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LIEBE LESERINNEN UND LESER

der CAUX-Information, liebe Empfan-
ger des Jahresberichtes der Stiftung,

Mit dieser Post erhalten Sie eine erweiter-

te Palette von Angeboten. Als erstes stel-
len wir Ihnen in dieser Ausgabe unserer
Zeitschrift zwei Beteiligte an der Initiati
ve Mensch und Wirtschaft vor: Anhand
eines Vortrages anfangs Mai in Luzern,
welcher auf grosses Interesse stiess, ler-
nen Sie einen international tatigen franzo-
sischen Manager kennen. In unserem In
terview stellen wir Ihnen einen bera-

tenden Ingenieur aus der Schweizer Bau-
branche und sein jiingstes, ungewdhnli-
ches Projekt vor. - Die beiden Unterneh-
mer unterscheiden sich darin, dass der
eine im globalen, der andere im lokalen
Markt wirkt. Beide sind hingegen vom
Anliegen motiviert, neben den sozial- und
ertragsorientierten Uberlegungen der Fra-
ge nach der Sinnerfullung in ihrem Tatig-
keitsbereich immer winder geniigend
Platz einzuraumen. In der Rubrik AGEN

DA werden bevorstehende Aktionen wei-

terer Initiativen kurz beschrieben.

Im zweiten Teil dieser Sendung gibt der
Jahresbericht 1997 einen Riickblick auf

die Stiftungstatigkeit im vergangenen

Mensch - Arbeit - Wirtschaft: wohin?
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'  Die CAUX-Information

berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte heilen

♦ die moralische und geistige Dimen
sion der Demokratie starken

♦ den Einzelnen und die Familie
fbrdem

♦ ethisches Engagement in Beruf und
Unternehmen unterstiitzen

♦ Gemeinsinn und Hoflhung in den
Stadten beleben

♦ Verbindungen zwischen Menschen
verschiedener Kulturen schaffen

Jahr und Einblick in ihre institutionelle

Seite; Mit kommentierter Jahresrechnung
und Bilanz sowie mit Nachrichten aus

dem Stiftungsrat wird die Tragerorganisa-
tion vorgestellt, deren Hauptaufgabe die
Bereitstellung des internationalen Konfe-
renzzentrums in Caux bildet.

Schliesslich mochten wir Ihnen mittels

des beiliegenden Spendenaufrufes Gele-
genheit bieten, das fortwahrende, freiwil-
lige Abenteuer einer inneren Emeuerung
von Menschen und ihres Umfelds auch

materiell zu unterstiitzen. Es liegt offen-
bar in der Natur der Sache, dass sich diese
Tatigkeit nicht einfach in den kommerzi-
ellen Sektor einordnen lasst. Sie bleibt,
trotz sorgfaltigem Umgang mit den Res-
sourcen, vom Mittragen vieler abhangig.

Wir wunschen Ihnen gute Lektiire und
recht viel Erholung sowie neue Anregun-
gen im Laufe des Sommers.
Auch dieses Jahr erhalten Sie im Herbst

die nachste Ausgabe der CAUX-Informa
tion. Sie wird einen ausfuhrlichen und gut
illustrierten Bericht iiber die diesjahrige
Konferenzsaison enthalten.

Die Redaktion
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Treffpunkt: 8. Mai im Verkehrshaus

der Schweiz, Luzern, einem Ort, der

Bewegung symbolisiert. Das Einla-

dungskomitee, bestehend aus Josef
Christen (Brunner AG, Kriens), Josef

Gasser (GAWO, Wolhusen), Theo Jost

(COOP Zentralschweiz), Angelo Ste-
cher (Smith & Nephew Schweiz), Xaver

Sigrist (Anliker AG, Emmenbriicke),
sowie die Stiftung fur Moralische Auf-
riistung konnten einem Schweizer Pu-

blikum den franziisischen Manager

Jean Fayet vorstellen. Der derzeitige
Prasident der Siemens Automotive

S.A., Toulouse, blickt auf eine bewegte
Laufbahn zuriick. Seine Erfahrung:
Versessenheit auf Sicherheit fiihre zu

Stillstand, aber Kreativitat konne auch

Sicherheit bringen. - Eine Reihe enga-

gierter Fragen schloss sich dem auf-

merksam verfolgten Referat an. Hier

der Hauptteil von Jean Fayets Aus-

fuhrungen:

Komiteemitglieder mit dem Referenten: v.l.n.r. Theo Jost, Xaver Sigrist, Jean Fayet,
Angelo Stecher, Hans-Peter Christen (Josef Gasser musste sich vor der Aufnahme
verabschieden)

