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Die CAUX-Information

berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte
heilen

♦ die moralische und
geistige Dimension der
Demokratie starken

♦ den Einzelnen und
die Familie fordern

♦ ethisches Engagement
in Beruf und Unterneh-

men unterstutzen

♦ Gemeinsinn und Hoff-
nung in den Stadten

beleben

♦ Verbindungen zwischen
Menschen verschiedener

Kulturen schafFen
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Zwischenhalt, Zeit des Riickblicks - wie bei einem Ernte-
dankfest: der Dank fur das, was gewacbsen, fiber die reiche
Ernte, die Enttauschung fiber das, was nicht gedieh, fiber den
bestimmten Acker, der diesmal weniger hervorbrachte als
letztes Jahr.

Je mehr wir uns dem Cbergang in das neue Jahrtausend
nahern, desto offensichtlicher wird es, dass ein solcher Zwi
schenhalt, mit Bestandsaufnahme und Ausraumen - eine
«Usrumete», wie wir Schweizer sagen wfirden - eben das
«reinen Tisch machen», durchaus zur Vorbereitung dieses
libergangs passt.

Wir konnen vermutlich keine fehlerfreien Prognosen stellen
und die Zukunft ganz bestimmt nicht garantieren! Aber uns
erinnern mit Dank, mit Freude, manchmal auch mit Trauer
und Reue aus dem Vergangenen lernen konnen wir alle. Un-
ser Beitrag dazu, Unrecht aus der Vergangenheit zu beheben
und Wunden dieser Vergangenheit zu heilen, kann zum
Grundstein dessen werden, was wir fiir die Zukunft aufbauen.

Leider ist allzu vieles von dem, was in den letzten hundert
Jahren falsch gelaufen ist, nicht wieder gutzumachen. Wie je-
doch aus verschiedenen Beitragen in dieser Ausgabe hervor-
geht, birgt ein offenes Eingestehen, das Ansprechen begange-
nen Unrechts bereits die Gelegenheit in sich, daraus zu lernen,
und mit ihr den Keim neuen Vertrauens, gelauterter Bezie-
hungen und auch gerechterer Losungen.

Dieser personliche Lernprozess zieht Kreise; es entstehen
lebendige Gemeinschaften, die schiipferisch tatig werden
konnen.

Die nachsten Seiten geben Einblick in solche Programme
und Gesprache, Einsatze und Projekte; in den Grossstad-
ten Europas und der USA - in Landern im Aufbau wie Sfid-
afrika und Thailand - in krisengeschfittelten Regionen wie
Nordirland, Kambodscha und Ruanda - in kleineren und
grosseren Industriebetrieben - in Familien und im offentH-
chen Leben - in den Beziehungen zwischen Ureinwohnern
und Einwanderern Australiens - in der rauhen, aber span-
nenden Welt der Medien.

Uns iiegt daran, Ihnen diese Berichte von dem weiterzuge-
ben, was heute im Wachsen begriffen ist. Dabei handelt es
sich nicht um abgeschlossene Kapitel, sondern um Initiativen
von Menschen, die sich - iibrigens meist auch nach einem
Zwischenhalt - auf den Weg gemacht haben.

In diesem Sinne wfinschen wir Ihnen eine gute Lekttire
und senden Ihnen beste Wfinsche fiir Ihren Weg durch die
kommenden Monate. Ihr C.I.-Team
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Gedenken an judische Fluchtlinge

Der 19. August 1999 in Caux war dem Erinnern gewidmet: dem
Gedenken an die Fluchtlinge von gestern und heute. Fine schlichte
Tafel unter der bereits 1997 gepflanzten Gedenk-Fiche wird kunftig an
die 1600 Juden, die im Jahre 1944 im Caux-Palace Zuflucht gefunden
batten, und all jene, die an der Grenze abgewiesen worden waren,
erinnern.

Die Inschrift der Tafel vor dem iiber-

waltigenden Panorama des Genfersees
und der franzosisch-schweizerischen Vor-

alpen lautet: «Im Gedenken an die jiidi-
schen Fluchtlinge, die wahrend des 2.
Weltkrieges hier untergebracht, und jene,
die an der Schweizer Grenze abgewiesen
wurden. Wir vergessen sie nicht.» Der
President des Staatsrats des Kantons

Waadt, Claude Ruey, der wegen einer
Pressekonferenz iiber das leider auch

heute so aktuelle Fluchtlingsproblem
nicht personlich an der Gedenkveranstal-
tung teilnehmen konnte, sandte eine Bot-
schaft. Darin beschreibt er das Erinnern

als «eine der edelsten und hochsten

menschlichen Tugenden». Und direkt an
das judische Volk gerichtet: «Ihnen wi-
derfuhr ein solch einzigartig grausames
Schicksal, dass die gesamte Menschheit
kunftig unter seinem Zeichen steht. Ein
Schicksal, das entgegen aller abscheu-
lichen Bemiihungen, es zu leugnen, tiefe
und schreckliche Spuren in der Geschich-
te hinterlassen hat.»

