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Moral, Politik und die Burger

Das positive, ja mehr noch: begeisterte Echo, welches dieser Titel
des letzten Caux-Vortrags der Saison 1997 bei Politikern verschie-
dener Couleur, bei jiingeren Berufstatigen und vor allem auch Stu-
denten ausloste, hat uns gefreut, aber auch etwas erstaunt. Konnte
man doch befiirchten, dass ein solches Thema entweder zu trocken,
zu analytisch oder von der Realitat abgehoben ausfallen wiirde. Der
recht provokative Vortrag von Professor Vittorio Hosle, die an-
schliessende lebhafte Fragestunde und die beiden Podiums-
gesprache zum gleichen Themenkreis am Tag darauf zeigten, wie
aktuell diese Frage heute fiir viele Menschen ist.

In der letzten Ausgabe konnten wir aus Platzgriinden nur kurz iiber
diese Anlasse berichten. Daher freuen wir uns, in diesen Seiten den
Vortrag wiedergeben zu konnen.

Der Beitrag eines japanischen Jungparlamentariers und das Portrat
einer deutschen Vorkampferin fur den Frieden beleuehten das The
ma aus personlicher Erfahrung.

Wenn Krisen der Glaubwiirdigkeit iiberwunden werden miissen, ist
bekanntlich nichts wichtiger als Transparenz iiber die Vergangen-
heit. Zwei Beispiele aus Frankreich und Australien beschreiben
schopferische Ansatze zur Uberarbeitung der Geschichte auf per
sonlicher und nationaler Ebene.

All dies bringen wir Ihnen in dieser letzten Ausgabe von 1997, weil
uns scheint, die in diesen verschiedenen Beitragen enthaltenen Denk-
anstosse seien eine Art kreativer Proviant fiir die Schlussstrecke im

alten und den Start ins neue Jahr.
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berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte heilen

♦ die moralische und geistige Dimen
sion der Demokratie starken

♦ den Einzelnen und die Familie
fbrdern

♦ ethisches Engagement in Beruf und
Unternehmen unterstiitzen

♦ Gemeinsinn und HofFnung in den
Stadten beleben

♦ Verbindungen zwischen Menschen
verschiedener Kulturen schafFen
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Moral, Politik und die Burger
Caux-Vortrag vom 22. August 1997 von Vittorio Hosle, Ordinarius fur Philosophie an der Universitdt Essen

Es ist das zweite Mai, dass ich hier in Caux bin, und ich komme
immer gerne an diese Statte zuriick, in der sich die verschiedenen
Kulturen treffen, urn iiber moralische Prinzipien nachzudenken, die
unserem Verhalten im individuellen, aber eben auch im offentlichen
Leben zugrunde liegen sollen.

Das Thema «Moral und Politik» ist

sehr weitlaufig, und ich werde es Ihnen
ersparen, mein Buch hier vorzulesen - ich
hahe ausgerechnet, ich wiirde wahr-
scheinlich an reiner Lesezeit vier Tage
hrauchen! Ich will mich auf einige
Aspekte des Themas konzentrieren.

Bin Bestseller

Zunachst einmal will ich mit einer ge-
schichtlichen Reflexion begirmen. Wenn
wir uns die Frage stellen, was das spezi-
fisch Modeme an der politischen Philoso
phie seit dem 16. Jh. ist, stellen wir fest,
dass die politische Philosophie durch eine
neue Einsicht erschiittert wurde, namlich
dass gute Absichten schreckliche Folgen
und hose Absichten gute Folgen haben
kdnnen. Diese Einsicht finden wir in die-
ser Klarheit weder in der Antike noch in
der mittelalterlichen Philosophie. Sie ist
aber die entscheidende Grundlage eines
der beriihmtesten politischen Werke der
Neuzeit, des grossten Bestsellers der italie-
nischen Literatur - welt mehr noch als
Dantes Gdttliche Komodie - namlich Ma-
chiavellis Principe.

Die Grunderfahrung, von der Machia-
velli ausgeht, ist relativ einfach zu schil-
dern: Es gibt brutale Machtmenschen, die
uberhaupt keine moralischen Prinzipien
haben, sondern nur an den Erhalt und an
die Erweiterung ihrer Macht denken, und
die es schaffen, grosse Gebiete zu pazifi-
zieren, das heisst, ihnen Ruhe vor Biirger-
kriegen zu schenken. Umgekehrt gibt es
gutmiitige Flerrscher, die die besten Ab
sichten haben, aber den kleinen Fehler ha
ben, nicht nein sagen zu kdnnen, nicht
ihre Gegner energisch zu bekampfen, und
unter denen daher ihr Land im Chaos ver-
sinkt.

Diese Einsicht Machiavellis findet
ihren Ausdruck auch in einigen der gross-
ten Dramen der Neuzeit, namlich in
Shakespeares Histories. Denken Sie an
Tragddien wie Richard 11. und Heinrich
VI. Beide Herrscher sind faszinierende
Figuren: ein sensibler Asthet der erste,
ein nahezu heiliger, edler Mensch der
zweite. Aber das Resultat ihrer Giite
ist ein entsetzlicher Biirgerkrieg, dem
Tausende Unschuldiger zum Opfer fallen.

Diese Grundeinsicht, die, wie gesagt,
grundlegend ist fiir die intellektuelle, mo
ralische und politische Verfasstheit der
Moderne, finden wir nicht nur in vielen
literarischen Werken der friihen Neuzeit,
bei Shakespeare, aber etwa auch im Don
Quixote von Cervantes, wo der edle Rit-
ter, der der Welt die Moral bringen will,
mehr Chaos stiftet als Probleme lost. Wir

finden sie auch zweihundert Jahre spater
als bei Machiavelli, angewandt auf die
andere grosse Sphare der modernen Welt:
die Wirtschaft. Mandevilles beruhmte

Bienenfabel handelt davon, dass private
Faster offentliche Wohlfahrt bewirken

kdnnen. Mandeville geht von der rasanten
Entwicklung des modernen Kapitalismus
aus. Er stellt fest, dass die Motive, die die
Menschen im Kapitalismus treiben, nicht
die reinsten sind, sondern teilweise sehr
ordinare. Er ist aber gleichzeitig der Ein
sicht, dass allein der moderne Kapitalis
mus eine Chance bietet, die Massenarmut
zu iiberwinden, die bis zum 18. Jh. das
Schicksal des grossten Teils der Mensch-
heit gewesen war.

Gewaltmonopol

Diese Grundeinsicht von Machiavelli
und Mandeville ist im 17. Jh. von Thomas
Hobbes in grosser Klarheit auf den Be-
griff gebracht worden. Was ist die ent
scheidende Idee von Hobbes, die aus sei
ner politischen Philosophie nicht nur die
bedeutendste moderne politische Philoso
phie gemacht hat, sondern auch das fol-
genreichste theoretische Modell - einer-
seits fiir die Gestaltung der realen po
litischen Wirklichkeit, andererseits auch
fiir die spateren Sozialwissenschaften (die
modeme Nationalokonomie argumentiert
wesentlich mit den Kategorien von Tho
mas Hobbes)?

Hobbes geht aus von der furchtbaren
Erfahrung der konfessionellen Burger-
kriege, die Europa im 16. und 17. Jh. er
schiittert hatten. Er meint, die Religion
sei nicht nur kein Mittel, um Frieden den
Menschen zu bringen, sondern im Gegen-
teil eine der Hauptursachen fur blutige
Konflikte. Daher vertritt er die Ansicht,
dass der Frieden den Menschen gerade
nicht von der Religion kommen konne.

sondern von der Durchsetzung des ratio-
nalen Egoismus. Nach ihm ist dieser so-
wohl eine notwendige als auch eine hin-
reichende Bedingung fiir einen guten
Staat. Denn da der andere j a auch rational
egoistisch ist, miissen wir uns zusam-
mennehmen, um nicht negative Konse-
quenzen unseres bosen Verhaltens zu ern-
ten. Das Gleichgewicht des rationalen
Egoismus fiihrt dazu, dass sich eine flo-
rierende Wirtschaft entwickelt - und ein

Staat, in dem aus allgemeiner Furcht vor
dem Biirgerkrieg, den aus rein egoisti-
schen Griinden keiner haben will, Rechts-
sicherheit und Rechtsfrieden erzielt wer-

den. Dies ist, wie gesagt, das Neue an der
politischen Philosophie der Neuzeit: Man
glaubt, ohne die Idee einer allgemeinen
Gerechtigkeit auszukommen, und man
glaubt, dass das Freilassen des rationalen
Egoismus ausreichend ist, um eine eini-
germassen friedfertige und gerechte Ge-
sellschaft zu erreichen.

Was sollen wir von dieser AufFassung
halten? Zunachst einmal miissen wir an-

erkennen, dass sie sehr wichtig war bei
der Entstehung der modernen Gesell-
schaften. Erstens hat Hobbes den wohl
folgenreichsten Schritt in der Entwick
lung des modernen Staates gerechtfertigt:
das Gewaltmonopol des modernen Staa
tes. Vormoderne Gesellschaften wurden
periodisch erschiittert durch blutige Strei-
tigkeiten. Hobbes sagt: Es kann nicht im
Interesse der Menschen sein, periodische
Biirgerkriege zu erleiden, und daher ist es
in jedermanns Interesse, auf die Gewalt
zu verzichten - unter der Voraussetzung,
dass auch der andere darauf verzichtet.
Diese Voraussetzung kann aber nur ga-
rantiert werden, wenn es ein Gewaltmo
nopol des Staates gibt. Daher verteidigt
Hobbes mit aller Leidenschaft das Ge
waltmonopol des Staates. Und sicher un-
terscheiden sich moderne Staaten von
vormodernen Staaten durch dieses Merk-
mal.