Leben heisst riskieren

Das natiirliche Streben der Menschheit sett ihrer Urgeschichte bis
zur beutigen Zeit war immer auf Sicherheit ausgerichtet. Das 19. Jh.
stellt den Hohepunkt dieses Ringens dar, dieses Einsatzes der Men-
schen fiir ihre Grundrechte auf dem Gehiet der sozialen Sicherheit

und des Rechts auf Arbeit. Hat uns diese Sicherheit, die zwar einer-

seits hefreiend wirkt, nicht gleichzeitig dazu verleitet, der Freiheit
eine gewisse Form modernen Sklaventums vorzuziehen?

Zweitens: Bestimmt nicht dieses

Trachten nach Sicherheit, das zu einem
wesentlichen Bestandteil unserer Kultur

geworden ist, die Art, in der wir unser pri
vates und berufliches Leben gestalten?
Vertragt sich dieses Sicherheitsstreben
iiberhaupt mit Kreativitat?

Es ist miissig, hier naher auf dieses
Bestreben einzugehen, da wir alle schon
so sehr dadurch geknechtet sind, dass wir
Gefahr laufen, jegliche Risiken und alles
Leiden in einer Art Kampf gegen den Tod
abzuwehren. Deshalb ist es weit schwieri-

ger, sich vom heilsamen Aspekt des Risi-
kos durchdringen zu lassen. Eben diesen
mochte ich heute vertiefen, um einige
Schliisse zu ziehen, die unser Leben be-
einflussen konnen. Die Freiheit des ein-

zelnen bewegt sich im engen Raum zwi-
schen zwei Grenzlinien:

- Entweder nehme ich den Lauf der Din-

ge hin und lasse mich davon leiten,

- Oder ich treffe meine personliche
Wahl, entscheide selbst, was die Aus-
ubung meiner Freiheit fur mich bedeu-
tet, indem ich dem gehorche, was der
Geist mir eingibt.

Wir miissen uns bewusst sein, dass
dieser Entscheid unser ganzes Elandeln
beeinflusst. Wenn wir uns der Aufgabe
nicht taglich stellen, indem wir uns im
mer wieder weigern, die Dinge im Leben
bloss hinzunehmen, werden wir eines Ta-
ges Rede und Antwort stehen miissen,
wenn es heissen wird: «Was hast du aus

deinem Leben gemacht?»

Zu Ende meines Ingenieurstudiums
wurde ich erstmals mit einer solchen

Wahl konffontiert. Ich sollte ein Prakti-

kum in einem Unternehmen absolvieren,
und zwar im Jahr 1958, d.h. mitten im AI-
gerienkrieg. In Frankreich herrschte da-
mals eine Idee vor: «AIgerien muss fran-

zosisch bleiben.» Ehrlich gesagt, stand
auch ich unter dem Einfluss dieser weit

verbreiteten Meinung. Doch gleichzeitig
war ich risikofreudig und wissbegierig:
Also bewarb ich mich um eine Prakti-

kumsstelle in Algerien. Vor Ort fiel mir
bald der tiefe Graben auf, der die einhei-
mische Bevdlkerung von der europai-
schen trennte. Ich kehrte mit der Ober-
zeugung nach Frankreich zuriick, dass die
Zeit des franzosischen Algerien abgelau-
fen war und bereits im mythischen Be-
reich lag. Kurz darauf begarm meine mi-
litarische Ausbildung, wo wir wahrend
sechs Monaten auf den Algerienkrieg
vorbereitet wurden. Ich konnte nicht um-

hin, meinen Kameraden - ja gar meinen
Offizieren - diese Meinung kundzutun,
was mir zahlreiche Schwierigkeiten ein-
brachte; nicht zuletzt vrarde ich aus der
Beforderungsgruppe ausgeschlossen. Das
war nicht allzu schlimm, aber es war der
Preis dafur, dass ich mich von der herr-
schenden Meinung befreit hatte.