Wir miissten der historischen Wahrheit

mutig und direkt ins Auge blicken, mein-
te Ruey weiter, aber die Pflicht des Erin-

nerns sei «eine schmerzhafte Tugend fur
die Schweiz». Es gehe nicht darum, der
Vergangenheit zu gedenken, um die Ge-
genwart zu verdammen; «Das Erinnern
der Alteren soil den jiingeren Generatio-
nen die Augen offnen. Dem Kanton
Waadt mangelt es nicht an Mut.» In sei-
nen Augen enthiille diese Vergangenheit
die Starken und Schwachen der Men-

schen, «auf der einen Seite Kleinmut und
Hohn; auf der anderen Mut, Entschlos-
senheit und Kompromisslosigkeit». Ab-
schliessend erklarte er: «Die Suche nach

der Wahrheit ist ein standiger Prozess, ge-
pragt vom Blick sowohl in die Vergan
genheit als auch in die Zukunft.»

Hdnde nicht in den Schoss legen

In seiner Ansprache erinnerte der Biir-
germeister von Montreux, Pierre Salvi,
daran, dass seine Stadt zu Beginn des Jah-
res 1945 mit ihrer damaligen Einwohner-
schaft von 16 000 Menschen viertausend

Verwundete, Deportierte und andere
Fluchtlinge aufgenommen habe, darunter
auch die im Hotel Esplanade, dem friihe-
ren Caux-Palace, untergebrachten Juden.
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Die Erinnerungstafel
im Park des ehemaligen

Caux-Palace
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Er meinte, es sei wichtig, dass jeder fur
sich die Frage nach seiner personlichen
Schuld beantworte. Fiir ihn «neigt der
Mensch dazu, seine Fehler zu vergessen
und sie zu wiederholen»; daher gehe es
darum, die Hande nicht in den Schoss zu
legen. Die Region nehme auch heute
noch Hunderte von Fliichtlingen auf. Sal
vi schlug eine Briicke zwischen der Ge-
schichte und der heutigen Bestimmung
des Hotels, das nach Kriegsende in ein
Begegnungszentrum umgewandelt wur-
de: «Die Heilung der Wunden der Ver
gangenheit ist die Basis einer besseren
Zukunft, gepragt von Toleranz, Verge-
bung und Liebe zwischen den Volkern.
Jeder kann dazu beitragen.»

Nach Aussage der Organisatoren sind
«die Gedenktafel und die schlichte Ge-

denkfeier Ausdruck des Wunsches, im
Hinblick auf die Gestaltung einer weniger
belasteten Zukunft, an der alle teilhaben
konnen, die Lehren aus der Geschichte zu
ziehen». Pfarrer Olivier Fonjallaz von
Montreux sprach ein Gebet. Auf Wunsch
von Rabbi Herve Krief aus Lausanne, der
bedauerte, nicht personlich teilnehmen zu
konnen, verlas einer der Organisatoren
den 70. Psalm. Zu den Gasten an der Ge-

denkfeier gehdrten auch die Teilnehmen-
den am letzten Konferenzabschnitt des

Sommers mit dem Titel «Ziele und Werte

fur das 21. Jahrhundert». Als Zeichen der

Solidaritat mit den Fluchtlingen der heu
tigen Zeit entziindete je ein Vertreter der
funf Kontinente eine Kerze.
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Die Chance elnes Neubeginns

Die erste Konferenzwoche war

dem Thema «Reinen Tisch ma-

chen» gewidmet und bot jedem
Einzelnen die Gelegenheit, seine
Vergangenheit zu beieuchten und
zerriittete Beziehungen wo mog-
lich wiederherzustellen, um so
den Weg fiir wirkliche Heilung
freizuniachen.

Das Thema war jedoch auch
eine Einladung, den Blick iiber
den Horizont des eigenen Lebens
und der persdnlichen Verpflich-
tungen hinaus auf die eigene Ge-
meinschaft und Nation zu richten

und sich der Verantwortung als
Mitglied einer weiter gefassten

Gemeinschaft zu stellen. Einige
Nationen haben bereits wichtige
Schritte zur «HeiIung der Wun-
den der Vergangenheit» als Vor-
aussetzung fiir die Zukunftsge-
staitung unternommen. So horten
die Teilnehmer der Konferenz in

Caux unter anderem Berichte

iiber jiingste Initiativen in Siid-
afrika und Australien, mit denen
die schmerzliche geschichtliche
Vergangenheit dieser Lander,
gepragt durch die Apartheid bzw.
die Missachtung der Rechte der
Aborigines, aufgearbeitet werden
soil.

