlicher Klasse und politischer Standpunkte
batten sie gemerkt, dass der Ansatz zur Losung von Konflikten zwischen
Menschen und Volkern im Herzen einzelner zu finden sei.

«In unserem Zeitalter der Ungewiss-
heit und des Skeptizismus fragen sich
viele unserer Generation, wofur man sich,
abgesehen von sich selbst, iiberhaupt noch
einsetzen konne: Nationalitat, Rasse, Re
ligion, eine politische Idee? Wir hoffen
daher, dass wir in diesen Tagen gemein-
sam lernen konnen, die Welt aus der Per-
spektive anderer zu betrachten und an
ihrem Schmerz und Leid teilzunehmen;
dass wir bereit werden, uns auf einen auf-
richtigen Dialog einzulassen und uns der
verandernden Kraft der Stimme unseres

Gewissens zu offnen. Dadurch die grossen
menschlichen Fragen von heute mit der
Botschaft von Caux zu verbinden und ge-
meinsam praktische erste Schritte zu er-
kennen, ist unser Hauptanliegen.»

Das sorgfaltig durchdachte Programm,
das die Gruppe iiber Monate an Wochen-
enden und in den Tagen vor der Konferenz
ausgearbeitet hatte - die meisten von ih-
nen dank unbezahltem Urlaub - faszinier-

te die 350 Teilnehmer vom ersten Tag an.

Wie der indischstammige englische
Student Kumar Raval einleitend erklarte,

war es von Anfang an ein Anliegen, mit
jenen, welche in den nachsten Jahrzehn-
ten die Gesellschaft von morgen gestalten
miissen, eine Konferenz zu organisieren,
an der alle Generationen teilnehmen -

«also nicht eine Jugendkonferenz». Dies
sei gelungen: Das Alter der 350 Teilneh
mer aus 37 Landern liege zwischen I'A
und 83 Jahren.

Raval fuhr fort; «Ich habe kurzlich ent-

deckt, dass ein einfacher Schritt uns er-
moglicht, Verantwortung zu iibernehmen:
Wenn wir entdecken, dass wir anderen
helfen konnen, ihre Lebenseinstellung,
ihren Lebensstil zu andem, indem wir
Veranderung in unser eigenes Leben ein-
lassen.» Mehrere konkrete Erlebnisse der

Wiedergutmachung, der Versdhnung mit
seinen eigenen Eltern und Mitstudenten
batten ihn in dieser Erkenntnis bestatigt,
meinte er.

Die Folge der behandelten Tagesthe-
men war sorgfaltig geplant, damit sich alle
Teilnehmenden auf eine Art Entdeckungs-
reise begeben konnten.
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«ldentitat erforschen»

war das Thema des ersten Tages. Dazu
gehorten die Fragen: «Wie definiere ich
mich selbst?» «Wer gehort zu meiner
Gruppe?» «Zwinge ich meine Identitat
andern auf?»

Die agyptische Psychologin Ines Bar-
sum sprach iiber Terrorismus oder Tole-
ranz. Sie hatte 1975 mit einer Gruppe
Austauschstudenten zum erstenmal Caux

besucht. Sie unterstrich, wie wichtig die
Identitatsfrage in ihrem Land geworden
sei, indem ganz verschiedene Identitaten
zusammenleben mussen und die Span-
nungen wachsen.

Mit ihr sprach die amerikanische Siid-
staatlerin Randy Ruffin, die schilderte,
wie sie und ihr Mann sich durch Freund-

Frangois, Jenny, Laurence, Kumar und die andern hatten die Tage sorgfaltig vorbereitet.

Sie interessieren sich fur die von Ajahn Ti-
radhammo (Mitte) vorgeschlagene «kleine
Ubung», die nicht nur einfach ist.

schaft und Zusammenarbeit mit schwar-

zen Mitbiirgem in Richmond, Virginia, in
den letzten Jahren der Schuld der Vergan-
genheit, der ungeheuren Leiden der Skla-
ven - also der dunklen Seiten eines ver-

meintlich ruhmreichen Erbes - bewusst

geworden seien und sich jetzt mit
schwarzen und weissen Mitbiirgem in ei
ner Reihe von Projekten und Programmen
fur die «Heilung im Herzen Amerikas»
einsetzten.

Die kroatische Wirtschaftsdozentin

Durdica Fuckan beschrieb, wie sie durch
Schritte der Wiedergutmachung in ihrer
Familie eine Versdhnung mit Gott und
ihren Nachsten erlebte. Dies hatte ihr die

Augen gedffnet iiber ihre Kontakte zu
ihren Studenten und Kollegen. Neue Be-
ziehungen dort hatten ihr wiederum er-
mdglicht, die Situation in ihrer vom Krieg
erschiitterten Heimat anders zu sehen und

sogar in der recht aussichtslos erscheinen-
den Situation gemeinsam mit andem
kreative Initiativen zu ergreifen.
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Zeitfilr Stille und Nachdenken

Konfliktursache?

Das Erforschen der Beziehung zwi-
schen unserem inneren Leben und dem,
was um uns herum geschieht, fiihrte zur
Frage: «Kann Identitat eine Konfliktursa
che werden?» Dabei hiess es, sich zu fra-
gen; «Habe ich selbst Diskriminierung er-
lebt?» «Wann habe ich andere diskrimi-

niert?»

Der in Norwegen lebende bosnische
Soziologe Djemal Sokolovic sprach aus
eigener leidvoller Erfahrung solcher Kon-
flikte.

Das vom sehwarzen Schauspieler Ray
Fearon brillant und leidenschaftlich vor-

getragene Einmannstuck The Invisible
Man (Der unsichtbare Mann) nach dem
gleichnamigen Roman von Ralph Ellison,
mit seiner aufriittelnden Thematik, fiihrte
zu heftigen Diskussionen und half vielen
Teilnehmern, sich der tmbequemen, aber
notwendigen Frage nach Identitatskon-
flikten im eigenen Alltag zu stellen.

Notwendigkeit einer Verdnderung

Dieses fur die folgenden zwei Tage
vorgesehene Thema wurde nach einer
Gelegenheit zum Uberdenken am freien
Morgen des funften Tages angeschnitten
und die ersten Erkenntnisse besprochen.
Es wurde offensichtlich, dass eine ge-
rechte und friedliche Gesellschaft von

morgen nur dank kostspieliger persdnli-
cher Entscheidungen im Herzen einzelner
aufgebaut werden katm. Daher Fragen
wie; «Soll ich jenen vergeben, die mir
Unrecht zugefugt haben?» «Wenn ja,
warum und wie?»

m

Die dgyptische Psychologin Ines Barsoum

Die anwesenden Kambodschaner illu-

strierten die existenzielle Bedeutung die-
ser Frage fur ihr Volk, das nach jahrelan-
gen blutigen Kampfen, die mehr als zwei
Millionen Menschenleben gefordert ha-
ben, das Zusammenleben wieder erlernen
muss.

Der buddhistische Mdnch Ajahn Ti-
radhammo hatte mit einem auf Anhieb

nicht so ernst seheinenden Beitrag den
Vorschlag gemacht: «Erlauben Sie mir,
Ihnen eine kleine Ubung mit auf den Weg
zu geben: Nehmen Sie jemanden, gegen
den Sie eine Abneigung verspiiren - sei
es, dass er Sie einfach argert und nervt
Oder dass Sie ihn wirklich hassen. Versu-

chen Sie zuerst einmal genau zu definie-
ren, welche Eigenschaft am andern Sie
argert. 1st es zum Beispiel seine Arro-
ganz? Was ist es an ihm, das Ihnen auf die
Nerven geht?