Ich welgerte mich

Einige Jahre danach arbeitete ich als
Werkleiter der Firma Timken in der Nahe

von Paris. Ein Direktionsentscheid ver-

langte die Schliessung der Anlage und die
Eroffhung eines Werkes in Colmar. Ich
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hatte also die Wahl, in Colmar meinen
Posten weiter zu besetzen oder zu kiindi-

gen. Vorerst fuhlte ich mich vor allem so-
lidarisch mit den 2000 Personen, die ent-
lassen werden sollten: Ich machte mir

ihre Sache zu eigen und griindete ein
Stellenvermittlungskomitee, in dem wir
uns monatelang in der ganzen Umgebung
einsetzten, um den in Schwierigkeiten ge-
ratenen Personen zu helfen. Als Unab-

hangiger vertrat ich das ehemalige Perso
nal des Betriebs und startete zum Schluss

mit zehn von ihnen ein eigenes Unterneh-
men fur den Umbau von Werkzeugma-
schinen. Dieser Wechsel war keine leichte

Entscheidung, aber sie entsprach einem
tiefen Bediirfnis, iiber mich selbst hinaus-
zuwachsen. Diese Erfahrung im Unter-
nehmertum dauerte bloss zwei Jahre.

Meine finanziellen Mittel reichten nicht

aus. Aber ein Fehlschlag tragt oft mehr
zur Ausbildung bei als ein spielend er-
reichter Brfolg.

1973 wurde ich Direktor des Werk-

zeugmaschinenwerks von Chrysler Fran
ce. An einem Montagmorgen iiberreichte
mir der Direktor eine Namenliste von 120

Personen, die der Linkslastigkeit verdach-
tigt wurden. Ich sollte sie innerhalb Wo-
chenfrist entlassen, und zwar folgender-
massen: Entweder man schmuggelt
Werkzeugteile in ihre Provianttaschen,
und am Fabriktor werden sie dann von

den Wachhabenden wegen Diebstahls
festgenommen. Oder es kommt zu einer
Schlagerei, und auch dies fiihrt zur Ent-
lassung. Ich weigerte mich, mitzuma-
chen. Nicht nur das, ich liess durch einen
Priester aus der Region eine Pressekonfe-
renz veranstalten, in der diese Praktiken

ofFentlich angeprangert wurden. Selbst
nahm ich nicht an der Pressekonferenz

teil, aber der Priester bestatigte, seine In-
formationen stammten «aus zuverlassi-

gen Quellen». Von da ab wurde mein Te-
lefon durch die Direktion abgehort; man
folgte mir auf Schritt und Tritt. Ich wurde
von der Generaldirektion vorgeladen, die
mich des Denunziantentums bezichtigte.
Da mich mein direkter Vorgesetzter
schatzte, wurde ich nicht entlassen, son-
dern bloss weiterhin strong iiberwacht.

Die Motivation

Freilich lasst sich eine solche irmere

Widerstandsfahigkeit nicht iiber Nacht er-
reichen. Seit 1965 gehorte ich aber auch
der Vereinigung Christlicher Angestellter
an. Gemeinsam iiberdachten wir dort je-

war der einzuschlagende Kurs klar, ja gar
selbstverstandlich geworden.

1979 wurde ich zum Generaldirektor

des operationellen Teils von Chrysler in
Grossbritannien ernannt. Sehr bald sah

ich mich durch die plotzliche Aufwertung
des englischen Pfundes um 30% in einer
katastrophalen Lage. Es war unmoglich,
Autos auf den Kontinent zu exportieren.
Ich war gezwungen, eine Fabrik nach der
anderen zu schliessen. Von 26 000 Mitar-

beitern im Jahr 1979 waren wir bis 1981

auf 6000 geschrumpft. Im selben Jahr
verweigerte mir mein franzosischer Di
rektor - wir waren inzwischen von Chrys
ler Europe aufgekauft worden - die Er-
laubnis, im einzigen noch verbleibenden
Werk das Modell «Horizon» zu lancieren,
welches bis dahin fur den englischen
Markt in Frankreich hergestellt worden

«Meme finanziellen Mittel reichten

nicht aus. Aber ein Fehlschlag tragt
oft mehr zur Ausbildung bei als
ein spielend erreichter Erfolg.»

weils unser Verhalten am Arbeitsplatz im
Lichte des Evangeliums. Als ich daher
1973 eindeutig Stellung beziehen musste,

Jean Fayet wdhrend seines Vortrags im Verkehrshaus Luzern (r. die Dolmetscherin)

war. Die beiden andern in unserem engli
schen Betrieb fabrizierten Modelle hatten

ihr Ende erreicht. Es kam also einem Be-

schluss gleich, auch das letzte Werk
schrittweise zu schliessen.