900 Jahre nach den Kreuzzugen
Am 15.07.1099 eroberten die Kreuz-

ritter die Stadt Jerusalem. Auf den Tag
900 Jahre spater sprach einer der Initian-
ten des christlichen «Vers6hnungs-
marsches» aus Jerusalem in einer Di-

rektschaltung iiber Satellit zu den
Teilnehmern der Konferenz in Caux.

Lynn Green ist Leiter der Organisation
Jugend mit einer Mission in Europa und
Mitorganisator des an Ostem 1996 in
Koln gestarteten Versbhnungsmarsches,
der die insgesamt etwa 1000 Teilnehmer
auf den Spuren der Kreuzritter durch das
Rhein- und Donautal, die Turkei, Syrien,
Libanon, Israel und die palastinensischen
Gebiete nach Jerusalem fuhrte. Ziel war

nicht die Verkiindigung der frohen Bot-
schaft, sondern die Bitte um Vergebung
fur die im Namen Christi begangenen
Greueltaten und damit die Linderung des
bitteren Erbes der Kreuzzuge. Das vier-
jahrige Unterfangen gipfelte am 15. Juli
1999 in der Ankunft von 500 Christen aus

westlichen Landern in Jerusalem.

libers Telefon berichtete Green den
Teilnehmern in Caux: «Wir wussten

nicht, was uns erwarten wiirde; mogliche
Gefahren gab es genug. Aber wir stiessen
nirgends auf Feindseligkeit; im Gegenteil,
die Menschen begegneten uns iiberall
sehr herzlich und positiv.» Er sprach vom
«Bau aussergewohnlicher Briicken zwi-
schen den V61kern».

Ablehnung und Zustimmung

Wie die Konferenzteilnehmer erfuh-

ren, waren damals an einem einzigen Tag
75 000 Manner, Frauen und Kinder get5-

tet worden, darunter 6000 Juden, die in
einer Synagoge, wo sie Schutz suchten,
bei lebendigem Leibe verbrannt wur-
den; auch waren 30 000 in der Al-Aqsa-
Moschee versammelte Muslime abge-
schlachtet worden. Edward Peters von

der englischen Clean-Slate-Kampagne
stellte Lynn Green dem Publikum in
Caux vor und warf die Frage auf, ob die
Bitte um Verzeihung fur Taten, die Jahr-
hunderte zuriickliegen, sinnvoll und
notwendig oder, wie einige kritische
Pressestimmen behauptet batten, purer
Unsinn sei. Green antwortete, der Ver-
sohnungsmarsch hatte sowohl Ableh
nung als auch grosse Zustimmung her-
vorgerufen. In einem Leitartikel hatte
die Londoner Times einen Monat zuvor

den Marsch als «sinnloses Unterfan-

gen» und «hohle Geste» bezeichnet.
Diesem Kommentar hielt Peters die

Aussage des Biirgermeisters von Tel
Aviv entgegen, der den Wanderern letz-
te Woche Folgendes mit auf den Weg
gab: «Der Friede in Nahost wird durch
Menschen wie Sie kommen.»

Abschliessend meinte Peters: «Der

Westen iibersieht allzu oft die aus den

damaligen Ereignissen stammende Ver-
bitterung.» Diese sei in die Kolonialzeit
und ins zwanzigste Jahrhundert hinein
iibertragen worden und habe nicht nur
die Beziehungen zur arabischen Welt,
sondern auch zu Juden und Orthodoxen

gepragt. In der anschliessenden Diskus-
sion im Saal sagte eine muslimische
Teilnehmerin, sie sei zutiefst beriihrt,
und fligte bei: «Auch wir Muslime mils-
sen um Verzeihung bitten.»

«Gar nicht so schlecht, diese
Idee!"

Reinen Tisch furs neue Jahrtausend -

dieser Gedanke beginnt Fuss zu fassen. In
Grossbritannien war im Fruhjahr unter
dem Titel Clean Slate Campaign eine
breit angelegte Aktion angelaufen, die,
wie es sich heute gehort, im Internet unter
der Adresse http://www.cleanslate.org an-
wesend ist. An der Tagung in Caux wur-
den zwei der Vorstandsmitglieder der bri-
tischen Aktion von unserer Kollegin vom
Global Express, Laura Trevelyan, befragt:

Wie kam es zur Idee des Reinen-

Tisch-Machens?

Edward Peters: Hier trifft wohl das

Bild der grossen Tiir zu, die sich auf klei-
nen Angeln dreht. Es war ein unerwarte-
ter Gedanke. Mich belasteten zwei weit

zuriickliegende Ereignisse, unter denen
Freundschaften gelitten batten. Es lag an
mir, in diesen Fallen ein Wort der Ent-
schuldigung zu sagen. Die Freundschaf
ten wurden wieder ganz - ein befreiendes
Erlebnis! Dann ging mir auf, welch um so
befreienderes Erlebnis es sein kormte, ei
nige weitere Altlasten vor dem neuen
Jahrtausend abzulegen.