«Missbrauch der staatlichen Gewalt»
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Moral, Politik...

Allerdings ist es relativ leicht einzuse-
hen, dass das Gewaltmonopol des Staates
auch zu einem furchtbaren Missbrauch

der staatlichen Gewalt fiihren kann. Da-

her hat man sehr bald erkannt, dass das
Gewaltmonopol des Staates erganzt werden
muss durch Mechanismen der Gewalten-

teilung, die dafur sorgen, dass die staat
lichen Machthaber die ihnen zukommen-

de Macht nicht missbrauchen, um private
Interessen auf Kosten der Burger durch-
zusetzen. Die Idee einer Verfassung mit
klar getrennten Gewalten verbunden zu
haben mit dem Prinzip des Gewaltmono-
pols des modernen Staates, ist die grosse
Leistung von Autoren wie Locke und
Montesquieu.

Demokratle und Markt

Von dem Gedanken der Gewaltentei-

lung zu unterscheiden ist das demokrati-
sche Prinzip. Die modernen Rechtsstaa-
ten, die wir heute in Europa haben, sind
sowohl durch Gewaltenteilung als auch
durch Demokratie bestimmt. Aber es ist
wichtig festzuhalten, dass man eine Ge
waltenteilung auch ohne Demokratie ha
ben kann. Die konstitutionellen Monar-

chien des 19. Jh. batten das Prinzip der
Gewaltenteilung, aber keine Demokratie
- und man kann sich auch eine Demokra

tie ohne Gewaltenteilung vorstellen. Hit
ler ist auf demokratische Weise an die
Macht gekommen - man muss leider sa-
gen, dass zumindest wahrend eines gros-
sen Zeitraums seine Herrschaft von

einem Konsens des deutschen Volkes ge-
tragen war aber es gab keine Mechanis
men der Gewaltenteilung mehr. Gleich-
zeitig hat die moderne Wirtschaft ein
Instrument durchgesetzt, das ausser-
ordentlich geschickt ist, um zu einer effi-
zienten Allokation von Ressourcen zu

kommen: den universalisierten Markt,
besonders auch den Markt, der auf einer
Kapitalwirtschaft basiert. Vormoderne Ge-
sellschaften haben natiirlich den Markt-

austausch gekannt. Aber der Markt war
nicht das einzige, ja nicht einmal das
wichtigste Prinzip, das okonomische
Rechte begriindete. Physische Gewalt,
Herkommen, religiose Uberzeugungen
rechtfertigten die Zuteilung okonomi-
scher Ressourcen an diverse Stande der

Gesellschaft. Moderne Gesellschaften

sind, ich wiederhole es, gekennzeichnet
durch Gewaltmonopol, Gewaltenteilung,
Demokratie und Markt.

Was sind die Unterschiede zwischen

Demokratie und Markt? Zuniichst einmal

ist festzuhalten, dass der Markt pluralisti-
scher ist als die Demokratie. In dieser ent-

scheidet die Mehrheit: Was 51 Prozent

wollen, wird durchgesetzt. Im Markt hin-
gegen entscheiden die Verbindungen zwi
schen Vertragspartnern: Wenn zwei Men-
schen etwas tauschen, brauchen sie keine
Zustimmung durch 50 Prozent der Ge
sellschaft. Daher ist der Markt der Viel-

falt fbrderlicher als die Demokratie. Auf

dem Markt konnen Giiter, die von einer
kleinen Minderheit nachgefragt werden,
produziert werden, sofern die Investitio-

«...und verschmutzen die von unseren Kindern ausgeliehene Um\velt»

nen, die notig sind, um die Produktion in
Gang zu bringen, nicht allzu hoch sind.

Allerdings hat die Demokratie einen
Vorteil gegeniiber dem Markt: Auf dem
Markt konnen sich sehr grosse wirt-
schaftliche Ungleichheiten bilden, und
auch wenn der Dollar Vote eine grossere
Differenzierung erlaubt als die Stimme,
ist es doch so, dass in der Demokratie je-
der Mensch die gleiche Stimmenzahl hat
- jedenfalls in den modernen Demokra-
tien mit gleichem und allgemeinem Wahl-
recht. (Es handelte sich natiirlich um
einen langen Prozess bei der ge-
schichtlichen Durchsetzung der Demo
kratie; das allgemeine und gleiche Wahl-
recht ist in den meisten europaischen
Staaten erst in unserem Jahrhundert er-

reicht worden - in der Schweiz, wenn
man die Frauen einbezieht, ja erst vor 25
Jahren.)

Gerechtigkeit...

Insgesamt miissen wir anerkennen,
dass die Verbindung von Demokratie und
Markt ausserordentlich effizient gewesen
ist, etwa bei der Verwirklichung sozialer
Gerechtigkeit. Einerseits hat der moderne
Kapitalismus zunachst einmal zu einer
Polarisierung von Arm und Reich ge-
fiihrt. Das scheint fast uberall dort der

Fall zu sein, wo Innovationen in der Wirt
schaft stattfinden. Nicht alle Menschen
haben die gleiche Fahigkeit, sich an diese
Innovationen anzupassen, und eine Pola
risierung von Arm und Reich ist am An-
fang neuer wirtschaftlicher Entwick-
lungen fast unvermeidlich - meines
Erachtens wird auch die Globalisierung,
von der man heute viel spricht, unver-
meidlicherweise zu einer starkeren Polari

sierung von Arm und Reich innerhalb der
reichen Gesellschaften fiihren. Aber durch

die Demokratie gelang es, etwa im Sinne
einer wohlfahrtsstaatlichen Umvertei-
lungspolitik, die entstehenden Ungleich
heiten so zu bandigen, dass auf die Dauer
fast jeder von der neuen Gesellschaft pro-
fitieren konnte. Das System des rationa-
len Egoismus im Tauschverhaltnis des
Marktes, verbunden mit Assoziations-
rechten der Betroffenen - man denke etwa

an die Bildung von Gewerkschaften -,
und das System der Demokratie, das den
wirtschaftlich Schwacheren, sofern sie in
der Mehrzahl waren, die Moglichkeit gab,
die Wirtschaftspolitik des Staates in
ihrem Sinne zu beeinflussen, haben die
Gerechtigkeit zwischen den Klassen weit-
gehend hergestellt.
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Der Philosoph Vittorio Hdsle

...auch zwischen Generationen

Allerdings - und das ist nun das, was
ich abschliessend noch hervorheben

mochte - ist es diesem System nicht ge-
lungen, zwei Aspekte der Idee der Ge-
rechtigkeit zu verwirklichen, die zu dieser
Idee ebenso zentral gehoren wie die Ge-
rechtigkeit zwischen den Klassen, nam-
lich die Gerechtigkeit zwischen den Na-
tionen und jene zwischen den verschie-
denen Generationen. Liber die Gerechtig
keit zwischen Nationen will ich hier nicht

sprechen; in Caux sind schon viele Semi-
nare daruber abgehalten worden - ich
glaube, auch und gerade in den letzten
Wochen, und ich denke, dass das Bewusst-
sein iiber die Notwendigkeit einer inter-
nationalen Gerechtigkeit gewachsen ist.
Es ist klar, dass die internationale Ge
rechtigkeit in wirtschaftlicher Hinsicht
noch sehr mangelhaft verwirklicht ist,
weil es einerseits keine internationalen

Institutionen mit realer Macht gibt und
andererseits die Politiker in ihrem eige-
nen Lande gewahlt werden, so dass ein
Einsatz fur Eeute in andern Landern von

ihren eigenen Wahlern nicht honoriert
werden wird. Andererseits aber geht es
mir um die Gerechtigkeit zwischen den
Generationen. Was meine ich damit? Wir

alle haben davon gehort, dass die Gerech
tigkeit zwischen den Generationen im
Wesentlichen gefahrdet wird durch die
okologische Entwicklung. Warum? Nun,
wir alle wissen, dass wir zwei Dinge tun,
die den Menschen in funfzig Jahren nicht
sehr gut vorkommen werden: Einerseits
verschleudern wir knappe natiirliche Res-
sourcen, andererseits tragen wir zur Ver-
schmutzung der Umwelt bei. Die beiden
Aspekte sind Verletzungen elementarer
Prinzipien der Gerechtigkeit zwischen
den Generationen, jedenfalls wenn wir
davon ausgehen, dass die Erde nicht Pri-
vateigentum eines Einzelnen oder einer
Generation sein kann, sondern - wie es in
dam schonen Spruch heisst, den wir alle
kermen - wir die Erde von unsern Kin-

dem nur geborgt haben.

und die Burger

Warum ist es so schwierig, intergene-
rationelle Gerechtigkeit durchzusetzen?
Nun, es ist sehr einfach: Kommende Ge
nerationen werden in dem politischen
System, das wir in den westlichen Indu-
striestaaten haben, nicht mit ausreichen-
der Macht ausgestattet. Ferner ist es klar,
dass sie auch auf dem Markt keine reale

Nachfrage besitzen. Der Markt ist ohne-
hin nur dann ein effizienter Umvertei-

lungsmechanismus, wenn die Menschen,
die Nachfrage haben, auch die Fahigkeit
haben, die Nachfrage anderer zu befriedi-
gen. Wer keine Kaufkraft hat auf dem
Markt, dessen Bediirfnisse werden durch
den Markt evidenterweise nicht erfullt.