Hindernis umgefien

Im Blick auf das Wohl des ganzen Un-
ternehmens wie auch des nationalisti-

schen Charakters dieses Entscheids be-

schloss ich, das Hindernis zu umgehen.
Mit Hilfe meines Kollegen, der fur die Fa-
brikation des «Horizon» in Spanien zu-
standig war, installierten wir samtliche
technischen Einrichtungen, um fur eine
Lancierung am 1. Juli 1981 bereitzu sein.
Zusammen mit dem englischen Vor-
standsvorsitzenden sprachen wir bei der
Generaldirektion von Peugeot vor - unter
Umgehung meines direkten Vorgesetzten.
Nach drei Monaten intensiver Verhand-

lungen gelang es uns, seine Zustimmung
zu erreichen. Drei Monate spater brach-
ten wir das Modell auf den Markt. Wir

waren ein betrachtliches Risiko eingegan-
gen. - Den Preis dafiir sollte ich erst spa
ter bezahlen miissen, als mir bei meiner
Riickkehr nach Frankreich kein Posten

mehr angeboten wurde, so dass ich mich
1982 von der Gruppe trennen musste.
Vier Jahre danach verlor ich meinen Po-
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sten als Generaldirektor von Rockwell

Automotive in Europa, weil ich mich ge-
weigert hatte, eine ungerechtfertigte Um-
strukturierung durchzufiihren. Ubrigens
wurde diese gar nie realisiert, und das
Werk, das ich damals hatte schliessen sol-
len, ist heute zum Prunkstiick des Unter-
nehmens geworden.

Nun war ich aber das Diktat dieses im-

mer wiederkehrenden Themas der Um-

strukturierung endgultig satt und lehnte
auch die Bezeichnung «Umstrukturie-
rungsspezialist» ab, welche die KopQager
mir angehangt batten. 1986 hot man mir
den Posten des Vorsitzenden von Bendix

Electronics an. Diese Firma wurde zwei

Jahre spater von Siemens aufgekauft; den
Posten habe ich noch heute inne.

Junge Industrienatlon und

alter Kontinent

Nun noch zu Korea, jenem Land, fur
das ich mich in den vergangenen 13 Jah-
ren mit viel Elan eingesetzt habe und fur
das es sich meiner Meinung nach auch
weiterhin Risiken einzugehen lohnt. Mein
junger amerikanischer Vorgesetzter be-
schloss 1987, ein Labor zur Entwicklung
von Automaton und eine Fabrik einzu-

richten, bevor auch nur eine einzige Be-
stellung vorlag. Inzwischen gehdrte unse-
re Gesellschaft der Siemens-Gruppe an,
und bei Siemens ist es Tradition, keine
Risiken einzugehen.

Als Verantwortlicher fur die koreani-

sche Tatigkeit sah ich mich sehr bald mit
einem enormen finanziellen Problem

konffontiert. Die Banken weigerten sich,
unser Defizit weiter zu decken. So musste

ich unsere Muttergesellschaft um einen
namhaften Kapitalzuschuss angehen, der
nur unter der Bedingung gewahrt wurde,
dass ich sofort Erkundungen fur den Ver-
kauf des Untemehmens einleiten wiirde.
Ehrlich gesagt, setzte ich meine Energie
nicht fur die Suche nach einem mogli-
chen Kaufer ein, sondem versuchte das
Unmogliche, namlich die Unterstiitzung
eines Konstrukteurs, in diesem Falle
Hyundai, zu gewinnen. Innerhalb dreier
Monate unterzeichnete dieser einen Ver-

trag, der mir 60% seines Bedarfs an
Autoelektronik zusicherte. Das Entwick-
lungslabor und die bereits bestehende Fa
brik auf koreanischem Boden batten

Hyundai von unserer Emsthaftigkeit
iiberzeugt. Waren wir dem Modell Sie
mens gefolgt, indem wir mit der Investiti-
on gewartet batten, bis die Bestellungen
vorlagen, hatte ieh nicht die geringste Er-
folgschance gehabt. Und dazu batten wir
ausgerechnet in dem Moment aufgege-
ben, wo die Frucht pfliickreif war.

Seither hat dieses Vorgehen Schule ge-
macht, und wir haben in China, Mexiko

und Brasilien ahnliche Operationen un-
ternommen. Unsere Gesellschaft erlebt

momentan eine international beneidens-

werte Entwicklung.

Das Beispiel zeigt, dass der Erfolg im
direkten Verhaltnis zu den Risiken steht.

Wenn diese Sicht der Dinge in unserer eu-
ropaischen Kultur presenter ware, konnte

Jean Fayet: «Eine solche Atmosphare ... Idsst die Freiheit aller zu, so dass sie auch
wieder den Mut zum Abenteuer finden.»