Wir Briten reden viel vom grossen
Millennium-Fest. Der beruhmt-beriichtig-
te Millennium-Dom ist im Ban, er kostet
etwa 700 Millionen £. Die Clean Slate-

Kampagne wurzelt in einer Idee, die
langer anhalt als ein blosses Fest: Jede
Biirgerin und jeder Burger konnte einen
Schritt unternehmen, um Altlasten abzu
legen. Wir verschreiben jedoch keine Re-
zepte, sondern schlagen zwei einfache
Regeln vor: 1. Es geht um meinen oder
unsern reinen Tisch, nicht den der andern.
2. Es ist eine private Angelegenheit.

Fiir die Kampagne haben Sie eine
beeindruckende Schirmherrschaft.

Die Grundidee, Altlasten abzulegen,
ist in alien Glaubenstraditionen verankert.

Die jungen Sudamerikaner bestiirmen
Cornelia Sommaruga, Prdsident des In-
ternationalen Komitees vom Roten Kreuz,

mit Fragen
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Interview mil den Initianten der Kampagne im «Clean Slate Studio» auf dem Podium des Konferenzsaals

Wohl deshalb haben viele religiose Per-
sonlichkeiten ihre Unterstiitzung zugesi-
chert. Weitere Sponsoren kommen aus
der Welt des Sports - so ist ein Name wie
Bobby Charlton bestimmt vielen Leuten
bekannt. Wir vom Vorstand waren aber

einfach eine wohlmeinende Gruppe von
Amateuren, bis wir auf Christopher Mor
gan stiessen, seit 30 Jahren Marketing-
fachmann...

Christopher Morgan: Allein die Idee
einer Kampagne des Reinen-Tisch-Ma-
chens ist fhr eine Marketingperson eine
Herausforderung!

Was denkt Ihre Familie von dieser

Kampagne?
Meine Frau benutzt den Gedanken wie

einen grossen Cricketschlager: «Du hist
doch bei dieser Reinen-Tisch-Kampagne,
nicht wahr? Also...!»

Wie geht es der Kampagne?
Wir arbeiten auf ein Crescendo im

Herbst und aufs Jahresende bin - Edward

Peters und Chris Evans haben mir eine

grosse Verantwortung in der Gestaltung
des Zeitplans iiberlassen. Bis jetzt haben
wir die Regionalpresse angesprochen.
Manche meiner Freunde in den Medien

grinsen hinter vorgehaltener Hand. Ande-
re rauspern sich und murmeln: «Gar nicht
so schlecht, diese Idee!» Einige nehmen

sich den Gedanken zu Herzen. Es geht
darum, die Idee zu verkaufen - eigentlich
tont es schrecklich, wenn man das Wort
«Verzeihung, bitte!» verkaufen soil. Viel-
mehr muss es erklart und erlautert wer-

den, damit es auch den dickhautigsten
Medx''""hafFenden unter die Haut geht.

Das Thema «reinen Tisch machen» lost

viele Fragen und Kommentare aus

Welche Ziele verfolgen Sie mit der
Kampagne?

Christopher Morgan: Von Anfang
dachte ich an die 55 000 Gefangenen in
Grossbritannien. Das sind zu viele. Eine

verniinftige Zahl unter ihnen sollte nicht
inhaftiert bleiben mussen. Allein schon

das Gerichtsverfahren ist eine Bestrafung.
Klar, es geht nicht darum, mit Kriminel-
len nett zu sein. Aber in dieser Sache ist

eine Eingabe beim Innenminister fallig.
Fiinftausend von ihnen sollten eine Chan

ce kriegen. Sie wiirden in den Medien er-
scheinen, ihr Verantwortungssinn ware
gefordert, und ebenso jener der Arbeitge-
ber, die ihnen eine Gelegenheit zur Arbeit
bieten konnten.

Edward Peters: Meine Erwartungen
richten sich auf eine mittelgrosse Stadt
wie Oxford. Ich stelle mir eine Reine-

Tisch-Woche fur unsere Stadt vor. Un-

langst besuchte ich den Burgermeister.
Der Antrag fur eine solche Woche wird
dem Stadtrat vorgelegt. Ende November
konnte also so eine Woche stattfinden.

Als Personen und als Gesellschaft kdnnen

wir Bestandsaufnahme machen, damit die
Stadt zu einem Ort werden kann, auf den
wir als Burger stolz sind. Alle kdnnen wir
etwas in Ordnung bringen, seien es Ras-
sen- Oder andere Vorurteile, Dinge in der
Familie, der Umwelt, in Sucht- oder Ge-
sundheitsfragen: ein reiner Tisch, persdn-
lich und gemeinsam. cbs
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«Kein Klub von Engein»
Peter Eigen zum Ttiema Korruption

Weder later

Thomas Ntombo,

«Korruption schadet vor allem den Schwachsten», erklarte Peter
Eigen, Prasident von Transparency International, in seinem offentliehen
Vortrag an der Konferenz Mr Mensch & Wlrtschaft in Caux.