Nun ist die Kaufkraft kommender Gene

rationen Null. Wenn sie jetzt schon auf
dem Markt prasent waren, wiirde selbst-
verstandlich der Preis knapper Ressour-
cen steigen, und man wiirde wesentlich
vorsichtiger und schonender mit diesen
knappen Ressourcen umgehen.

Daher meine ich, dass staatliche Ein-
griffe in den Preis knapper Ressourcen

ben, dass die Umwelt verschmutzt wird,
sondern dass diejenigen, die die Umwelt
verschmutzen, dafiir zahlen miissen. Nur
dann wird wieder ein Gleichgewicht zwi
schen Eigennutz und moralisch Erlaub-
tem hergestellt werden. In der gegen-
wartigen Situation sind diejenigen die
Dummen, die moralisch handeln, wah-
rend diejenigen profitieren, die unmora-
lisch handeln, indem sie etwa Ressourcen
verschleudern.

Unmoralischer Lebensstil

Machen wir uns nichts vor! Das ent-

scheidende Prinzip der Moral seit Kant
lautet, dass ein Verhalten dann nicht mo
ralisch ist, wenn es nicht verallgemeinert
werden kann. Das beriihmte Beispiel
Kants ist: Wenn wir alle Idgen, wiirde
man gar nicht mehr liigen, weil niemand
mehr die Liige glauben wiirde. Also ist
die Liige unmoralisch. Der Lebensstil aber
der reichen Industriestaaten ist nicht uni-

versalisierbar. Wenn alle so lebten, wie

I

«Die kommenden Generationen sind weder aufdem Markt noch in den Wahlen prasent!»

moralisch nicht nur erlaubt, sondern so-
gar geboten sind, um dafiir zu sorgen,
dass auch kommende Generationen ihren

Teil an diesen Ressourcen haben. In der

Tat denke ich, dass das die Losung des
okologischen Problems ist: dass wir die
Preisstruktur andern; dass wir nicht erlau-

die Menschen im Westen leben, wurde
die Erde irmerhalb von 20-30 Jahren kol-

labieren. Das grosse Problem, vor dem
wir heute stehen, ist, dass zwar auf der ei-
nen Seite einige Volker der Welt in im-
mer grossere Armut versinken - insbe-
sondere in Schwarzafrika -, auf der
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anderen Seite aber einige Volker der Erde
zeigen, dass sie in der Lage sind, eine ver-
gleichbare Wirtschaft aufzubauen wie die
westeuropaische: insbesondere die ost-
asiatischen Volker. Wir alle aber wissen,
dass, wenn der durchschnittliche Chinese
einen ahnlichen Ressourcenverbrauch

und eine ahnliche Umweltverschmutzung
hatte wie der durchschnittliche Amerika-

ner, Deutsche, Schweizer, Franzose usw.,
die Erde innerhalb weniger Jahrzehnte
zerstort wiirde. Niemand, der die Daten
kennt, bezweifelt das. Daraus folgt etwas
sehr Schlichtes: dass unser Lebensstil un-

moralisch ist.

Warum ist es so schwer, diese Einsicht
politisch umzusetzen? Nun, wie schon
gesagt; die kommenden Generationen
sind auf dem Markt nicht prasent, und sie
sind auch nicht in den Wahlmechanismen

prasent. Derm gewahlt wird ja immer nur
von den Stimmberechtigten, und das sind
die Erwachsenen. Deswegen tendieren
alle Demokratien dazu, Prinzipien der
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
mit Fussen zu treten. Das gilt nicht nur
ffir die Umweltverschmutzung; es gilt
auch fur die Staatsverschuldung und viele
andere Beispiele, die man hier anfuhren
konnte.

Knapp bemessene Zeit

Wie konnen wir diese Probleme losen?

Ich selber denke, dass eben eine Verande-
rung der Preisstruktur, insbesondere eine
Einftihrung der sogenannten Umweltsteu-
em in der Wirtschaftspolitik, die mit der
Umweltpolitik verbunden werden muss,
das erste Gebot ist. Ich denke ferner, dass

Literaturhinweis:

Das Cafe der toten Philosophen
Vittorio Hosle mit Nora K.

Ein philosophischer Briefwechsel fur
Kinder und Erwachsene.

Verlag C.H. Beck 1996,
256 Seiten, DM 34.-/CHF 31.50

Moral und Politik

Vittorio Hosle

Grundziige einer politischen Ethik
fur das 21. Jahrhundert.

Verlag C.H. Beck 1997,
1200 Seiten, DM 98.-/CHF 89.-

wir uns Gedanken dariiber machen mils-

sen, ob wir ein eigenes Staatsorgan brau-
chen, das die Rechte kommender Gene
rationen gleichsam wie ein Vormund
vertritt. Wie man das genau realisieren
konnte, ist eine schwierige Frage. Aus
Zeitgriinden will ich nicht auf die Details
eines solchen staatsrechtlichen Organs
eingehen; lassen Sie mich nur damit
schliessen: Wir konnen uns eine institu-

tionelle Reorganisation der modernen

I

Althergebrachte Vorstelhmgen

Demokratien und Marktgesellschaften
vorstellen, in denen wieder der rationale
Eigennutz mit dem moralisch Gebotenen
mehr oder weniger zusammenfallen wur-
de. Aber die Einrichtung derartiger Insti-
tutionen ist auf der Ebene des rationalen

Eigennutzes allein nicht herzustellen. Wir
alle wissen, dass wir, wenn wir Umwelt-
steuem einfuhren werden, dann eben we
niger Auto fahren konnen, weil das alles
viel teurer werden wird; wir werden weni
ger fliegen koimen und so weiter. Und die
eigentliche Frage der Menschheit wird
sein, ob sie in der Lage ist, in den nach-
sten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahren
- derm meines Erachtens ist der Zeitraum,
der uns bleibt, relativ knapp bemessen -,
die ndtige moralische Energie aufzubrin-
gen, die Rahmenbedingungen derart zu
andern, dass das Projekt der demokrati-
schen Marktgesellschaften, das sich ftir
einen guten Teil der Menschheit in den
letzten Jahrhunderten als so segensreich
erwiesen hat, so umzugestalten, dass es
auch fur die nachsten Jahrhunderte se

gensreich sein wird. Wenn uns dies nicht
gelingt, wird man vielleicht im 22. Jh. zu
dem Ergebnis kommen, dass die Verkiir-
zung der politischen Moral, die mit Ma-
chiavelli und Hobbes begonnen hat, eine
der grossten Katastrophen in der Ge-
schichte der Menschheit war.

Vittorio Hosle

PERSONLICH

Der Werdegang

Wahrend meiner Mittelschul-

zeit verlor ich meinen Vater und

benotigte Geld, um niein Uni-
versitatsstudium abschliessen zu

konnen. Deshalb arbeitete ich

fiir verschiedene Politiker in der

Wahlkampagne, wahrend meines
letzten Studienjahres im Biiro
eines Politikers selbst. Dies war

interessant, denn ich hatte Gele-
genheit, Lenten zu begegnen, die
ich im Fernsehen gesehen hatte,
Oder ich konnte sogar mit ihnen
essen gehen.

Allmahlich ging mir auf, welche Art
von Menschen die Biiros von Politikern

aufsuchen. Eine Zeitlang arbeitete ich fur
einen konservativen Politiker; da kam
zum Beispiel jemand und fragte, ob er
ihm helfen konnte, eine Tankstelle zu er-
offnen; aus irgendeinem Grund habe er
die Erlaubnis nicht erhalten. Ein anderer

wollte ein Tabakgeschaft auftun und frag
te, ob jemand im Biiro Zugang zum Fi-
nanzminister hatte. Einer kam sogar, um
zu sagen, seine Tochter mochte auf die
Universitat; der Grund war aber bloss,
dass das Madchen ungeniigende Noten
hatte; andernfalls hatte er gar nicht kom
men miissen. Eigentlich sollten Politiker
ja Gesetzgeber sein. Ihre Bittsteller kom
men jedoch, weil sie ihre Ziele nicht mit
gesetzlichen Mitteln oder innerhalb der
geltenden Regeln erreichen konnen. Ich
fand es seltsam, dass Burger von den Po
litikern Gefalligkeiten forderten, die iiber
das gesetzliche Mass hinausgingen.

Spater bereiste ich dann mehrere Lan
der, weil ich die Weltprobleme studieren
und sehen wollte, wie Konflikte gelost
werden konnen. Als ich 1975 nach Caux

kam, war ich entschlossen, mich aus der
Politik herauszuhalten. Ich salt auf die Po

litiker herab, betatigte mich gerne im in-
ternationalen Raum und hatte das Geffihl,
ich tue etwas Gutes, das andere nicht ta-
ten.