Der zweite Schritt beisst schon mehr:

Versuchen Sie jetzt diese Eingenschaften
in Ihrem eigenen Herzen aufzusptiren. Er-
kennen Sie dort diese Arroganz? Ist Ihnen
gar wohl dabei oder finden Sie sich eher
widerlich? Ich habe mit dieser Ubung
namlich entdeckt: Das im anderen, woge-
gen ich Abneigung versptire, ist jedesmal
in mir selbst zu finden. Bin ich erst ein

mal imstande, mich selber klar zu sehen,
in mich hineinzusehen, dann erkenne ich
alle Menschen der Welt in mir wieder. Ich

kann also lernen, mich mit ihnen zu iden-
tifizieren und sie so zu verstehen. Jetzt

karm ich gar nicht mehr mit dem Finger
auf den anderen zeigen, denn ich bin mir
der Gegenseitigkeit bewusst.

Dies ist auch die wahre Bedeutung von
<Mitfuhlen>, von Nachstenliebe, die uns
befahigt, mit dem anderen zu leiden.
Denn auch da muss ich imstande sein, zu
erst das Leiden im eigenen Herzen zu er-
kennen und zuzugeben, bevor ich mich
mit dem anderen vereint, identifiziert
fuhlen und ihm beistehen kann.»
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Der bosnische Soziologieprofessor Jemal
Sokolovic

Feler der Vieifalt

Dies alles fiihrte zu einer Feier der

Vieifalt. In angeregtem und offenem Mei-
nungsaustausch besprachen die verschie-
denen Konferenzgemeinschaften, wie das
Anerkennen und das Respektieren der
Vieifalt, des Andersseins zu grosserem
gegenseitigem Verstandnis und dadurch
zu Einigkeit fiihren kann. So konnte die
Vieifalt am Abschlussabend in Tanz,
Musik, Poesie, Mimik gefeiert werden,
einem Abend, der das chinesische Sprich-
wort: «Die Blumen aller morgigen Tage
sind die Samen von heute» trefflich illu-

strierte.

In den taglichen Konferenzgemein
schaften von 10-15 Personen und auch in

den kleinen und grdsseren Foren wurden
zahlreiche personliche Erfahrungen, fri-
sche Erkenntnisse und ganz konkrete Ent
scheidungen der Wiedergutmachung so-
wie Ideen und Plane fur Initiativen vor Ort

besprochen, so dass die Konferenz fur vie-
le Teilnehmer zum «Experimentierlabor
und Sprungbrett fur das, was uns zu Hause
erwartet», wurde, wie es ein Mitglied un-
serer Diskussionsgruppe ausdruckte.

Marianne Spreng

Stellvertretend fur viele Teilnehmer

schildert auf der nachsten Seite ein stid-

afrikanischer Student seinen Aufenthalt

an der Tagung.
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Ein «Schlafwandler» erwacht

Mir fiel es nie leicht, die Frage nach meiner Identitat zu
beantworten. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Belgier;
ich bin in Siidafrika geboren, babe drei Nationalitaten und
spreche fiinf Sprachen. Mein Vater ist romisch-katholisch,
meine Mutter evangelisch-lutherisch. Auch unsere Familien-
geschichte ist doppelsinnig: Mein Grossvater vaterlicherseits
wurde ins Nazi-Konzentrationslager Sachsenhausen gewor-
fen und war dort bis zum Kriegsende inhaftiert. Meine
Grossmutter miitterlicherseits war eine der Hauptorganisa-
torinnen im Nazi-Arbeitsdienst, und in der Familie meines
Onkels gab es Mitglieder der SA. Deshalb fiihite ich mich bei
meiner Ankunft in Caux als Person zwischen zwei Welten.

Obwohl Sudafrika meine Heimat ist, war es fiir mich eher ein
Ort, wo ich wohnte, weil ich zufallig nicht anderswo lebte. Dies
hat sich nun geandert. Wahrscheinlich begann es an dem Tag, als
ich hier in Europa eintraf. Natiirlich wurde ich iiberall iiber Siid
afrika ausgefragt, und manche der Meinungen und Erkenntnisse,
die ich zu horen bekam, waren recht wirklichkeitsffemd. Ich be-
kam dies so satt, dass ich meine Herkunft am liebsten verschwie-
gen hatte, als ich hier in Caux ankam. Zum Gliick fragte man
mich aber immer wieder iiber mein Zuhause, und plotzlich wur
de mir bewusst, wie selir ich mein Land liebe und wie stolz ich
bin, dass wir Weltmeister im Rugby sind! - aber auch wie sehr
ich um mein Land bange, denn unbesehen, wie gross das Wunder
der letztjahrigen friedlichen Wahlen sein mag, und unbesehen,
welch wunderbarer und inspirierter Mann mein President, Nel
son Mandela, ist: Sudafrika steht immer noch auf Messers
Schneide iiber dem Abgrund von Yerwundung, Zom, Angst und
Hass, den unsere Vergangenheit geschaffen hat. Plotzlich wusste
ich: Ich kann mein Land nicht fallenlassen.

Um die Welt um uns zu andern, muss sich in uns etwas an-
dern, und diese Anderung musste bei mir noch stattfinden. Sie
begann an einem Mittagessen letzte Woche, bei meiner ersten
Begegnung mit einer unglaublichen Frau, die mit mir reden woll-
te, weil sie dachte, ich sei Rassist. Ihr Vorwurf tat mir weh, denn
ich war dies nie im Leben gewesen. Aber ich hatte auch nie wirk-
lich mit wachen Augen gelebt, sondern als Schlafwandler in mei
ner eigenen Welt - nicht fur Apartheid und Spaltung, aber auch
nicht aktiv dagegen.

Mehr zu lernen als zu lehren

Erst als ich darauf das Stiick Der unsichtbare Mann zum

zweitenmal sah, wurde mir klar, was es heisst, schwarz zu sein
und von den Menschen ringsherum gehasst zu werden. Ich weiss
jetzt, dass jener Vorwurf des Rassismus gilt: wegen des Volkes,
dem ich angehdre. Ich habe die Antwort nicht, nur eine Bitte um
Entschuldigung: Als weisser Siidafrikaner und als Europaer tut
mir zutiefst leid, was meine Leute jenen angetan haben, die einer
andern Kultur oder Rasse angehoren. Ich bereue den Schmerz
und das Leiden, die wir verursacht haben, weil wir in kindischer
Art meinten, am besten zu wissen, wie diese Welt aussehen sollte
und was die Wahrheit ist. Wir haben weit mehr zu lemen als zu

lehren.

Vor wenigen Tagen traf mich zum erstenmal der voile Zorn ei-
nes Schwarzen - nicht gegen mich als Person, sondem gegen die
Klasse und die Hautfarbe, die ich vertrete. Es war ein Schlag fiir
mich, aber ich verstand ihn. So viele Siidafrikaner fiihlen Zorn,
und er kann mein Land entzweireissen. Doch was ist zu tun?

Kdnnte es sein, dass unsere Verschiedenheit ein Yersprechen und

nicht eine Bedrohung ist? Viele von uns in Sudafrika wissen
nicht wirklich, wer wir sind. Ich bin Siidafrikaner, habe aber kei-
ne Ahnung, was dies heisst. Ich kenne nicht einmal die Worte un-
serer Nationalhymne. Die Apartheid war ein Versuch der Weis-
sen, in Afrika zu leben, ohne Afrikaner sein zu miissen. Jetzt, wo
die Schranke gefallen ist, miissen wir alle neu lemen, in Afrika
zu leben. Um mit jemandem zu leben, muss man ihn kennen, und
dazu muss man sich selbst kennen. Konnen iiberhaupt so ver-
schiedene Menschen und Kulturen in einem Land zusammenle-
ben? Es wurde oft als «interessante Frage» bezeichnet; fiir mich
ist sie gar nicht «interessant». Es geht um Leben oder Tod; wenn
es keine Antwort gibt, wird mein Land sterben.

Erik Peelers aus Sudafrika: «Ich kann die Entscheidung nicht an
dern uberlassen.»