Transparency International wurde vor
sechs Jahren gegriindet, um die Korrupti
on einzudammen, die sowohl wirtschaftli-
che Entwicklung, als auch gutes Regieren
behindert. AIlzu lange sei Korruption ein
Tabu geblieben; man babe kaum gewagt,
diese Frage anzusprechen. Sic sei alien-
falls «kulturell» bedingt und als «opferlo-
ses» Vergehen toleriert worden. Eigen be-
tonte aber; «Korruption bewirkt
menschliche Trag6dien.» In schwerste
Mitleidenschaft werde jene Mutter in
Uganda gezogen, die keine Spitalbehand-
lung fur ihr Kind bekomme, weil sie es
sich nicht leisten konne, das Personal zu
bestechen oder aber jene Japaner, die
durch unsaubere Blutkonserven, von kor-
rupten Beamten zur Transfusion freigege-
ben, mit Aids infiziert wurden.

Eigen war bei der Weltbank fur
Projekte in Lateinamerika und Afrika
zustandig und griindete dann die Nicht-
regierungsorganisation Transparency
International (TI), die heute in siebzig
Landern aktiv ist.

Er lobte das unlangst von der OECD
verabschiedete Ubereinkommen, welches
die Bestechung von Beamten eines Dritt-
staates als einklagbares Vergehen defi-
niert, als «wesentliche Verbesserung».
Zum Zustandekommen dieser neuen Re-

gelung hatten Tl-Vertretungen verschie-
dener Staaten beharrlich beigetragen. Die
Schweiz babe zwar das Abkommen noch

nicht ratifiziert. Im Ausland entrichtete

Schmiergelder kormten immer noch als
Spesen deklariert werden, aber die Ge-
setzgebung sei in Vorbereitung.
Im Monat Juni kormte die TI am St.-

Galler Management-Symposium den
Freiheitspreis der Schmidheiny-Stiftung
entgegennehmen. In seinem Referat in
Caux betonte Eigen, es musse «eine breite
Koalition von Vertretern der dffentlichen

Verwaltungen, der Privatwirtschaft und
der Bev61kerung» geschaffen werden.

Wunder wirkendes Dreieck

«Regierungen sind oft selbst Teil des
Problems und wirken unglaubwurdig,
wenn sie Massnahmen gegen Korruption
einleiten mochten. Die Wirtschaft ihrer-

seits ist oft sowohl Taterin als auch Opfer
dieser Praktiken.» Daher solle diese

«breite Koalition» von beherzten Biirge-
rinnen und Biirgern zusammenarbeiten,
um eine Veranderung zu erreichen; sie

konnten «das Wunder wirkende Dreieck

bilden, welches mehr Gerechtigkeit und
Wohlstand fur alle schafft».

Eigen schilderte die von der TI emp-
fohlene Arbeitsweise, um der Korruption
entgegenzutreten. Einmal sollen zwi-
schen Korperschaften, deren Aktivitaten
sich iiberschneiden, Koalitionen gebildet
werden. Wichtig sei auch ein umfassen-
des Konzept: «Wir wollen es nicht bei
Sanktionen bleiben lassen oder nur uber

andere Gericht halten. Wir sind kein Klub

von Engein. Wir wollen beim Errichten
von Integritatssystemen helfen.» Diese
seien so zu verstehen wie das Immun-

system im menschlichen Organismus.
Drittens stehe das Berliner TI-Hauptquar-
tier den nationalen Vertretungen mit
Dienstleistungen bei, damit sie ihre Prio-
ritaten realisieren konnten.

Die Tageszeitung La Presse berichtete
in Wort und Bild iiber den Anlass und zi-

tierte die abschliessenden Satze aus dem

Referat: «Wir wollen fur die Unterdriick-

ten und fur jene einstehen, die ihr Land
zu verbessern wiinschen. Es ist wichtig,
ein weltweites ethisches System zu schaf-
fen und die moralischen Werte neu zu be-

leben. Es ist eine internationale Pflicht,
privat und staatlich, national und person-
lich, in der Suche nach dem zukiinftigen
Wohlergehen aller.»

Korruption ist ungerecht, weil we
der alle in der Lage sind, sie auszu-
iiben, noch alle davon profitieren kon-
nen.

Wer sie ausiibt, kommt in Genuss von
Vorteilen; wer nicht daran teilhaben kann,
geht leer aus. Die Korruption ist sehr au-
toritar. Sie drangt sich gewissen Personen
unantastbar auf. Allein wenn man bei der

Verwaltung etwas zu bearbeiten hat, wird
man zur Kasse gebeten. Dieser Sache
sind wir alle ausgesetzt, egal wer wir
sind.