Seinen Posten riskieren

Seit einigen Jahren ist mir jedoch auf-
gegangen: Je mehr die Burger die Politik
als schmutziges Geschaft betrachten und
sich davon distanzieren, um so mehr wer
den jene Politiker in die Minderheit ver-
setzt, die Ideale verwirklichen wollen und
- so scheint mir - sowieso in den meisten

Landern eine Minderheit sind. Wenn alle
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Biirger dieselbe iiberhebliche Einstellung
batten wie ich damals, dann wiirde die
Politik je langer desto schlimmer.

Die letzten Jahre haben mich wieder in

Kontakt mit einigen japanischen Politi-
kern gebracht, die sich jedoch sehr von
jenen unterschieden, fiir die ich vor 22
Jahren gearbeitet hatte. Sie waren nam-
lich uberzeugt, dass sie unserem Land
durchgreifende Veranderungen bringen
wollten - nicht um Japans selbst willen,
sondern damit es seinen gebiihrenden
Platz einnimmt, um seinen Beitrag zum
Weltgeschehen zu leisten. Liner dieser
Politiker, der ehemalige Ministerprasi-
dent Hatoyama - er nahm iibrigens vor ei-
ner Woche hier an der Gesprachsrunde

ins Lnglische miisse wohl sehr hilfreich
fur ihn sein. Lr entgegnete: «Ja, eigent-
lich brauchte ich Ihre Hilfe standig.» Ich
wurde mir bewusst, dass ich voll Arro-
ganz auf die Politiker herabgeblickt hatte;
ich bildete mir etwas darauf ein, der Kor-
ruption ferngeblieben zu sein. Ich musste
mich fragen: Werm ein Politiker bereit ist,
sogar seinen Sitz zu opfern, um Verande-
rung zu bewirken: was fiir ein Opfer kann
dann ich selbst bringen, um so jemandem
zu helfen? Ich sagte ihm, eigentlich falle
mir ebenso viel Verantwortung zu wie
ihm, das Land in Ordnung zu bringen und
dafur etwas zu opfern, obwohl ich keinen
Posten zu verlieren hatte und mein Opfer
viel kleiner ware als das seinige. Liir mich
ging es darum, meine damalige Tatigkeit

Derfrischgebackene japanische Parlamentarier Yukihisa Fujita (2.v.r.)

des Caux Round Table tell - hatte in sei-
nem Wahlprogramm erklart, er sei bereit,
seinen Posten zu verlieren, um durch-
schlagende Anderung zu bringen. Recht
viele jiingere Politiker batten versucht,
solche Veranderungen zu bewirken, seien
aber nie so weit gegangen, ihren Posten
aufs Spiel zu setzen; dabei sei doch die
nachste Generation wichtiger als die
nachste Wahl.

Und Ich?

Ich war von seiner Aussage sehr ange-
tan und sagte es ihm letztes Jahr, als mein
indischer Freund Rajmohan Gandhi und
ich ihn trafen. Gandhi meinte zu Hatoya
ma, meine Ubersetzung seiner Broschure

aufzugeben, mich zu offnen und bereit zu
sein, irgend etwas zu tun. Bald darauf ent-
schloss ich mich, bei den Wahlen zu kan-
didieren.

Da ich in einem Wahlkreis mit Pro-

porzsystem kandidierte, musste ich wah-
rend der Wahlkampagne nicht im Quar-
tier herumgehen und Hande schiitteln,
sondern zusammen mit andern auf gros-
sen Versammlungen sprechen, die an
Bahnhdfen oder in Linkaufszonen statt-

fanden. Dabei betonte ich jedesmal: «Ich
weiss, dass Sie als Wahler sich nicht viel
von Ihren Politikern versprechen und dass
Sie meinen, Ihre Stimme werde die Poli
tik nicht verandern. Aber geben Sie nicht
auf! Ich weiss, Sie mochten nichtpoliti-
sche Reformen durchfuhren, weil Politi

ker und Burokraten sich nicht geandert
haben und auch sonst nicht viel veran

dern. Ich sage Ihnen aber; Die Politiker
konnen sich nicht andern, wenn die
Wahler ihr Verhalten nicht andern.» Ich

sagte jeweils, dies sei ja wohl das Letzte,
was ein Kandidat aussern sollte, der
Wahlerstimmen erhalten wolle, aber so
wiirde ich nun mal flihlen, und deshalb
stelle ich mich auch der Wahl.

Zu meiner Uberraschung blieben nicht
wenige Leute stehen, um zuzuhoren und
mit mir zu reden. Wenn ich jeweils sagte,
bei den Wahlern sei eine Anderung notig,
gab ich meine friihere Gleichgiiltigkeit zu
und erklarte, ich kandidiere, um dieser
entgegenzuwirken. Vielleicht waren sich
jene, die stehenblieben, der Notwendig-
keit einer Anderung der apathischen Po
litiker starker bewusst als die Durch-

schnittsbiirger. Was mich betriffl, mdchte
ich in der Politik versuchen, die Men-
schen zu inspirieren, dass sie begreifen:
Wenn sich nicht beide andern, Politiker
wie Wahler, koimen wir keine Verande-
rung bringen.

Ruckenstarkung

Zum Thema Moral, Politik und die
Burger meine ich: Moral besteht nicht
darin, das einzuschranken, was man tun
will, oder Druck auf andere auszuiiben,
damit sie tun, was sie meiner Meinung
nach tun sollten. Moralische Kraft kommt

aus dem unabhangigen Geist der Burger,
die sich frei und sicher fuhlen, das zu tun,
was sie in ihrem Inneren als richtig erach-
ten. Dies kann den Politikern, die sich in
der Minderheit vorkommen, den Riicken
starken und ihnen Zuversicht geben, dass
das moralisch Richtige im politischen Le-
ben moglich ist.

Der Vater von Frau Yukika Sohma, die
auch hier zu Ihnen gesprochen hat, war
63 Jahre lang im Parlament. Obwohl in
seinem Wahlkreis das Geld die wichtigste
Rolle spielte, verteilte er nie Geschenke,
Trinkgelder oder Gefalligkeiten, sondern
verlangte von den Biirgem einen Lintritts-
preis fur seine Wahlansprachen. Ls war
nur ein kleiner Betrag, aber sie zahlten,
um ihm zuhoren zu konnen, und er wurde
in den 63 Jahren laufend wiedergewahlt.
Nun, ich will mich nicht mit ihm verglei-
chen, mochte aber doch so wirken, dass
zwischen Stimmbiirgern und Politikern
eine wechselseitige Sparmung und Lrgan-
zung auf der Basis moralischer Werte
stattfinden kann.

Yukihisa Fujita
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Das Wort im Strossengroben

Vor zwei Jahren erhielten wir von unserem Korrespondenten Alan
Channer, der eben aiis Kambodscha zuriickgekehrt war, einen Weih-
nachtsbrief aus dem wir hier einen Ausschnitt bringen:

Eines Abends besuchte ich einen Freund, den etwa vierzigjahrigen
Jesuitenpater Bob Maat. Wir sassen im Dunkein auf der Veranda eines
Hoizhauses. Vom Fluss her wehte eine leichte Brise. Tags zuvor war ein
107mm-Raketengeschoss im Bogen iiber das Hans geflogen und am na-
hegelegenen Stadtrand explodiert.

Bob war eben von einer Pilgerwanderung zuriickgekommen, die er
allein quer durch das Kriegsgebiet unternommen hatte. «He, du ver-
riickter Auslander, hast du denn keine Angst vor dem Sterben?» riefen
ihm die Dorfbewohner auf den staubigen Landstrassen zu. «Ich babe
keine Angst davor, Gott ins Antlitz zu schauen», hatte er geantwortet.

An jenem Abend erzahlte er mir, er sei kurz vor der thailandischen
Grenze mitten in ein dichtes Artilleriegefecht geraten. Er sab, wie einige
Dorfbewohner zum Strassengraben rannten. Sie mussten ja wissen, wo
keine Minen lagen; also tauchte er mit ihnen in den Graben. Wahrend
das Kreuzfeuer iiber ihren Kopfen tobte, verteilte er den Lenten im
Graben einen kurzen Text des buddhistischen Patriarchen Maha Gho-

sananda iiber den Frieden. Auf dem Zettel stand: «Wir miissen jene
Landminen aus den Herzen entfernen, die uns daran hindern, Frieden
zu stiften: die Minen des Masses, der Habgier und der Unehrlichkeit.
Wir konnen dem Mass Freundlichkeit und Nachstenliebe gegeniiberstel-
len, der Habgier die Grossziigigkeit und der Tauschung die Weisheit.
Friedenstiften beginnt also bei uns.» Einer der Dorfbewohner bemerkte
beim Lesen laut: «Das stimmt ganz genau!»

Bei meiner Riickkehr nach London fand ich einen Brief von Bob vor,
der auf jene Begebenheit zuriickkam. Er schrieb: «In jenem Augenblick
im Strassengraben wurde das Wort in jenem Mann Fleisch. Es war
spiirbar. Mbge Euer Dokumentarfilm (den wir auf Anfrage von kam-
bodschanischen Freunden drehten) dasselbe bewirken: dass das Wort
die Vorstellungskraft der Menschen so anregt, dass sie Frieden wieder
als moglich erachten. Ich kann Euch zwar nur mit ermutigenden Wor-
ten unterstiitzen. Jegliche gute Arbeit, welche das Menschenherz zu
beriihren trachtet, ist anspruchsvoll. Und das Mittel, das Ihr benutzt -
der Film - hat seine eigenen Tiicken. (Kommt, wandert mit mir iiber
die staubige Landstrasse - ich denke, das ist einfacher!)»