Ich weiss, ich kann die Entscheidung nicht andem iiberlassen.
Aber irgendwie habe ich Angst: Was erwartet mich, werm ich
von diesem Berg hinuntersteige? Wird alles, was ich hier erlebt,
gelernt und gesehen habe, unter dem Druck des Alltagslebens
verschwinden wie ein Traum bei Tageslicht? Meine Augen sind
mir aufgegangen; ich gehore nicht mehr zu den Schlafwandlern
dieser Erde. Diese Offhung ist begleitet von unglaublich viel
Schmerz und Angst, aber auch Hoffnung und Liebe. Ich bitte
Gott, dass diese Liebe fur die kommenden Priifungen stark ge-
nug ist. Moge er mir den Weg in die Zukunft zeigen und mir die
Kraft und die Gnade schenken, ihn zu gehen.

Erik Peelers
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«Unethisches Handein...

Es ist wohl ein Zeichen der Zeit, dass die neuesten technoiogischen
Fortschritte elnerseits Zuversicht und den Glauben an beinahe unbe-

grenzte Entwlcklungsmoglichkeiten erzeugen, anderseits aber auch
echte Sorgen iiber mogliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
und iiber die Grenzen des Machbaren aufkommen lassen. Auch wird

vielen bewusst, dass wir - wie der britische Journalist Peter Howard
einmal sagte, «Gefahr laufen, techonologische Riesen zu werden,
wahrend wir moralische Zwerge bleiben».

Die beiden Redner am Eroffnungstag
der diesjahrigen Konferenz iiber Mensch
und Wirtschaft illustrierten dies trefflich.
Wahrend Dr. Colin South, Direktor der
Forschungsabteilung bei British Telecom,
ein faszinierendes Bild des bereits Er-

reichten auf dem Gebiet der Elektronik

und der virtuellen Realitat sowie der

geplanten Entwicklung in den nachsten
Jahren malte, rief der franzosische Wirt-
schaftsexperte Jean-Loup Dherse, friihe-
rer Vizeprasident der Weltbank, zu einer
«Wirtschaft der Uneigennutzigkeit» auf
und warnte vor «den unerhort hohen Ko-

sten unethischen Handelns in der Wirt-

schaft». Er meinte: «Es mag am Compu
ter nichts falsch sein. Hingegen hapert es
eindeutig mit unserer Eahigkeit, das Beste
daraus zu machen.»

South glaubt an die Technologie als
«wichtigsten Faktor der Veranderung in
der heutigen Gesellschaft». Er sagt vor-
aus, dass jene Unternehmen und Perso-
nen, die nicht bereit seien, sich bald den
rasanten technoiogischen Veranderungen
anzupassen, zum Scheitern verurteilt sind.
Gleichzeitig ist er sich bewusst, dass diese
Entwicklungen auch ihre unvoraussehba-
ren negativen Auswirkungen zeitigen. So
habe die britische Regierung in den letzen
Jahren 3 Milliarden Pfund pro Jahr in das
Verkehrssystem investiert, fiir dessen Un-
terhalt man heute ungefahr die gleiche
Summe, das heisst 2,7 Milliarden pro
Jahr, investieren miisse. (Ganz nebenbei
erwahnt er, dass dieselbe Regierung jahr-
lich 2,8 Milliarden fiir die Bekampfung
der Umweltverschmutzung ausgibt.)
South ist der Ansicht, die «neue industri-
elle Revolution)) werde dazu fuhren, dass
in Zukunft nur noch einige grossere Fi-
nanzunternehmen im Sinne altherge-
brachter Firmen funktionieren werden.

Parallel zur heutigen Wirtschaft ent-
wickeln sich «virtuelle Unternehmen», in
denen «Wissensarbeiter)) tatig sind. Diese
werden - iiber Internet an riesengrosse
Datenbanken angeschlossen - als Heimar-
beiter tatig sein, da sie dank dieser An-
schliisse iiber solch grosse Informations-
reserven verfiigen, dass ein einziges

Unternehmen es sich gar nicht mehr lei-
sten konnte, sie standig zu beschaftigen
und zu bezahlen. Man schatzt, dass in den
USA heute bereits 14 Millionen Men-

schen nicht mehr «ins Biiro)) zur Arbeit

fahren, sondern ihren Arbeitsplatz zu
Hause haben.

Dies wird laut South zum raschen Zer-

fall der heutigen hierarchischen, gut orga-
nisierten und kontrollierten Strukturen

Dr. Colin South von der «British Tele
com»

fuhren. Dafiir sieht er andere, noch unkla-
re und «sicher wesentlich chaotischere

Entwicklungen)), wird doch voraussicht-
lich im Jahr 2007 der erste Supercomputer
die Kapazitat des menschlichen Gehirns
erreicht haben und 15 Jahre spater ver-
mutlich ungefahr soviel kosten wie ein
heutiger Haushaltscomputer. Dies birgt
auch die Gefahr eines exponentiell negati
ven Wachstums in sich, da «parallele In-

formatiksysteme entstehen werden, die
ihre eigenen, die Eahigkeit des menschli
chen Fassungsvermogens weit iiberstei-
genden Programme schafFen.»

Idole

«Vielleicht werden die Computer
tatsachlich die Kapazitat eines menschli
chen Gehirns haben, aber im menschli
chen Gehirn gibt es etwas, was kein Com
puter je erreichen wird)), meint Dherse,
der seine ethischen und geistlichen tlber-
zeugungen keineswegs unter den SchefFel
stellt. Er ist uberzeugt, dass «Technologie
und die Wissenschaft nie geniigen wer
den, um die Probleme der Menschheit zu
losen)). Wenn South von der virtuellen

Realitat spreche, miisse man sich bewusst
sein, «dass Ethik und verantwortungsbe-
wusstes Benehmen genau so unerlasslich
sind)). Jeder Mensch stehe taglich vor der
Wahl, nach einer selbstsiichtigen, einer
institutionellen oder einer uneigenniitzi-
gen Motivation zu handein. «Wer aus-
schliesslich fur sich selbst und die Seinen

arbeitet - beispielsweise um seine Familie
zu ernahren, sein Unternehmen zu ent-
wickeln (was iibrigens durchaus verstand-
lich und lobenswert sein mag), lauft Ge
fahr, Geld, Macht und Reichtum als
hochste erstrebenswerte Ziele, als absolu
te Richtlinien zu erachten. Diese werden

zu Idolen, zu absoluten Werten.

Das Plenum bietet Gelegenheit zu Fragen
und Kommentaren

Wer diese Idole konsequent anbetet,
wird blind in seinem Gehirn, nicht blind
im Sirme der Funktionen eines Compu
ters, aber blind auf dem Gebiet der Wahr-
nehmung und der Entscheidungsfindung.
In dieser Situation ist es ihm nicht mehr

moglich zu erkennen, dass es im Leben
noch andere, moglicherweise ebenso
wichtige oder sogar dringendere Priorita-
ten gibt. Zweitens wird eine Kehrtwen-
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... kostet unerhort vie!»

dung immer schwieriger. Man kann sich
nicht mehr vorstellen, mit nur der Halfte
des Geldes oder der Macht zu leben, ob-
wohl man Mher mit viel weniger auch
recht gut auskam. Auch scheint es unmog-
lich, das Image des Reichen, Machtigen
zu riskieren. Und so verliert man zuerst
sein Augenlicht, darm seine Freiheit.»
Dherse illustrierte dies am Beispiel jenes
«reichen, erfolgreichen, popularen, bril-
lanten, intelligenten britischen Geschafts-
mannes von ausgezeichnetem Ruf», der in
der Karibik iiber Bord seiner Jacht ge-
stossen wurde oder sich fallen liess, weil
er im oben erwahnten Sinne «blind ge-
worden» war und seine Freiheit verloren

hatte.

Motivation

Dies sei ein Beispiel auf personlicher
Ebene. Wenn es um ganze Grossunter-
nehmen und Organisationen gehe, seien
die wirtschafitlichen Kosten schlechter

Ethik, falscher Motivation enorm, meint
Dherse. Vor einigen Jahren sei er zum
Beispiel mit einem Expertenteam zu einer
Besprechung nach Moskau gebeten wor-
den. Es sei um die Entsorgung chemi-

m

Jean-Loup Dherse (rechts) im Gesprdch
mit einem kroatischen Wirtschaftsdo-
zenten

scher Waffen gegangen, die geniigt hat-
ten, um «60 Milliarden Menschen umzu-
bringen». Ihre Herstellung habe wohl 250
Milliarden Dollar gekostet; ihre Vernich-
tung wiirde ICQ Milliarden Pfimd kosten.