In gewissen Fallen ist der Rechtsstaat
liickenhaft, so auch in meinem Lande,
Kongo, wo man nicht weiss, an wen sich
mit einer Beschwerde wenden. Man sitzt

wie in einer Falle; sogar fur Dinge, die
einem rechtens zustehen, muss man
Schmiergeld zahlen. Dies kenne ich aus
eigener Erfahrung, und es hat mich
enorm aufgeregt:

Vor einigen Jahren wollte ich in der
Hafenstadt Matali mein Auto zur Einfuhr

verzollen. Die Beamten verweigerten ihre
Unterschrift. So konnte ich mir keine Pa-

piere beschaffen, um den Wagen zu ver
zollen, eine unumgangliche Tatsache. Ich
hatte zwei Moglichkeiten: entweder das
Auto aufgeben oder schmieren. In meinen
Kreisen hatte ich oft gegen die Korrup
tion gesprochen und stand daher vor der
Wahl, ob ich unglaubwurdig werden
wollte. (...) Ich war gezwungen, Drohun-
gen auszusprechen, obwohl es mir sehr

Peter Eigen, Prasident von Transparency International (Mitte), Daniel Domtnel, Vorsit-
zender der franzdsischen Sektion (links), und Inese Voika, Prdsidentin des neu gegriin-
deten lettischen Zweigs (rechts) im Gesprdch mit Konferenzkoordinator Chris Evans
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noch Opfer Ertrag mit Prinzipien

Demokratische Republik Kongo Sir Jomes Lester, Grossbritonnien

zuwider war, Namen von Regierungsmit-
gliedern zu nennen, damit mir meine Pa-
piere ausgestellt wurden. Stellen Sie sich
jene Personen vor, die in derselben Lage
sind und niemanden von den Behorden

kennen! Sie sind blockiert. - Seit jenem
Erlebnis kampfe ich aktiv gegen dieses
Phanomen. Meine Mittel sind beschei-

den, aber ich will weder Tater noch Opfer
der Korruption sein.

Nidia Diaz aus El Salvador kdmpfte in
den Siebzigerjahren aufseiten der
Guerilla. Als Parlamentsabgeordnete seit
zwei Wahlperioden nimmt sie mit viel
Elan teil an der Gesprdchsrunde in Caux
iiber «die Bekdmpfung von Korruption,
Ursache der Destabilisierung und des
Scheiterns von Entwicklung».

Bekanntlich ist kein Bereich gegen
Korruption gefeit, auch Institutionen
nicht. In Europa sahen wir kiirzlich, wie
die ganze EU-Kommission wegen Be-
trugs zuriicktrat; das Parlament wollte es
so. Doch gibt es auch Eloffnung:

Es gab Zeiten, da nahm man das K-
Wort gar nicht in den Mund! Heute wird
es offen ausgesprochen. Die Weltbank
teilt ihrer Bildungsabteilung mehr Mittel
zu, um in verschiedenen Landem Work
shops durchzufiihren. In Kanada beteilig-
te ich mich an der Redaktion eines Hand-

buchs fur die saubere Fiihrung eines
parlamentarischen Betriebs. Dieses Jahr
sind wir vom Allgemeinen zum Spezifi-
schen vorgedrungen und fiihren regionale
Workshops durch.

Der Internationale Wahrungsfonds ist
heute viel strikter in seiner Oberweisung
von Mitteln dorthin, wo seiner Meinung
nach Regierungen zu wenig zur Eindam-
mung dieser Probleme getan haben. (...)
Der neue Prasident Nigerias, Obasanjo,
hat unglaublich schnell gehandelt, seit er
im Amt ist, um unter der vorhergehenden
Verwaltung abgeschlossene faule Vertra-
ge zu annullieren.

Steuerabzijge?

Ich bin Vorsitzender einer Organisati
on, die unter Firmenchefs eine Umfrage
durchfuhrte, warum sie nicht in Entwick-
lungslander investieren wollen. Grand

Nr. 1 war die Korruption. Nun fuhren wir
zwei weitere Umfragen durch, um den
Finanzministern des Commonwealth zu

zeigen, welch ein Hemmschuh die Kor
ruption fur die Entwicklung sein kann.
(...)

Unlangst entwarf die OECD ein Uber-
einkommen fur ihre Mitgliedstaaten, das
die Bestechung von Beamten eines Dritt-
staates als einklagbares Vergehen defi-
niert und auch den Firmen untersagt,
Schmiergelder steuerabzugsfahig zu ma-
chen. Flier stellen wir einen Trend zur

Verantwortlichkeit fest: Viele Firmen

wollen «Ertrag mit Prinzipien» (englisch:
Profit and Principle). Viel schwieriger ist
es, der kleinen Korruption beizukommen.