Wenn ich all dies iiberdenke, scheint mir, dass Gottes Arbeit dort
moglich wird, wo sein Geist uns fiihrt - durch gute Zeiten und auch
durch Minenfelder hindurch.

Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort.

Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns ge-
wohnt, und wir haben seine
Herrlichkeit gesehen, die Herr-
lichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und
Wahrheit. Aus seiner Fiille ha

ben wir alle empfangen, Gnade
iiber Gnade.

Johannesevangelium, Kapitel 1

Wir wiinschen alien unsern Lesern

ein frohes Weilinaehtsfest

- ein Fest der Hoffnung

i
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«Und was werden Sie unternehmen?»

«Sie ist eine Frau mit Durchsetzungsverniogen, niit Ideen und prak-
tischem Verstand, der Schrecken der Biirokraten und die Hoffnung
vieler, die mutlos geworden sind Oder Schwierigkeiten haben... Use
Neumeister hat ihre Hande immer drin, wenn es gilt, in Erfurt und an-
derswo ein Stiick Evangelium in tatkraftiges Handeln unizusetzen»,
schreibt die Weimarer Journalistin Christine Liissig in der Zeitschrift
Fraiien imterwegs iiber eine der Begriinderinnen der Friedensgebete im
ostdeutschen Erfurt, die 1978 ihren Anfang nahmen und auch heute
noch fortgesetzt werden - nach der politischen Wende, zu der sie mass-
geblich beitrugen. Unsere englische Kollegin Rosemary Thwaites hat
die Erfurter Friedensfrau besueht. Sie sehreibt:

Use Neumeister selbst ist kategorisch
in der Beurteilung ihrer eigenen Leistung.
Sie sei keine Heldin, meint sie, denn das,
was als mutiges Handeln unter dem da-
maligen kommunistischen Regime gegol-
ten habe, sei eigentlich aus einem Gelffihl
vblliger Hilflosigkeit hervorgegangen:
«Wir wollten unsere Seele nicht verkau-

fen.»

1992 erhielt sie das Bundesverdienst-

kreuz der deutschen Regierung «fur die
Organisation und das Durchhalten des
Friedensgebetes». Wahrend sie mit uns
durch die Strassen von Erfurt ging, wurde
sie an jeder Ecke begriisst. Trotz aller
Einschiichterungen und tragischen Ereig-
nisse, die sie als aktive kirchliche Sozial-
arbeiterin und begabte Kampferin fur die
Wahrheit in den iiber 40 Jahren der Deut

schen Demokratischen Republik miter-
lebt hat, strahlt sie Warme und Humor
aus. 1989 ging es ihr wie Tausenden an-
derer Ostdeutscher: Sie war schockiert,
als sie entdeckte, dass nahe Angehorige,
fuhrende Kirchenleute und vertraute Kol-

legen von der Staatssicherheit in ein Netz
geheimer Informanten verwickelt werden
waren. Als die Stasi-Akten geoffnet war
den, fand sie bei der Einsichtnahme ihre
Notizen iiber geplante kirchliche Aktio-
nen, die sie in ihrem Biiro gemacht hatte
und irgendwo «verlegt haben musste». Es
waren auch Briefe an Ereunde und Eami-

lie darunter, welche aus mysteriosen
Grunden nie angekommen waren.

Protest

Als 1968 die Tanks der Warschaupakt-
Staaten in Frag einrollten, war Use Neu
meister gerade mit ihrem Mann, einem
Beamten, auf einem Gewerkschaftskon-
gress in der Stadt. Wahrend der Ver-
sammlung warden alle Anwesenden auf-
gefordert, ihrer Unterstutzung tur die
Invasion Ausdruck zu geben. Stattdessen
stand sie auf und protestierte energisch.

Darauf wurde ihr Mann unter Druck ge-
setzt, er solle sich von ihr trennen. Dies
geschah schliesslich, und in der Folge
musste sie ihre beiden Kinder allein

durchbringen - otine die Vorteile, die eine
gate Amtsstelle gebracht hatte. «Hatte
mich die Kirche nicht gegen einen ganz
bescheidenen Lohn eingestellt, hatte ich
nicht gewusst, wie ich mich um meinen
Sohn und meine Tochter hatte kiimmern

k6imen.»

Die Informanten waren iiberall. «Viele

junge Leute, die Schwierigkeiten mit dem
Staat Oder der Armee hatten, kamen zu
mir ins Thiiringer Jungmannerwerk
(CVJM), um Rat zu suchen. Der allfalli-
gen versteckten Mikrofone wegen schob
ich ihnen jeweils ein Zettelchen uber den
Schreibtisch mit der Notiz, wir wurden
uns etwas spater im Park treffen. Laut
sagte ich nur: <Solche Schwierigkeiten
gibt es hier doch gar nicht!> Oder dann
unterhielten wir uns in der Toilette und

betatigten die Spulung.»

Use Neumeister weiss, dass in jenen
Zeiten die Seele vieler Menschen brutal
zerstort wurde. «Einige Informanten ent-
schuldigen sich heute fur ihre damalige
Kollaboration, und damit kann ich mich
abfinden. Ich verspure keinen Hass dank
all der Gebete Iiir den Frieden. Aber eini-
ge Menschen gehen mir einfach aus dem
Weg. Vor kurzem bat man mich, einer
Lehrerin zu helfen, die seit 1989 arbeits-
los sei. Diese hatte ja nur ihre Wohnung
den Stasi-Leuten geliehen, damit diese
ihre Abhormikrofone installieren konn-
ten, um andere im Wohnblock auszuspio-
nieren, meinte meine Bekannte.» -
«Nur!» ruft Use Neumeister mit blitzen-

den Augen aus. «Diese Lehrerin kann ru-
hig in meinen kirchlichen Beratungs-
dienst kommen, falls sie wirklich Hilfe
braucht. Aber auf keinen Fall will ich,
dass eine so unehrliche Person meine En-

kel unterrichtet.»

"Unsere Geschwister»

1970 wurde zum erstenmal ein regio-
nales TrelFen der Evangelischen Kirche
erlaubt. Geplant war ein riesiger Gottes-
dienst auf dem Erfurter Marktplatz vor
dem historischen Dom aus dem 15. Jh.

Einige Gemeinden hatten Autobusse or-
ganisiert, andere kamen zu Fuss, per Zug
und Strassenbahn. Allmahlich wurde die

Regierung nervos, und einige Tage vor
dem Anlass wurde der Gebrauch des

Marktplatzes untersagt - unter dem Vor-
wand, es mussten dort zwolf Busse par-
kiert werden (bekanntlich ist der Platz
mehrmals so gross wie ein Fussballfeldi).

iE«

Auf dem Domplatz von Erfurt
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Use Neumeister

Der katholische Bischof erfuhr von den

Schwierigkeiten und hot seine Kathedra-
le, eine benachbarte Kirche und das an-
grenzende Gelande als Alternative an.
«Als er unsere bitteren Klagen iiber die
Behorden hdrte, sagte der Bischof ener-
gisch: <Das sind unsere Briider und
Schwestern; sie kennen einfach ihren Va-
ter noch nicht.>» Der Gottesdienst fand

statt und wurde fur die 20000 Teilnehmer

per LautsprechersySterne iibertragen.

1978 begann Frau Neumeister die
Donnerstagsgebete zusammen mit einer
andern Mutter, der Arztfrau Erika Meyer.
Zuerst trafen sich nur eine Handvoll
Menschen verschiedenen Alters, Her-
kunft und Glaubensrichtungen in der klei-
nen katholischen Lorenzkirche im Stadt-
zentrum. Die Gebete waren nie als Zelle

der Revolution und Sammelpunkt der Op
position gedacht, aber der Sicherheits-
dienst war sich der potentiellen Macht be-
wusst und iiberwachte sie von Anfang an.
Frau Neumeister ist iiberzeugt, dass der
Zusammensturz des kommunistischen

Systems unvermeidlich war. Sie ist aber
der Ansicht, die regelmassigen Gebete
hiitten wesentlich dazu beigetragen, dass
es ohne Blutvergiessen vor sich ging.
«Man konnte es ja ganz deutlich sehen.
Die Menschen kamen zornig und voller
Angst in die Kirche, und wahrend sie fur
einander beteten, kamen sie innerlich zur
Ruhe. Wer Donnerstag fur Donnerstag
betet: <Herr, mache mich zum Werkzeug
Deines Friedens>, wird immun gegen Ge-
walt.»

Es geht welter

1989 trat das Wunder ein, kurz vor
dem Fall der Berliner Matter. Die DDR-

Armee hielt sich in den Strassen bereit,
um gegen Dissidenten vorzugehen, aber

den Tausenden von Burgern, die singend
und betend mit brennenden Kerzen vor-

beimarschierten, stand sie verbliifft ge-
genuber.