Im Ganzen werden also Herstellung und
Vernichtung dieser Waffen die Mensch-
heit schatzungsweise 400 Milliarden
Dollar gekostet haben. Und wie in alien
Landern, die solche Waffen hergestellt
batten, sei es einzig und allein aus Macht-
hunger geschehen.

«Wenn die Motivation der Leitung ei-
nes Unternehmens oder eines Landes nur

egoistisch ausgerichtet ist, wird der Ent-
scheidungsprozess verlangsamt und ver-
falscht. Die einzige Motivation, die dem
Menschen gerecht wird und ihn wirksam
macht, ist die uneigennutzige.»

Man kdnne sich also durchaus ffeuen

iiber die erstaunlichen und atemberauben-

den Erfindungen und Moglichkeiten der
Technologie. «Aber», meint er zum
Schluss, «lasst uns unseren Glauben nicht
in die technologische Zukunft setzen,
sondern in die Fahigkeit der Menschen,
einander zu dienen und einander in dieser

Bereitschaft des Dienens um des Dienens

willen anzustecken. Das eine Wort, mit
dem sich all dies am besten zusammen-

fassen lasst, ist das Wort Liebe.»

Marianne Spreng

Momentaufnotimen

Auch dieses Jahr batten sich die

Teilnehmer an der Tagung Mensch und
Wirtschaft zum voraus in acht verschie-
dene Foren eingetragen. Einige der
Themen lauteten: «Dialog zur Bewah-
rung der Sch6pfung», »SoziaIe und
moralische Auswirkungen der weltwei-
ten Informationsvernetzung», «Zu-
kunft der Arbeitsbeschaffung», «Wirt-
schaftsethik im Westen und in den

neuen Marktwirtschaften».

Das Tagesprogramm begann mit einer
Versammlung, in der besprochen wurde,
was erforderlich sei, um das Wirtschafts-
leben zu einer Kraft fur positive gesell-
schaftliche Veranderung zu machen, und
wo die Teilnehmer ihre Erfahrungen dazu
einbrachten. Der englische Geschafts-
mann und Berater John Carlisle be-

schrieb die notwendigen Veranderungen
aus seinen Erfahrungen als Berater ver-
schiedener Firmen wie folgt:

Betriebsberaterin Dorine Moret bei ihrer

Berichterstattung iiber das Forum 2, den
«Rundtisch der Junioren» (Altersgrenze:
35).

«Fruher ging es in einem typischen
Untemehmen um Befehle und Gehorsam,
um einen eher militarischen Stil. Will die

Leitung eines Betriebes aber heute Qua-
litatsmanagement einfuhren, miissen als
erstes die Beziehungen, muss die Struktur
verandert werden, damit die Hierarchien
verflachen und jeder sich seiner Verant-
wortung und seines Entscheidungspoten-
tials bewusst wird. Ein Untemehmen

nach dem anderen hat einsehen miissen,
dass jene Menschen, die wissen, wie
Wertvermehrung und Kosteneinspamng
erreicht werden sollen, nicht auf der
Chefetage zu finden sind, sondem unter
jenen, die taglich vor Ort im Verarbei-
tungsprozess tatig sind. Die grossten Ein-
sparungen werden immer durch verbes-
serte Arbeitsprozesse erreicht. So bringen
wir jedesmal drei oder vier verschiedene
Gmppen zusammen, die sich normaler-
weise nicht einmal begegnen und auf je-
den Fall noch nie zusammen gesprochen
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imd gearbeitet haben. Die Arbeiter wer-
den von den Bohrplattformen eingeflo-
gen. Es sind oft skeptische, harte Typen.
Wahrend der drei Tage, die sie bei uns
verbringen, stellt sich aber meistens her-
aus, dass sie sehr wohl wissen, was Zu-
sammenarbeit bedeutet, weil sie durch
ihren gefahrlichen Einsatz auf der Platt-
form aufeinander angewiesen sind. Wir
zeigen ihnen dann ein kleines Merkblatt;
«Sich der Bediirfnisse der andern bewusst

werden.» Dies interessiert sie, und sobald
sie verstehen, dass es auch fur die Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen

Gruppen und Gebieten im Betrieb gilt,
wachen sie aus ihrer Gleichgiiltigkeit ge-
geniiber dem Gesamtbetrieb auf, und die
Stimmung im Unternehmen andert sich
zusehends. Deshalb miissen wir uns ange-
sichts der fortschreitenden technologi-
schen Entwicklung auf die zwischen-
menschlichen Beziehungen konzentrie-
ren, da diese die besten Voraussetzungen
fur Erneuerung und Restrukturierung ei-
nes Unternehmens schaffen.»

Gemeinsame Erfahrungen: Die Toshiba-
Delegation beim Geschirrspiilen unter
Anleitung eines chinesischen Studenten

«Caritas»

In der Reihe der offentlichen Vortrage
folgte am Montag dieser Woche das eben-
falls um Wirtschaftsfragen kreisende,
provokative Referat «KapitaIismus fur die
Armen, Kapitalismus fdr die Demokra-
tie», das heftige Diskussionen nach sich
zog: Der amerikanische Theologe und
Wirtschaftsexperte Michael Novak erlau-
terte seine Vision einer auf caritas - das
heisst der wahren Liebe, der Liebe Gottes

in uns - aufgebauten Gesellschaft. Er
geht davon aus, dass ein solches Wirt-
schaftssystem moglich und realistisch sei.

Der grosste Reichtum eines Staates
bestehe nicht in Land, Bodenschatzen
Oder finanziellen Mitteln, sondem in den
Menschen, die in ihm leben mit ihrem
Konnen, ihrem Wissen, ihrem Erfinder-
geist. Das kapitalistische System ermog-
liche den Einsatz dieser Fahigkeiten und
sei daher das beste Mittel, um Menschen
aus dem Gefangnis der Armut zu be-
freien.

Konkretes berichtete Ryuchi Saya, der
Vizeprasident der Toshiba Union (Ge-
werkschaft der Toshiba-Mitarbeiter).
Friiher sei es ihrer Betriebsgewerkschaft,
wie den meisten andern, vor allem um Ta-
rifverhandlungen gegangen. Die Gespra-
che seien Sache der Gewerkschaftsfuhrer

gewesen; die Mitglieder batten sich nicht
angesprochen gefuhlt, seien zunehmend
den Versammlungen ferngeblieben und
immer gleichgiiltiger geworden. «Gab es
tatsachlich einmal ein Gesprach mit der
Basis, so war dies eher theoretischer Na-
tur und philosophisch, so dass die Jungen
im Betrieb mit ihren Aniiegen schon gar
nicht mehr zu uns kamen» - und nur noch

30% der Belegschaft Mitglieder waren.

Kreatlve Gewerkschaft

Bei seinem ersten Besuch in Caux

1993 sei ihm bewusst geworden, dass es
ebenso wichtig sei, sich um die Aniiegen
der Menschen am Arbeitsplatz zu kiim-
mern wie um die Tarifverhandlungen.
«So begannen wir vor 12 Jahren mit dem
Ausbau unserer Aktivitaten, iiber die es
heute erfreulicherweise viel zu berichten

gibt.» Fur Saya begann es mit ganz einfa-
chen Dingen: In Caux waren ihm die vie-
len schonen Blumen aufgefallen. «In un-
seren Fabrikarealen kiimmerte sich die

Direktion um eventuell vorhandene Park-
anlagen. Jetzt sammelten wir kleine
Beitrage unter den Mitgliedern, kauften
Setzlinge und bepflanzten mehr und mehr
Blumenbeete selber. In der Mittagspause
gossen die Arbeiter die Pflanzen. Der
Garten gedieh prachtig, und sogar die
Medien berichteten iiber die Gewerk
schaft, welche die Arbeitsumgebung ihrer
Mitglieder so frohlich gestalte.»