Eine Warnung

Schliesslich noch ein Wort zu Kapital-
flucht und -transfer. Wir sollten uns alle

dagegen wehren, dass Kapitalflucht statt-
findet. Aber Achtung! Es gibt Leute, die
vom Wort Korruption derart besessen
sind, dass sie darin einen Grand sehen,
keine Darlehen zu gewahren. Flier sollten
wir sehr wachsam sein. Dem friiheren

Machthaber im Kongo wurden schliess
lich keine Gelder mehr gewahrt, aber ihm
selbst hat das nicht geschadet! Hingegen
haben die Schulen und Krankenhauser

des Landes darunter gelitten. Also sollte
Korruption nicht einen Vorwand zur
Untatigkeit liefem, sondem es muss
wirksam gegen sie vorgegangen werden.

Gefdhrdeter Fortschritt

Lao Mong Hoi, DIrektor des Instituts
fur Demokrotle, Kambodscho

Ich fuhrte ein Institut fur hohere Bil-

dung in einem thailandischen Lager fur
200 000 Fliichtlinge; dort begegnete ich
auch meinen Ereunden in der Morali-

schen Aufriistung. Eiir die Diplomarbeit
setzten wir hohe Massstabe - zwolf

Facher wurden gepriift. Als wir in unsere
Fleimat zuriickkehrten, anerkannte die
Regierung unsere Priifungen. Einige der
erfolglosen Studenten, die nicht in samt-
lichen Fachem bestanden batten, baten
mich trotzdem um ein Abschlussdiplom,
damit sie sich besser um eine Stelle oder

ein Stipendium bewerben konnten. In
manchen Fallen waren es die Eltern, die
sich in dieser Weise bemiihten. Einige bo-
ten dafur Schmiergelder an. Was tun? Ich
weigerte mich ausnahmslos. Zwei Kolle-
gen und zwei Studenten uberwarfen sich
mit mir; sie verliessen mein Biiro im Zorn
und knallten die Tiir zu.

Schon langer war es iiblich, sich in
Kambodscha die Stufen des Erziehungs-
systems zu erkaufen. (...) Jetzt ist da eine
ganze Generation von Beamten, die sich

ihre Stellen erschmiert haben. Und was

tun sie nun? Sie holen sich zuriick, was
sie investiert haben! Sie miissen sich

Giinstlinge besorgen, um ihre Stellen zu
sichem, und scheuen sich nicht, zu die-
sem Zweck ihre Mitburger zu erpressen.

Unsere Regierung hat erkannt, dass es
sich hier um ein soziales Ubel handelt,
das bekampft werden muss. Aber diese
Beamtenschicht benimmt sich korrupt;
daher trauen die Biirger der Verwaltung
nicht. Vielmehr dauert die Verunsiche-

rung im Lande an, weil Clans und Grup-
pen um ertragreiche Pfriinde eifern. Die
Beamten ihrerseits sind unfahig, weil sie
die entsprechenden Fahigkeiten nicht er-
worben haben. So schwindet die Perspek-
tive fur eine Entwicklung. Zum Gliick
gibt es aber Menschen wie meine Freunde
hier, die der Korruption Einhalt gebieten.
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Melanie Verwoerd
- im Parlament fur
den ANC Wilhelm Verwoerd -

Melanie Verwoerd, Afrikaanerin
und Parlamentsabgeordnete des
Afrikanischen Nationaikon grosses
(ANC), sprach am siidafrikani-
schen Natlonalfeiertag der Frauen
von der «beinahe iibermenschiichen

Fahigkeit der schwarzen Siidafrika-
ner, zu vergeben, um fiir ihr Land
eine neue Zukunft zu gestalten».
Unter den Zuhorenden befand sich

auch die Botschafterin Siidafrikas

in der Schweiz, Ruth Mompati.

Versohnung bedeute jedoch
«mehr als nur vor den Wahlurnen

Schlange zu stehen», fuhr die Red-
nerin fort. «Vergangenes kann nicht
vergangen sein, solange wir nicht
aktiv das wirtschaftliche und sozia-

le Erbe der Apartheid beseitigen.»

Sie betonte, Versohnung sei
«stets ein schwieriges und kostspie-
liges Unterfangen». Der Weg sei
steinig und qualvoll und erfordere
einen lebenslangen Einsatz fiir das
Land und seine Menschen. Ein er-

ster Schritt auf diesem Weg bestehe
darin, der Vergangenheit klar ins
Auge zu schauen und gut zu-
zuhoren. Es sei «entscheidend, dass
jene, die Leid zugefiigt haben, egal
ob vorsatzlich oder nicht, sich vor-
behaltlos entschuldigen». Sowohl
der friihere Prasident Siidafrikas,
Nelson Mandela, als auch der ge-
genwartige, Thabo Mbeki, batten
zu «Wiederaufbau und Ent^vick-

lung der Seele» aufgerufen. Mande
la habe es einmal so formuliert:

«Niemand kommt zur Welt mit

Hass auf jemand anders, sei es auf
Grund von Hautfarbe, Herkunft
Oder Religion. Hass muss etwas
sein, das die Menschen erlernen,
und wenn sie hassen lernen konnen,
konnen sie auch lernen, andere zu
lieben. Denn Liebe liegt dem
menschlichen Herzen naher als das

Gegenteil.»