Und wie steht es um die Zukunft? Bis
vor kurzem arbeitete Use Neumeister in
einem Ausschuss mit, der die Eignung
ehemaliger Offiziere der Nationalen
Volksarmee fur die Bundeswehr priifen
sollte. Das Gremium bestand vorwiegend
aus Westdeutschen. Beim Durchsehen der

Akten der 1300 ostdeutschen Offiziere

wurden Use Neumeisters besondere

Kenntnisse und ihre Ehrlichkeit im Um-

gang mit Menschen von ihren Kollegen
als «unverzichtbar» beschrieben. Fiir ihre

Dienste wurde die Friedensfrau deshalb -

Ironie des Schicksals! - mit dem «Golde-

nen Ehrenkreuz» der deutschen Bundes

wehr ausgezeichnet.

Ihre grosste Sorge heute sei, wie
schnell ihre deutschen Mitbiirger das
Wunder der Wiedervereinigung vergas-
sen und anfingen, sich iiber die jetzige
Lage zu beklagen. «Ich frage sie dann im-
mer: <Ja, und was werden Sie unterneh-
men?>» Beim Abschied klangen ihre
Worte in uns nach: «lch war kein Opfer,
denn ich hatte innere Freiheit.» und: «Be-

tet fur das Unmogliche, dann konnt ihr
das Mogliche erreichen.»

Rosemary Thwaites

AGENDA

Kurs fur wirksames
Leben, englisch

Melbourne, Australien: ein Aktions-
und Kursprogramm fur junge Erwachse-
ne, die ein Lebensziel suchen und Veran-
derung in der Welt anstreben. Der 20.
Kurs fur wirksames Leben beriihrt die
Bereiche der Kommunikation, der Kon-
fliktlosung und der Gemeinschaftsbil-
dung.

Maximal achtzehn Zulassungen je
Kurs. Dauer: 1. Februar-4. April 1998.
Kurskosten: A$ 1850.- plus Einschreibe-
gebiihr von A$ 30.-.

Weitere Auskunft bei der Redaktion

Oder direkt bei:

The Coordinator, Effective Living
Course, 226 Kooyong Road, Toorak, VIC
3142, Australia,

Tel: (03) 9822.1218/Fax: (03) 9822 6871,
E-Mail: 100351.1024@compuserve.com

Theatertournee,
franzosisch

Das Lausanner Ensemble La Marelle

tritt die Westschweizer Tournee der Win-

tersaison 1997/98 mit der Biihnenfassung
einer Erzahlung yon Edzard Schaper an:
La Legende du Quatrieme Roi (Die Le-
gende vom vierten Konig). Neben Edith
Cortessis wurde der Pariser Darsteller

Michel Orphelin zum zweitemnal ver-
pflichtet; die beiden treten unter der Re
gie von Marie-Eve Cloutier auf.

Flesekiel und Babette, fahrende
Schneider, Komodianten und Geschich-
tenerzahler, treffen beim Publikum ein:
«Es war einmal ein giitiger Konig, der
seinen gesamten Hof, sein Schloss, sein
grosses, kaltes Reich Russland ver-
liess.,.» Nun, das Stiick wird mit Musik-
und Tanzeinlagen weitergehen - es ist ein
Marchen, in dem wie nicht selten eben
viel Wahrheit steckt!

LA ,ICilj\pEpu

' Edzar Schaper

}]/7$223-3Z*iulcnielhUu:L/!>>mv:imc-ln:clry Ol tOWneC

Der Spielplan liegt bei der Redak
tion auf Oder ist direkt zu beziehen

bei: Cie. de la Marelle, Chapelle 10,
CH-1033 Cbeseaux.
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Presse-Spots
Die Weltwoche, Zurich,
4. September

Unter dem Titel: «Der gute Mensch
von Bulle - oder etwa nicht?» wird auf

dreiviertel Seiten iiber den Westschweizer

Kleinuntemehmer Jacky Brandt berichtet
(siehe auch C.I. Nr. 5-7/97). Das Ziircher
Wochenblatt zeigt sich erstaunt iiber
die positive Berichterstattung der West
schweizer Presse iiber diesen Metall-
bauer, dessen Familienfirma ihre 100 Jah-
re feiert, der sich als Christ bezeichnet,
Transparenz mit der Belegschaft iibt und
so offenbar krisenfester durch das kon-

junkturelle Auf und Ab der Bauwirtschaft
steuert.

La Liberte, Fribourg,
13.-14. September

«Der Sozialpakt bleibt trotz der Krise
eine Notwendigkeit», lautet der Titel des
Berichtes iiber ein Gesprachsforum, wel
ches von der Firma Brandt (siehe oben)
zu ihrem Jubilaum organisiert wurde. Das

deutschsprachige Organ der Sensestadt,
die Freiburger Nachrichten, titelt zum
selben Anlass: «Arbeitsbedingungen be-
stinimen die Giite der Sozialpartner-
schaft.»

L'Entreprise romande, Gent,
18. September

Das Thema wurde im Wochenblatt fur
Firmenchefs ebenfalls aufgegriffen:

«Chefs und Gewerkschaften skizzieren
einen Sozialpakt fur die Zukunft.»

International Herald Tribune,
22. Oktober

Marc Gopin, Professor an der George
Mason University in Washington, aussert
sich zur Konfliktlosung im Mittleren
Osten: «Kein Friede ohne die Bevolke-

rung» lautet der Titel seines Artikels. Als
Akademiker und Dozent fur Konfliktana-

lyse umreisst er die aktuelle Lage. Von is-

«Keine Angst vor Begriffen wie das Gute und Respekt vor Mitmenschen»

raelischer Seite wird der Terrorismus als
verwerflich bezeichnet. Hier steigt Gopin
ein und erklart, die notwendige Basis, die
Unterstiitzung fur den Terrorismus entfal-
le allein dadurch, dass ein sehr breit ange-
legter Friedensdialog begonnen werde.
Dasselbe Rezept verschreibt er den politi-
schen Verweigerern jeglicher Gesprache;
sie haben nur solange Wahler hinter sich,
als diese vom Friedensprozess ausge-
schlossen sind. Die Kernaussage des Auf-
satzes lautet: «Dieser Friedensprozess an
der Basis miisste sich auf jene Dinge aus-
richten, die jede Seite als ihre wundesten
Punkte wahrnimmt. (...) Die mit den je-
weiligen Kulturen verbundene Ehre ist
der Schliissel dazu. Nichts lost heute
mehr Gewalt aus als ethnische oder kultu-

relle Demiitigung, aber nichts kann
Kriegsverletzungen besser heilen als die
kulturelle Bejahung.» Gopin widerspricht
der Meinung, Prasident Clinton hatte zu-
wenig Macht, um einen solchen Prozess
anzuregen. Er erinnert an limmy Carter,
der genau wusste, was er wollte, und es in
den Vereinbarungen von Camp David
verwirklichte.

Gopin schliesst mit der Aufforderung,
jetzt sei die Zeit gekommen, die Bevolke-
rungen Israels und Palastinas in den Frie
densprozess einzubeziehen.

(Rabbiner Marc Gopin unterrichtete
1997 diesseits des Atlantiks im Sommer-

kurs fur Studierende Caux Scholars Pro

gram.)

Le Monde, Paris, 26. Oktober

Der franzbsische Erziehungsminister
Claude Allegre hat sich energisch fur eine
Erneuerung der Biirgerkunde im Unter-
richt ausgesprochen, so ein Bericht mit
dem Titel: «Allegre will die Gesell-
schaftsmoral in den Schulen wieder

einfuhren». Der Minister erachtet es als

absurd, dass die Schiilerinnen und
Schiller kurz vor Erlangung des Stimm-
rechtes keinen «Lehrgang zur gesell-
schaftlichen Mundigkeit» erhielten. Ein
solcher Unterricht, gestiitzt auf Geschich-
te und Philosophie, sei schon mit der Be-
zeichnung «gesellschaftliche Moral» ver-
lorengegangen, weil «dieses Wort Angst
ausloste, besonders bei der Linken»,
raumt der Minister ein. Vor einer Riick-

kehr zu «GrundbegrifFen der Moral wie
das Gute, das Bose, der Respekt vor dem
Mitmenschen» brauche man sich aber

nicht zu furchten, pladiert er.
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Revanche Oder Lernprozess

cbs. In unserer letzten Ausgabe wurde iiber Bemiihungen zur Uber-
windung vergangenen Unrechts in Neuseeland sowie in Slidatrika,
Japan und Russland berichtet. Ende Oktober fand in der Siidschweiz -
bezeichnenderweise auf dem Monte Verita (Berg der Wahrheit) - ein in-
ternationales Treffen von Historikern statt, die im Auftrag ihrer Regie-
rungen Aspekte der jiingeren Geschichte zu bearbciten haben. Zum
selben Thema ausserte unlangst die franzbsische Ministerin Catherine
Trautman als Sprecherin ihrer Regierung den Gedanken, die Uberar-
beitung der Geschichte sei deshalb begriissenswert, weil sich dank ihr
die vorgekommenen Fehler nicht unweigerlich wiederholen miissten.

Bekanntlich beschaftigen sich unsere
westlichen Nachbam derzeit mit dem
Prozess gegen den 87jahrigen Maurice
Papon, der aufgrund seiner vor mehr als
50 Jahren begangenen Taten vor Gericht
steht. Die Anklage gegen den hoheren
Beamten des besetzten Vichy-Frankreich
in Bordeaux wegen Mithilfe bei der De
portation von Juden riihrt an ein schmerz-
haftes Kapitel franzosischer Geschichte.
Die offentliche Debatte bewegt viele
Gemiiter. So sind auch jene zu horen, die
mit dem Ruf; «Genug!» reagieren.