Es sei eine weltbekannte Tatsache,
dass die Japaner hart arbeiten, fuhr Saya
fort. Dies bedeute jedoch, dass die mei
sten Familien den Vater nur ganz selten
zu sehen bekommen, da von ihm erwartet

Caux Round Table

Die Teilnehmer am 10. Caux-Romd-

Table-Gesprdch - siehe auch Pressespie-
gel auf Seite 7.

werde, dass er auch seine Freizeit und die
Wochenenden mit der Belegschaft ver-
bringe. «So fuhrte die Gewerkschaft
Vater-Kinder-Wanderungen ein: Die Va
ter nehmen ihre Kinder zu einer gemein-
samen Nachtwanderung auf einen Berg
mit; unterwegs haben sie Zeit, ungestort
miteinander zu sprechen, und bei der
Riickkehr werden sie am Fuss des Berges
von den iibrigen Familierrmitgliedern mit
einer warmen Suppe begrusst.»

Weiter initiierte Saya die Griindung ei
nes tausendkopfigen Orchesters: «Unsere
Kollegen, Eltera, Kinder, Studenten spie-
len voll Begeisterung mit. Jedes Jahr im
Dezember geben wir ein grosses offentli-
ches Konzert.»

Bei seinem letzten Besuch in Caux er-

fiihr er von einem Projekt fur den Bau ei
ner Schule in Kambodscha - «ein Land,
das wahrend so langer Zeit gelitten hat.
Ich begriisste die Idee, da ich die Ansicht
der Initianten teile, dass es nicht geniige,
Nahrungsmittel zu schicken, sondern
noch besser sei, die Menschen zu unter-
richten, damit sie sich spater selber
ernahren konnen. So sammelten wir unter

unseren Mitgliedern einen Beitrag von je
100 Yen und erhielten im ganzen 5^
Millionen Yen.» Heute steht die Schule,
deren Bau iibrigens bloss drei Millionen
gekostet hat; es ist vorgesehen, den Rest
der Spende fur ein Wasserversorgungs-
projekt und einen Spielplatz zu verwen-
den. Als nachstes werden Mitglieder der
Gewerkschaft nach Kambodscha reisen,
um bei der Fertigstellung, unter anderem
dem Streichen der Schulraume, mitzuhel-
fen. «Im nachsten Mai wird die Schule
dann eingeweiht», schliesst Ryuchi Saya
mit einem stolzen Lacheln.

M.S.
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«Gesprache und Kugelschreiber
statt Gewehre»

450 Personen aus 57 Landern trafen
sich Ende August zur funften Tagimg mit
dem Titel: «Regionen in der Krise, Regio-
nen im Aufbau - voneinander lernen.» Da
war der kroatische Student, dem eben te-
lefonisch sein Marschbefehl mitgeteilt
worden war, der serbische Akademiker
aus Belgrad, der erwartet hatte, als Krimi-
neller behandelt zu werden, aber «vom er-
sten Moment an spurte, dass die Atmo-
sphare hier ganz anders ist». Die Gattin
eines franzosischen Politikers bemerkte

nach wenigen Stunden: «Die Demut der
Menschen hier! Und was tue ich mitten

im Komfort meines Pariser Salons?» Der

siidafrikanische Professor Willie Ester-

huyse beschrieb die heutige Situation im
seinem Land, das «eben erst die Schwelle
zur Hoffnung iiberschritten hat». Der
kambodschanische Botschafter in Austra-

lien, Chheang Vun, war einer der vielen,
die ihn anschliessend mit Fragen be-
stiirmten. «Bei uns gibt es nicht einen
Konflikt der Rassen, sondem der Ideolo-
gien», meinte er. «Nationale Versohnung
ist als Grundsatz in der neuen kambod-

schanischen Verfassung verankert. Aber
wir wissen noch so wenig iiber den wirk-
lichen Dialog, der echte Versohnung erst
erm6glicht.» Chen Dexing, Verwalter der

Chinesischen Vereinigung fiir Internatio
nale Verstdndigung, die bereits zum vier-
temnal eine Delegation sandte, bemerkte:
«Hier erfahren wir, was in andem Teilen
der Welt geschieht, in einer Atmosphare
der Offenheit und der Freimdschaft, die
sich wesentlich von dem unterscheidet,
was wir in den Propagandaschriften und
den Zeitungen lesen.»

Tokwiro (Joseph Norton), Hduptling der
6000 Mohawk-Indianer von Khanawake

bet Montreal

Tokwiro Joseph Norton ist Hauptling
der 6000 Mohawk-Indianer aus Khana
wake bei Montreal. Er erirmert sich voller

Besorgnis an die gewalttatigen Auseinan-
dersetzmigen von 1990 zwischen den
Mohawks und der Polizei Quebecs. «Was
ich hier hore, belebt meine Hoffiiung.
Wenn diese Freunde es in Siidafrika und

Kambodscha versuchen, muss es auch bei
uns moglich sein, die Gewehre durch Ge
sprache und Kugelschreiber zu ersetzen.
Wir wollen nicht erst dann nach Ldsun-
gen suchen, wenn der Konflikt wieder
ausgebrochen ist - wir miissen im Ge-
sprach bleiben.»

Die Teilnehmer, die aus verschieden-
sten Situationen angereist waren: Krieg,
Biirgerkrieg, Rassenkrawalle, Diktatur,
nationale Vesohnungsbemuhungen - ma-
chen sich keine lllusionen nach ihrem

Aufenthalt in Caux. Sie wissen, dass es
nicht einfach sein wird, das voneinander
Gelernte umzusetzen, weil, wie es ein
Siidafrikaner bei seiner Abreise sagte,
«KonflLktverhutung und Versdhnungsar-
beit ausserst schwierige Aufgaben sind,
die wir ohne Opferbereitschaft nicht be-
waltigen k6nnen».

Ph. L./M.S.

PERSONLICH Korruption verweigern Die Landwirtschaftsdozentin

Caroline Akochuku berlchtet;

Ich unterrichte an einer staatlichen

landwirtschaftlichen Hochschule in

Siidostnigerien. Bei uns haben junge
Manner wesentlich mehr Rechte als

Madchen, die fiir alles die elterliche
Erlaubnis einholen miissen. Als ich von

zu Hause wegkam und an der Uni
wohnte, musste ich dann aber plotzlich
selbstandig entscheiden.

Da war zum Beispiel jene Party, zu der
ich mit meiner Zimmerkollegin eingela-
den wurde. Ein Politiker kam auf mich zu

und versprach mir einen Scheck iiber eine
recht ansehnliche Summe, mit der ich mir
«ein nigelnagelneues Auto meiner Wahl,
einen Fernseher, ein Videogerat und ein
Radio usw.» kaufen konne, wenn ich nur
bereit sei, mit ihm ein Wochenende in sei
nem Landhaus zu verbringen. Ich erwi-
derte nicht einmal etwas, denn ich glaub-
te, das ganze sei ein Riesenscherz. Der
Politiker verschwand eine Weile und kam

dann mit einem Scheckbuch wieder,
ziickte seinen Kugelschreiber und begann
vor mir, den Scheck auszufiillen. Ich trau-
te meinen Augen kaum, lehnte hoflich ab,
verabschiedete mich von der Party und
kehrte auf direktem Weg ins Studenten-

wohnheim zuriick. Im Laufe der Studien-

zeit erhielt ich noch andere ahnliche An-

gebote; weil eine Stimme in meinem In-
nern mir aber ganz deutlich sagte, diese
Angebote seien falsch, fand ich jedesmal
die Kraft, abzulehnen.

Das dritte Studienjahr gilt an techni-
schen Hochschulen als «praktisches Jahr»
fur Facher wie Forst- und Landwirtschaft.

So verbrachten wir viel Zeit in Feld und

Wald mit unseren Professoren. Da wir

Madchen unter den 46 Studenten unseres

Jahrgangs nur zu dritt waren, kannten uns
die Professoren. Einige forderten uns auf,
mit ihnen auszugehen, und drohten, uns
durch die Priifungen fallen zu lassen, falls
wir uns weigern sollten. In unserer Ge-
sellschaft bedeutet das Ausgehen mit ei
nem Mann sehr oft und schnell mehr als

nur ein gemeinsames Abendessen. So be-
schloss ich, nie mit einem Professor aus
zugehen. Manchmal unternahm ich ubers
Wochenende die lange Reise nach Hause,
bless um diesen Leuten aus dem Weg ge-
hen zu konnen. Meine Zimmergenossin
und ich kamen zum Schluss, dass es bes-
ser sei, bei solchen Professoren durchzu-
fallen, mitsamt dem Risiko, den ganzen

Kurs wiederholen 7U miissen, als ihnen
nachzugeben. Wir beschlossen, um so
besser zu lernen, anstatt die guten Noten
durch den Ausgang mit einem Dozenten
zu erreichen.

In jener Zeit las ich jeden Morgen und
abends vor dem Schlafengehen den 86.
Psalm. Dieser Text gab mir die ndtige

1/ f" '

Carol Akachuku aus Siidostnigerien



VONEINANDER LERNEN 8-10/95

Mitgehort

Voneinander lernen - dies geschieht
oft ganz unbemerkt, wenn die Erlebnis-
se Oder Gedanken des einen im nach-
sten ein Echo hervorrufen. So war es
zum Beispiel an einem offenen Ge-
sprachsforum - aus dem wir bier aus-
zugsweise einige Voten wiedergeben -
iiber die «Dynamik der Wiedergutma-
chung» und die Frage, wie ein begonne-
ner Heilungsprozess unterstutzt wer-
den konne.

Ein ehemaliger Botschafter aus So
malia illustrierte den Gedanken Den
Heilungsprozess unterstutzen. Dr. Yusuf
Omar Al-Azhari;

«Gestern beriehtete ieh iiber die Folter

und Ungereehtigkeiten, die ieh unter dem
Regime von General Mohammed Siad
Barre erlitt, und wie ich naehtraglich den
Diktator in seinem nigerianisehen Exil
aufsuchte und ihn fur meinen Raehedurst

um Vergebung bat.

Kurz darauf trafen sich im vergange-
nen Dezember 13 Eraktionsfuhrer in un-

serer Hauptstadt Mogadisehu zu Verhand-
lungen iiber den Wiederaufbau des
Landes. Wabrend der Gespracbe erreieb-
te uns die Naebriebt vom Tod Siad

Barres. Beinabe alle Anwesenden nab-

Kraft. Zum Gliiek bestanden meine Kol-

legin und icb alle Examen und konnten
unser Studium absebliessen. Kurz darauf

untemabm icb eine Englandreise. Bei ei
nem Scbaufensterbummel begegnete icb
einem unserer Dozenten, der nie versucbt
batte, micb zu etwas zu iiberreden. Er er-
innerte sicb kaum an micb, scbon gar
nicbt an meinen Namen; so stellte icb
micb vor. Drei Wocben spater beirateten
wir und kebrten nacb Nigerien zuriick. Er
dozierte nocb wabrend acbt Jabren an je-
ner Universitat. Letztes Jabr zogen wir an
eine andere Universitat, wo wir jetzt bei-
de Vorlesungen in Eorstwirtscbaft und
Umweltmanagement balten. Wir baben
drei Kinder, zwei Madcben und einen
Jungen. Icb boffe, dass meine Tocbter -
sollten sie sicb eines Tages in einer abnli-
cben Krise befinden wie icb damals an

der Uni - aucb erfabren kdnnen, dass es
moglicb ist, der Stimme des Gewisses in
unserem Inneren zu geborcben und ibr
treu zu bleiben.

Zu Hause versuchen wir, mit den Kin-
dern eine taglicbe gemeinsame Zeit der
Stille zu balten. Wir nennen es «auf die

Worte der bdberen Weisbeit b6ren».

)

Der somalische Botschafter Yusuf Omar Al-Azhari (links) mit Alan Griffith, langjdhri-
ger australischer Regierungsberater

men die Naebriebt mit Jubel und Applaus
auf, batten docb viele von ibnen miterle-
ben miissen, wie ibre Vater, Mutter oder
Kinder vom Barre-Regime getotet wur-
den.

Drei Tage spater erbielten wir einen
Fax vom nigerianisehen Botschafter in
Nairobi, Siad Barre batte vor seinem Tod
den Wunscb geaussert, in seiner Fleimat
Somalia begraben zu werden. Sofort sag-
ten alle nein. Flier sab icb meine Cbanee

und sagte: <H6rt mal, wir baben uns
scbon an diesem Mann geracbt, indem
wir ibn ins Exil scbickten. Er bat alles

verloren, und beute ist er tot.> Darm zi-
tierte icb einen Koranvers iiber den Re-

spekt fiir einen Toten. Es entstand ein Ge-
murmel, und alle ausserten sicb dagegen.
Docb dann fiel mir ein anderer Vorscblag
ein: Wir konnten ibn obne Zeremoniell

beerdigen, nicbt in der Hauptstadt, son-
dern in seinem Geburtsort nabe der atbio-

piscben Grenze. Alle waren einverstan-
den. Wir fugten aucb binzu, dass die

Eine der Organisatorinnen dieses Konfe-
renzabschnitts, die schottische Studentin
Wendy Grant

Familie des Prasidenten und weitere, die
dies wiinscbten, den Toten begleiten diirf-
ten. So wurde seine Menscbenwiirde wie-

derbergestellt.

Die neue Herausforderung

Vor uns stebt nun die Herausforderung,
wie wir dasselbe fur seine Familie tun, in
dem wir die Greueltaten ibres Familien-

oberbauptes zu vergeben versuchen, so
dass sie wieder als somalische Burger un
ter ibresgleicben leben konnen. - Damit
wollte icb sagen: Wenn wir die ricbtige
Idee baben, konnen wir sie, verniinftig
formuliert, sogar an feindlicb Gesinnte
berantragen, und sie wird akzeptiert.»

Sofort meldete sicb ein Angeboriger
der Hutu-Minderheit aus Burundi, der
Student Pierre Sima, zu Wort; «Icb war
einer von secbs Universitatsstudenten (an
meiner Uni studierten 600 Hutus), denen
nacb den Massakem an den Hutus die

Flucbt gelang. Icb studierte in Zaire, Ni
geria und den USA. Heute lebe icb in Ka-
nada. Gestern sagte jemand aus Nigerien,
wer viel gelitten batte, babe viel zu geben.
Das beisst also, icb babe viel zu geben,
somit bin icb reicb. Icb glaubte immer,
icb sei arm!

Sauber ausgearbeitete
Machtprinziplen

Wabrend meiner Studien in den USA

beobacbtete icb meine Mitstudenten, weil
icb micb fragte: Wie wird man stark und
beberrscbt die Welt? Zum Beispiel ma-
cben die Tutsi bei uns nur 15% der Bevol-
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kerung aus, und doch haben sie uns, die
85% Hutu, schon immer dominiert und
dann massakriert. Nach meinen Beobach-
tungen entwickelte ich vier Prinzipien zur
Gewinnung der Oberhand in der Welt: ein
Gefiihi der Uberlegenheit, die U-Boot-
Taktik, damit man sich nie eine Blosse
gibt, harte Arbeit, um Macht zu erlangen,
und Solidaritat mit andem Starken und

Machtigen. Diese Prinzipien suchte ich
unter meinen Freunden zu verbreiten, und
sie sagten mir: <Das stimmt; du hast eine
gute Theorie.) Nun komme ich hier nach
Caux, und Sie sagen mir das Gegenteil.
Genau das Gegenteil! Statt Stolz, statt der
U-Boot-Taktik brauche es Uneigennut-
zigkeit und Ehrlichkeit. Arbeiten soil man
fur das Gute, fur Gott, fur sein Land -
nicht fur sich selbst, sondem fur die an-
dern. Und der Solidaritat, dem Biindnis
der Starken, setzen Sie die absolute Liebe
entgegen. Ich wollte Solidaritat fur meine
Zwecke. Sie sagen mir: Nein, Liebe ist
selbstlos; ich reiche meinem Feind die
Hande.