Ende September veroffentlichten die
katholischen Bischdfe Frankreichs ein

Dokument, in dem sie angesichts der De-
portationen wahrend der Besetzung ihrer
Diozesen im 2. Weltkrieg Reue bekennen.
Die Kirchenvertreter kniipfen mit diesem
Schritt an die Deklaration von Seelisberg
vom 5. August 1947 an, worin Juden und
Christen erste Ansatze zu einer neuen

Lehre iiber das Judentum umrissen hat-

ten. Die Bischdfe betrachten ihre Bitte

um Gottes Vergebung als nachsten Schritt,
«um der Forderung ihres durch Christus
erleuchteten Gewissens zu folgen». Die
sorgfaltig formulierte und ausfuhrlich do-
kumentierte Erklarung, welche die Zei-
tung La Croix vom 2. Oktober 1997 im
Wortlaut verdffentlichte, steht im histori-
schen Zusammenhang: «Es ergab sich,
dass die Absicht der Judenvernichtung
nicht als eine zentrale Frage menschlicher
und geistiger Natur angesehen wurde,
sondern auf der Ebene des Sekundaren

blieb. (...) Wir bekennen heute, dass die
ses Schweigen ein Fehler war. (...) Wir
bekennen ebenfalls, dass die Kirche in
Frankreich als Gewissenserzieherin ver-

sagte. (...) Wir rufen Gott um seine Verge-
bung an und bitten das jiidische Yolk, die
ses Wort der Reue zu horen.»

Am 16. Oktober erschien in der Pariser

Wochenzeitung Tribune juive ein Inter
view mit dem emeritierten Oberrabbiner

Frankreichs, Rene-Samuel Sirat, der «den
Mut der Bischdfe lebhaft begrusst». Er

bekraftigt, Juden hiitten ebenfalls all jene
Personen um Verzeihung zu bitten, die
durch sie verletzt wurden: «Verfehlungen
gegen andere betreffen alle Menschen,
ungeachtet ihrer Religion.»

Unser Kollege Antoine Jaulmes von
der Zeitschrift Changer international
schreibt u.a. dazu:

Zerknirschung oder Vergebung?

Selbst General de Gaulle driickte im

Interesse Frankreichs bei einigen Beam-
ten des Vichy-Regimes ein Auge zu.
Zweifellos gab es keine andere politische
Ldsung: Ohne rasche Ubernahme des
Landes mit Hilfe der verbliebenen Beam-

ten ware Frankreich wahrend einiger Jah-
re bloss ein Protektorat unter der Vor-

mundschaft der USA geblieben und hatte

sich nicht in die Vdlkergemeinschaft ein-
gliedem kdnnen. (...)

Jene, welche die Illusion nahren, dass
der Staub des Vergessens diese Traumata
zudecken, ja zum Verschwinden bringen
kdnnte, muss die Kenntnis der Psycho
analyse eines Besseren belehren, denn
alle Faktoren einer Neurose sind hier ver-
eint, aber auch die Erfahrung; Flaben die
Nachfahren der Opfer die Bartholomaus-
nacht (Massenmord an Hugenotten von
1572) oder die Zerstdrung des Tempels
von Jerusalem vergessen? Die heute bela-
steten intemationalen Beziehungen gehen
unter anderem immer noch auf die Kreuz-

ziige, den Sklavenhandel, den Opium-
krieg zuriick. (...)

Seine Verantwortung in diesen Dingen
zu erklaren, ist mutig und unersetzlich.
Wahrend unsere Selbstrechtfertigung nie-
manden zu tauschen vermochte, beein-
druckt unsere Ehrlichkeit; sie drangt sich
als Therapie auf, um unsere Beziehung zu
den Gemeinschaften und Familien der

Opfer wiederherzustellen. (...) Nur so ent-
fliehen wir der vermeintlichen Wahl zwi-
schen Zerknirschung und Selbstgeisse-
lung und konnen die echte Frage von
Vergebung und Veranderung aufgreifen.
(...) Haben wir einmal die Lehren daraus
gezogen, dann sind wir aufgrund klarerer
Wertvorstellungen besser ausgeriistet, all-
falligen ahnlichen Krisen die Stirn zu bie-
ten.

Aufarbeiten der Vergangenheit: notwendig, aber nicht so simpel...
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"Die Untersuchung
hat mich verwandelt...»

In Australien wurcle unter dem Vorsitz des ehemaligen Oberrichters
Sir Ronald Wilson eine offizielle Untersuchung iiber die «gestohlene
Generation» durchgefiihrt, das heisst uber die jahrelang betriebene
Politik der Zwangstrennung der australischen Ureinwohnerkinder von
ihren Familien. Unlangst stellte Sir Ronald den Untersuchungsbericht
in einer V^ortragsreihe in Canberra vor, zu der die christlichen Kirchen
und die jiidische Gemeinde der Region eingeladen batten.

«Die Untersuchung hat mich verwan-
delt, und sic kann unsere Nation veran-
dern», wiederholte Sir Ronald Wilson,
der auch als Fachmann fur Menschen-

rechte bekannt ist, bei verschiedenen An-
lassen, unter anderem vor Mittelschul-
und Universitatsstudenten, im Parlament
und vor einem Publikum von Diplomaten
in der siidafrikanischen Botschaft.

Personlich betroffen

Vor der versammelten Synode der Ver-
einigten (reformierten) Kirche Siidaustra-
liens verlas deren Moderator die formelle

Bitte um Entschuldigung an die zwangs-
getrennten Kinder. Frau Dr. Lois O'Do-
noghue, regionale Vorsitzende der Ur-
einwohner, antwortete: «Wir verzeihen
Ihnen. Aber bitte verlangen Sie niemals
von uns, den Schmerz und die durchstan-
denen Qualen zu vergessen...»

Unter den Anwesenden befand sich

eine weitere ehemalige Insassin des Cole-
brook Home, eines jener Kinderheime fur
Ureinwohner. Einige Tage zuvor hatte sie
vor 30 Studierenden der Theologischen

Fakultat in Adelaide erklart, was es an in-
nerem Kampf fur sie bedeute, bei der 6f-
fentlichen Bitte um Entschuldigung der
Synode anwesend zu sein und sie anzu-
nehmen. Der Kirche zu begegnen, der sie
fiir alle erlittenen Misshandlungen und
Ungerechtigkeiten die Schuld gegeben
habe, sei eines. Nicht minder anspruchs-
voll sei der Weg, die Entschuldigung an-
zunehmen, denn fairermassen wiirde dies
heissen, dass sie ihrerseits jene um Ver-
zeihung bitten miisse, die sie aus Rach-
sucht verletzt habe. «Jene Missionare
werden dereinst ihrem Schopfer gegen-
iibertreten mussen», hatte sie zu sich
selbst gesagt. «Aber ich eben auch.» Sie
erlauterte, wie sie in einem Kurs in Mel
bourne (siehe auch S. 11) einen Weg be-
schritten habe, auf dem sie allmahlich
«durch Ehrlichkeit, Liebe, Respekt und
Reinheit» ihre Befreiung gefunden habe.

In verschiedenen Stadten Austral iens

haben sich Biirgerkreise gebildet, die sich
an einer heilenden Aufarbeitung ihrer Ge-
schichte beteiligen wollen.

aus MRA Newsbriefs

■

In diesem Wdldchen versteckte sie sich damals aus Angst vor der Heimleitiing und siich-
te mil den andern Kindern heimlich Beeren, weil das Essen so knapp war.

DIN;

Diese Abkiirzung steht fur Deutsches
Institut fur Normung, e.V, eine seit Jahr-
zehnten bekannte Instanz fur technische
Standards. Das in Berlin ansassige Buro
des DIN bestellte kiirzlich die von der
Caux Round Table ausgearbeiteten «Ethi-
schen Prinzipien fur die Wirtschaft»* ftir
seine Abteilung Bibliothek und Archiv.
Das Biiro betreibt auch die EG-Bera-
tungsstelle fur Unternehmen sowie das
Deutsche Informationszentrum fur tech
nische Regeln. (*Wie es scheint, sind
Normen nicht bloss in der Technik ge-
fragt!)

Hoffnung In den Stddten

Dieses MRA-Programm erfreut sich
einer wachsenden Nachfrage, nicht zu-
letzt in den Vereinigten Staaten. Der letz-
te Anlass fand dort Anfang November in
Portland (Oregon) unter der Mitwirkung
einer beeindruckenden Reihe lokaler und
regionaler Entscheidungstrager statt.

«Ein ehrliches Gesprach (fiber Rasse,
Versohnung und Verantwortung) muss
mehr als informativ sein, es muss zu An-
derung fuhren.» Mit diesem Akzent wur-
de der Rahmen dieser Tagung abgesteckt.

Ein Komiteemitglied der amerikani-
schen Aktion Hoffnung in den Stddten,
Michael McQuillan, unterbreitete der
kiirzlich von Prasident Clinton eingesetz-
ten Beratungsgruppe fur Rassenfragen
ein Zehnpunkte-Programm, welches auf
die mit Hoffnung in den Stddten gesam-
melten Erfahrungen aufbaut.