Vollig neue Theorie

Wenn ich nun wieder in Montreal bin,
werde ich meinen Freunden sagen: <Was
ich euch vorher predigte, stimmt nicht.
Hier sind meine neuen Ideen.>»

Der in den Niederlanden lebende

Palastinenser Imam Hamzi Seid-Kailani

reagierte sofort: «Als Palastinenser muss
ich als absolut unschuldiges Opfer den
Preis bezahlen fur Verbrechen, die andere
begangen haben: Einerseits sind jene von
uns, die in Israel leben, Opfer im eigenen
Land: die Israelis fuhlen sich uns uberle-

gen. Anderseits ist es dasselbe in den ara-
bischen Landern, die uns ihre Arme ofF-
neten und uns erlaubten, unter ihnen zu
leben: Auch von unsern arabischen Bru-

dern werden wir diskriminiert.

Deshalb schlug ich meiner Gesprachs-
gruppe heute vor, den vier Prinzipien der
MRA ein weiteres hinzuzufugen: dass wir
uns bemiihen, unsere nationalistischen
Gefuhle loszuwerden. Die andern iiber-

zeugten mich auf weise und moralische
Art, dies sei nicht nur unmoglich, son-
dern auch nicht gut. Denn jeder sollte
doch auf seine Nationalitat ein wenig
stolz sein. Deshalb kamen wir zum

Schluss, wir mochten etwa folgendes hin-
zufugen: <Glaube an absolute Gleichheit
innerhalb der ganzen Menschheit>. Nie-
mand kann besser oder schlechter sein als

der andere, es sei denn durch seine Ta-
ten.»

Hier meldete sich Rabbi Jeremy Mil-
gram aus Jerusalem: «Was der Imam
fiber Nationalismus und der somalische
Botschafter uber den Respekt fur den
Menschen, besonders fur den Toten, ge-
sagt haben, erinnert mich an einen judi-
schen Lehrsatz, den ich friiher einmal
instinktiv entdeckte und spater auch in
den judischen Texten fand.

Als meine alteste Tochter - nur drei
Wochen vor der Invasion Libanons durch
mein Land - zur Welt kam, gaben wir ihr
als zweiten Vomamen Tikva (so heisst die
israelische Nationalhymne), nicht weil
wir an diese dachten, sondern weil wir et-
was Hoffnung flir unser Leben wollten.

Die Kraft, nein zu sagen

Als darauf der Krieg ausbrach, wurde
ich als Soldat aufgeboten. Aber nach der
Geburt unserer Tochter war mir klar, dass
ich nicht dazu da war, mehr Tod in die
Welt zu bringen, sondem das Leben zu

Vom Verlauf des Forums fasziniert

fordem. Und diese Erkenntnis gab mir
die Kraft, zur Armee nein zu sagen und
den Befehl zum Kampf im Libanon zu
verweigern.

Mehrere Jahre spater studierte ich ei
nen jiidischen Text, in dem stand, wie je
der Verlust eines menschlichen Lebens

einen Teil von Gott aus der Welt weg-
nimmt. Dabei erinnerte ich mich an das

Gefuhl bei der Geburt meiner Tochter,
der Welt ein menschliches Wesen hinzu-

gefugt zu haben. Wie seltsam ist es doch,
sagte ich mir, dass in diesen Momenten
des Ubergangs, werm ein Leben die Welt
betritt oder sie verlasst, wir es schatzen,
Gottes Partner zu sein, dass wir Gott in
unserem Leben am nachsten spiiren durch
den gottlichen Funken in jedem Men
schen. Aber zwischendrin, zwischen Ge

burt und Tod sehen wir den anderen, be
sonders wenn er sich von uns unterschei-
det, als Bedrohung, als Gefahr. Und wir
setzen riesige Mengen Geld und Zeit ein,
um uns vor diesem Mitmenschen zu

schutzen! Als daher der Imam von sei-
nem Wunsch sprach, Gleichheit als Prin-
zip einzufuhren, das unsern Nationalis
mus unter Kontrolle halten wiirde, als
etwas, das unser Verlangen im Schach
hielte, die Menschen in Kategorien einzu-
teilen («Leute, die sind wie ich, und sol-
che nicht wie ich»), war ich sehr einver-
standen. Und ich erhoffe mir, dass wir es
nach dieser Konferenz im Gedachtnis be-
halten.

Der Palastinenser Hamzi Seid-Kailani

Der Vorwand

Wenn wir zulassen, dass unsere ethni-
sche oder sogar unsere religiose Identitat
als Vorwand dient, die Gleichheit der
Menschen abzulehnen, dann lehnen wir
auch Gott in der Welt ab. Erinnern wir

uns, dass Gleichheit und Respekt fur Gott
zusammengehoren und Gott sich nur so
finden lasst.»

Die letzte Wortmeldung kam wieder-
um aus Burundi. Sichtlich bewegt durch
alles Vorhergegangene, suchte Deogratias
Mozimana nach Worten und erklarte

schliesslich: «Ich kann nicht anders, als
Gott fur das Gehorte danken und sagen:
<Herr, zeige du auch mir, wie ich lieben
kann!> - Das ist alles.»

vg/cbs
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MRA"": Eine Initiative fur Veranderung
msmMaammsm

Es steht alien offen, sich an dieser In
itiative zu beteiligen. Der Einzelne wird
ermutigt, sich absolute moralische Mass-
stabe zu eigen zu machen - insbesondere
Liebe, Ehrlichkeit, Reinheit und Unei-
gennutzigkeit. Sie sind wegweisend fur
eine personliche Befreiung und eine
grundlegende Emeuerung der Gesell-
schaft.

Wesentlich ist das Horchen und Einge-
hen auf die «innere Stimme» - die einen

nennen sie das Gewissen, andere den
Geist Gottes, der das menschliche Den-
ken erleuehtet. Glaubige Menschen wer-
den ermutigt, ihre eigenen religiosen
Wurzeln zu festigen.

Menschen, die einander vertrauen, fin-
den sich in einer offenen Gemeinschaft

um bestimmte Themen zusammen und

treten in Aktion. Wo sie sich geniigend
um die Bedurfnisse ihrer Gemeinschaft

und der Welt kiimmern, wo sie Glauben
und gemeinsame irmere Werte umsetzen,
beginnen sich Losungen hartnackiger
Probleme abzuzeichnen.

Die formellen Strukturen werden auf

ein Minimum beschrankt. Durch einge-
hende Beratungen wird die Koordination
auf nationaler und internationaler Ebene

erarbeitet. Menschen jeder Herkunft kon-
nen Verantwortung iibernehmen. Initiati-
ven werden oft gemeinsam mit Menschen
und Gruppen ahnlicher Zielrichtung un-
temommen.

* Moralische Aufriistung: Als sich vor
siebenundfrinfzig Jahren die Volker zum
Krieg riisteten, lancierte Frank Buchman
eine weltweite Bewegung fur eine «mora-
lische und geistige Aufrustung», die seit-
her als MRA (aus dem englischen Moral
Re-Armament) bekannt wurde.

Das internotionale Konferenz-

zentrum in Coux

liegt auf 1000 m ii. M. ob Montreux
mit Blick auf den Genfersee und bietet

bis zu 500 Personen Unterkunft. Das

Hauptgebaude, das ehemalige Hotel
Caux-Palace, wurde 1946 dank Sach-
und Geldspenden opferbereiter Menschen
aus vielen Landern dem heutigen Zweck
zugefiihrt und ist seither unter dem Na-
men Mountain House bekarmt.

Die schweizerische Stiftung fiir Mo
ralische Aufriistung hat ihren Geschafts-
sitz in Luzern. Sie ist als gemeinniitzig
anerkannt und dient der Verbreitung der

rnm

Ideen der MRA, namentlich durch die
Bereitstellung des Konferenzzentrums
von Caux. Fur ihre Finanzierung ist sie zu
iiber 90% auf freiwillige Beitrage und
Spenden aller Art angewiesen. Der Stif-
tungsrat zahlt maximal 20 Mitglieder,
mehrheitlich aus der Schweiz, sowie aus
Deutschland, Frankreich, Holland, Nor-
wegen, England, Japan und den USA.
Die aktuellen Spendeuziele kormen in
funf Bereiche aufgegliedert werden:
1. Jubilaumsfonds 1996: Seit fiinfzig

Jahren steht Caux als Ort der Begeg-
nung zur Verfugung. Der Fonds soil je
zur Hiilfte der Finanzierung von Son-
deraktionen im Jubilaumsjahr und der
Emeuerung des Konferenzzentmms
zukommen.

2. Firmeusponsoring 1995-96: Eine
permanente Ausstellung wird geplant.
Sie soil 1996 neben der Buchhandlung
von Caux errichtet werden. Sie wird

fur interessierte Personen und Grup
pen aus nah und fern zur offenen Tiir
und soil einen Einblick in die bewegte
Geschichte und Gegenwart des ehema-
ligen Caux-Palace-Hotels vermitteln.
Die Sponsorenfirmen werden in der
Ausstellung auf einer Tafel gestaffelt
nach vier-, funf- und sechsstelligen
Frankenbeitragen vermerkt.

3. Stipendien kommen Konferenzteil-
nehmem aus Mittel- und Osteuropa,
Asien, Afrika, Lateinamerika und Stu-
denten, Lehrlingen oder Familien zu-
gute.

4. Erneuerungsfonds: Das 90jahrige
Mountain House benotigt neben sei-
nem ordentlichen Unterhalt laufend

Erneuerungen und Sanierungen, um
den Anforderungen des Konferenzbe-
triebes zu entsprechen.

5. Regelmassige Spenden, allgemeine
Spenden und Legate dienen dazu, die
laufenden ordentlichen Ausgaben zu
bestreiten, die nicht durch die Konfe-
renzbeitrage gedeckt werden.

Spenden mit dem entsprechenden
Vermerk sind zu richten an:

Schweiz:

Stiftung fiir Moralische Aufriistung
6002 Luzem

- Postcheckkonto 60-12000-4 Luzern

- Schweiz. Volksbank Luzern

Konto Nr. 249270-61-5

Deutschland:

Stiftung fur Moralische Aufriistung
CH-6002 Luzem - Konto 2032 751

Postgiroamt Karlsruhe
BLZ 660 100 75

i

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land PLZ

Ortsname

Weitere Adressfelder und Adresse des

Auftraggebers: bitte wenden!

BESTELLUNG

. Ex. zusatzliche Konferenzberichte

♦ J ahresabonnement

□ Schweiz Fr. 32.-

□ Deutschland DM 42,-

□ Ubrige Lander Fr. 37.-

n Luftpost Fr. 41.-

□ Studenten, Lehrlinge Fr. 24.-

'

Zutreffendes bitte ankreuzen und Ih
re vollstandige Anschrift auf der Riick-
seite vermerken.

♦ Biicher

Ex. Jetzt ist er mein Bruder

Ex. Was eine Frau vermag
Ex. Der vergessene Faktor

Ex. Quellen gottlicher Kraft

Ex. «Enfant par hasard» (franz.)

Datum

Unterschrift
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DIE BUCHERECKE

Zum Lesen und
zum Schenken:
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Arthur Dicken Thomas:

QUELLEN GOHLICHER KRAFT

Dem Autor, Dozent fur Kirchenge-
schichte, ist es gelungen, die Spiritua-
litat Klaus Bockmuhls in Lehre und

Leben so zu schildern, dass jene, die
nach Quellen suchen, hier eine gewinn-
bringende Lektiire finden.
Verlag BRUNNEN/CLS, Basel
62 Seiten, Fr./DM 6.80

Alec Smith: JETZT IST ER MEIN BRUDER

Die aussergewohnliche Geschiclite,
die der Sohn von Rhodesiens Ian Smith

erzahit, hat durch die jungsten Ereignisse
in Afrika und das wachsende Drogenpro-
blem in Ost und West noch an Aktualitat

gewonnen: vom Aussteiger und Drogen-
schmuggler iiber eine lebensverwandeln-
de christliche Erfahrung zum mutigen
Einsatz fur Wiedergutmachung, Verstan-
digung und Versohnung im jungen Land
Simbabwe.

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

Jacqueline Piguet:
WAS EINE FRAU VERMAG

Krieg und Hass iiberwinden, aber wie?
Die packenden Szenen aus dem Leben
der ffanzosischen Sozialistin und Wider-

standskampferin Irene Laure lesen sich
wie ein Roman, sind aber Wort frir Wort
authentisch und vermitteln Mut und Hoff-

nung. Herder Verlag, Fr./DM 14.80

Garth Lean:

DER VERGESSENE FAKTOR - Vom

Leben und Wirken Frank Buchmans

Diese umfassende, sorgfaltig doku-
mentierte Biographie vermittelt nicht nur
das Portrat einer einmaligen und kontro-
versen Personlichkeit, sondern auch einen
Blick hinter die Kulissen der Ereignisse,
welche unser Jahrhundert bewegten.
Brendow Verlag, 476 Seiten,
Fr. 32.80/DM34,- / OS 265.-

Jacques Henry: ENFANT PAR HASARD
Ein Leben, das unter denkbar schwie-

rigsten Bedingungen begirmt und zu einer
unerwarteten Bestimmung fiihrte: vom
kleinen Waadtlander Dorf nach Indien

und wieder zuriick in die Dorfer. - Wie

die Krebsdiagonose gestellt wird, rebel-
liert er zuerst. Dann gewinnt der durch
Jahre der Priifungen gewachsene Glaube
die Oberhand. Jacques Henry staunt iiber
all das, was ihm Gott mitten in der Krank-
heit schenkt - und teilt es grossziigig mit
den Menschen um sich herum. (in franzd-
sischer Sprache)
Caux Edition, 96 S., Fr. 21.-
(Deutsche Ausgabe in Vorbereitung)

Unser
Herbstangebot

Luzern, Im Oktober 1995

Liebe Leserinnnen, Hebe Leser
Wieder mochten wir Sie herzUch einladen,
an unserer herbstlichen Abonnenten-

werbung teilzunehmen. Diese ermdglicht
Ihnen, Ihren Bekannten und Freunden

weiterzugeben, was Sie in der Caux-Infor-
mation entdecken und daran schatzen.

• Bitte trennen Sie die nebenstehende

Spake ab. Tragen Sie Namen und
Adressen Ihrer Freunde und Bekann

ten ein, die diesen Konferenzbericht
kostenlos erhalten sollen.

• Bitte senden Sie uns diese Liste bis zum

1. November 1995 und vergessen Sie
nicht, Ihren eigenen Namen mit Adres-
se aufzufuhren.

Wirfreuen uns darauf, Ihren Freunden
und Bekannten dieses Angebot in Ihrem
Namen zu machen.

Mit freundlichen Griissen

Ihr C.-I.-Team

Weitere Exemplare
des Konferenz-
berichts 1995

pro Exemplar Fr. 4.50
Ab 5 Exemplaren Fr. 3.50
(plus Porto)

Sind Sie schon abonniert?

Die CAUX-INFORMATION

im Jahresabonnement

Schweiz: Fr. 32.-

Deutschland: DM 42.-

Ubrige Lander: Fr. 37.-
Luftpost: Fr. 41 .-
Studenten, Lehrlinge: Fr. 24.-

Unsere Bestelladressen:

Caux-Information

Postfach 4419

CH-6002 Luzern

MRA-Bucherdienst

H. Eggemann
Uhlandstrasse 20

D-45964 Gladbeck