Bts

Vertrouensbildende Massnohme

Bougainville (Neuguinea): Der von
einem Sezessionskrieg erschiitterte Insel-
staat unternimmt einen Schritt in Rich-

tung Verstandigung. Der Dampfer Bana
mit einer Gruppe des Vertauensbildenden
Projektes Bougainville (BTBP) an Bord
legte sicher in Bougainville an, wo Mit-
glieder der Obergangsbehorde wie auch
der Revolutionaren Armee (BRA) die
BTBP-Gruppe willkommen hiessen. Die
ses Team besteht aus Freiwilligen aus der
Provinz Milne Bay. Das Projekt wurde
von einem Jugendschulungszentrum und
der Moralischen Aufriistung gemeinsam
entworfen und koordiniert und wird von

der australischen Entwicklungsbehorde
AusAlD mitgetragen.

Eine friihere BTBP-Gruppe weilte sie-
ben Monate auf Bougainville und arbeite-
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In Kurze

Zerkliifteter Inselstaat - vertrauensbildende Massnahmen

te iiberall da, wo sie eingeladen wurde. In
mehreren Dorfern wurden 19 Workshops
flir insgesamt 2000 Personen durchge-
fiihrt.

AusNB

Vorsichtig und liebevoll

Im September starb Mutter Teresa
von Kalkutta. Fiir ihre Hingabe an die
Benachteiligten und Sterbenden der Welt,
zusammen mit ihren Missionarinnen der

Nachstenliebe, war ihr der Friedensnobel-
preis verliehen worden.
Im Lauf der Jahre hatte sie sich ver-

schiedentlich mit Mitarbeitenden der

MRA unterhalten. 1974 traf sie die jun-
gen Mitglieder des Musicals Song of
Asia; diese Begegnung ist im Buch Mo
ther Teresa, The Love of Christ (hrsg.v.
Georges Gorree/Jean Barbier) dokumen-
tiert. Das Musical betonte die Heilung
von Unrecht und Hass und die hofFnung-
spendende Moglichkeit, auf die «innere
Stimme» der Wahrheit zu horchen.

Damals sagte Mutter Teresa zu den
Mitwirkenden von Song of Asia: «Eure
Arbeit und die unsere erganzen sich. Was
ihr mit Singen und Tanzen tut, das tun wir
mit Putzen und Schrubben. Es ist schdn,
den Menschen Freude zu schenken. Ich

bin mir gewiss, dass dank euch viele

Menschen getrostet werden. Euer emp-
fangenes Talent kann euch nur durch
Reichtum abhanden kommen. Solange ihr
bereit seid, leer zu werden und euch von
Gott fiillen zu lassen, werdet ihr euer Ta
lent behalten. Am Tag, wo wir reich wer
den, verlieren wir etwas und beginnen zu
sterben. Materieller oder geistiger Reich
tum kann einen ersticken, wenn man ihn
nicht richtig verwendet. Ich preise Gott
dafur, dass ihr eurer Berufung folgt.
Bleibt so <leer> wie moglich, so dass Gott
euch fiillen kann. Selbst Gott kann nichts

mehr hinzufiigen, wenn etwas schon voll
ist. Er drangt sich uns nicht auf. Ihr seid
es, die die Welt mit Gottes euch anver-
trauten Liebe fiillt.

Die Arbeit der MRA geht vorsichtig
und liebevoll voran. Je vorsiehtiger, desto
wirksamer. Ihr bringt den Menschen et
was, und es liegt an ihnen, es aufzuneh-
men. Wir dienen demselben Herrn. Auf

der ganzen Welt hungern und diirsten die
Menschen nach Gottes Liebe.»

AusNB

EIn Pionier des neuen Sudafrlka

Der weisse siidafrikanische Farmer

Roland Kingwill ist im September nach
einem erfullten Leben gestorben. Den Le-

serinnen und Lesern dieser Zeilen diirfte

er durch das Video: «Gepruftes Siidafrika
- Lichtblicke» bekannt sein, das sein Wir-
ken als Vorlaufer einer neuen Zeit im

Umgang mit seinen Mitmenschen und der
Umwelt schildert. Bei der kirchlichen

Abdankung bemerkte der Pfarrer einlei-
tend, der Name des Verstorbenen sei ihm
lange vor seinem Amtsantritt in dessen
Wohnort Graaf-Reinet bekannt gewesen,
ja sogar bevor er iiberhaupt gewusst babe,
dass es diesen Ort gab!

Einer der Sargtrager war Isaac Mema-
ni, der auf der Farm zur Welt gekommen
war und den grossten Teil seines Arbeits-
lebens dort verbracht hatte. Bei der Ab

dankung sagte er: «Ich wuchs unter die-
sem <Oubaas> (alten Meister) auf. Gott
hat aus ihm einen wunderbaren Men

schen geschaffen. Er war ein Mann zum
Anfassen. Wenn es Probleme gab, pflegte
er zu sagen: <Lasst uns stille werden und
horchen, was Gott dazu zu sagen hat.> Oft
kam ich zu ihm mit solchen Problemen.

(...) Wir haben hart gearbeitet, aber im-
mer miteinander, als Team. Als er starb,
wusste ich: Gott braucht ihn jetzt. Auf Er-
den sind wir nur geliehen. Einst mussen
wir alle heimkehren. So will ich Dank sa

gen fiir sein Leben.»

sanl
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CAUX - eine dynamische Lerngemeinschaft
Die Praktlken der Welt verdndern

Internationale Sommerkonferenzen fiir Moralische Aufrustung, Caux, Schweiz

Programm

Samstag, 11. Juli, 16.30 Uhr-Montag, 13. Juli, 12.00 Ulir
Die Lerngemeinschaft - ein Schweizer Beitrag
Aus der Vergangenheit und von anderen lernen - einen wertorientierten Fuhrungs-
stil anstreben

Montag, 13. Juli, 17 Uhr-Samstag, 18. Juli, 12 Uhr
Caux-Konferenz fiir Mensch und Wirtschaft

Privat- und Berufsleben werden immer starker von Ereignissen bestimmt, die wir
nicht beeinflussen kbnnen. Selbst Menschen in Machtpositionen flihlen sich zeit-
weise gegeniiber den Kraften der Globalisierung machtlos. Der beste Weg, sich
nicht mit der Opferrolle abzufinden und an die Wand driicken zu lassen, besteht
vielleicht darin, dass sich viele gemeinsam daran machen, die Zukunft mitzugestal-
ten.

Freitag, 31. Juli, 18.30 Uhr-Freitag, 7. August, 14 Uhr
Dialog der Entdeckung: Vertreter aller Generationen wollen ihre heutigeri Weltbil-
der einander gegeniiberstellen, sich offnen fiir andere, um die Herausforderung un-
serer Zeit zu verstehen, und sich fragen: Wer sind wir und was wollen wir fiir unse-
re Zukunft?

Sonntag, 9. August, 17 Uhr-Sonntag, 16. August, 14 Uhr
Agenda der Versohnung - Vergangenheit heilen, Zukunft gestalten
Kulturelle, religiose, rassen- und klassenbedingte Verwerfungen machen unsere Re-
gionen, Lander, Gemeinwesen, ja sogar Familien unsicher. Dieser Konferenzab-
schnitt ist der jiingste in einer Reihe zur Unterstiitzung aller, die versuchen, auf ver-
schiedensten Ebenen solche Spaltungen zu heilen und sich fiir gerechte Losungen
einzusetzen.

Dienstag, 8. August, 17 Uhr-Sonntag, 23. August, 14 Uhr
Ziele und Werte fiir das nachste Jahrhundert - ein Gesprach
- Die spirituelle Dimension des Kampfes gegen die Korruption
■^Der Vergiftung des Geistes und der zunehmenden Umweltverschmutzung ent-

gegenwirken
— Die Rolle der grossen Glaubensrichtungen beim Aufbau der multiethnischen,

multireligiosen Gemeinschaft von morgen

Vollstandiges Programm und Anmeldeformulare bei:
MRA-Konferenzsekretariat, case postale 3, CH-1211 Geneve 20 (Schweiz)
Tel; +41-(0)22-733 09 20, Fax: +41-(0)22-733 02 67

Caux Scholars Program
15. Juli-15. August 1998: Der sechste Sommerkurs fiir angewandte Studien in
Konfliktanalyse und -verwandlung, von personlicher bis bin zu weltweiter Ande-
rung.
Kursthemen: Personliche, traditionsbedingte, soziale und kulturelle Faktoren, die
inner- oder zwischenstaatliche Konflikte auslosen oder sie fortdauern lassen. Anfor-
derung: Arbeitssprache Englisch. Studierende im 6. bis 8. Semester oder mit Lizen-
tiat. Erwiesene akademische Fahigkeiten (Unterlagen erwiinscht). Einsatzbereit-
schaft fiir offentliche oder gemeinniitzige Anliegen. Interesse an der ethischen
Dimension des Weltgeschehens (Moglichkeit zur Interaktion mit Konferenzteilneh-
mem). Kurskosten und Unterkunft: US$ 1975.-. Zusatzliche Mitarbeit im Konfe-
renzzentrum 10 Std./Woche. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 20 Studierende.
Weitere Informationen und Anmeldeformulare bei: Caux Scholars Program, 1156
Fifteenth Street NW, Suite 910, Washington, DC 20005-1704, USA.
E-Mail: CauxSP@aol.com