Melanie Verwoerd schloss mit ei-

ner Analogie, die ihr, wie sie sagte,
in der Schweiz besonders zutref-

fend scheme: «Auf dem Gipfel eines
hohen Berges angelangt, erkennen
wir, dass es noch sehr viele weitere
Berge zu iiberwinden gilt.»

Wilhelm Verwoerd unterrichtet angewandte Ethik und politische Philosophic an
del Universitat Stellenbosch. 1996-98 betrieb er Forschung fiir die Wahrheits- und
Vii sohnungskonimissiop in Siidafrika. Er ist Enkel des Hendrik F. Verwoerd, Mi-
nisterprasident 1958-66, der Siidafrika aus dem Commonwealth loste. Wilhelm ist
Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses; seine Gattin Melanie ist Parla
mentsabgeordnete derselben Partei. Wilhelm hat seine Nachdiplomstudien in den
Niederlandeii gemacht und war ebenfalls Rhodes-Stipendiat in Oxford.

Ich danke Ihnen fiir die Gelegenheit,
fiber den Sinneswandel in Siidafrika zu

sprechen. Erlauben Sie, dass ich von mei-
nem eigenen Werdegang spreche. Ich
radchte in drei Bildern die wesentlichsten

Punkte auf diesem Weg darstellen.
Das erste Bild nenne ich: «Verfiihreri-

sches Stellenbosch der Siebzigerjahre».
Es ist eine wunderschone Universitats-

stadt ostlich von Kapstadt mit ihrer kap-
hollandischen Architektur, vielen Eich-
baumen und einem Fluss, der mitten
durch die Stadt fliesst. In einem ostlichen
Quartier befindet sich die Transvaalia-
strasse 7. Stellen Sie sich einen Jungen
vor, etwa zehnjahrig, der dort aufwachst.
Zur Schule geht er den Hiigel hinab, ge-
meinsam mit andern weissen, Afrikaans
sprechenden, christlichen, mittelstandi-
schen Kindem. Die Lehrpersonen sind
weisser, Afrikaans sprechender, christli-
cher, mittelstandischer Herkunft. Nach-
mittags besucht er den Afrikaans-Kultur-
verein, eine Art Pfadfinder.

Sonntags geht es wiederum den Hiigel
hinunter, zum reformierten Gottesdienst.
Danach ist Treff mit den «Soldaten fiii-

Christus», abends wiedeium Gottes

dienst. Mutter ist fiir ihn und seine drei
Briider da. Beim Betreten des Hauses
sieht man ein grosses Bild, auf dem ein
Gesicht abgebildet ist. Mit diesem
Gesicht von Dr. HendrDc F. Verwoerd
wachst der Junge auf. Sein Vater war der
alteste Sohn dieses Hendrik. Viele

Biicher, Gegenstande und Bilder im Hau-
se erinnern an seinen Grossvater. Ausser-

halb des Hauses erinnem ihn andere Bu-

ren daran, welch wichtiger Mensch er
war, indem er sein Volk von der briti-
schen Vorherrschaft befreite und ihm eine

eigene Republik gab. Sie erzahlen ihm
auch von jenem Tag im Jahr 1966, an
dem sein Grossvater emiordet wurde - in

vielen Einzelheiten schildern sie, was sie
an jenem Tag taten. Uberall im Land gibt
es Gebaude, Staudamme, Schulen und
Flughiifen, die den Namen dieses Gross-
vaters tragen. So wachst der Junge auf.

«Viva Verwoerd!"

Das zweite Bild stammt aus dem Jahre

1993: Eine grosse Versammlung in einem
von Weissen bewohnten Teil Kapstadts ist
im Gange. Es herrscht viel Spannung.

Die sildafrikaniscbe Botschafterin in der Schweiz, Ruth Mompati, mit dem Ehepaar
Vervi'oerd
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der Junge aus der Transvaaliastrasse 7

Helikopter iiberfliegen die Szene. Im
Freien stehen Hunderte von Menschen,
die aus den Stadtteilen der Schwarzen ge-
kommen sind. Ebenfalls an-wesend sind

Mitglieder der Burenwiderstandsbewe-
gung mit Hakenkreuzen auf den Armbin-
den; sie protestieren gegen diese erste
Versammlung des Afrikanischen Natio-
nalkongresses ANC, nachdem das Verbot
gegen diesen aufgehoben ist. Drinnen im
Saal wiederum Hunderte von verschiede-
ner Herkunft, Ballone mit den Farben des
ANC: grikt, gelb und schwarz. Die Anwe-
senden rufen im Chor: «Viva Mandela,
viva! - Viva ANC, viva!» und singen
Freiheitslieder.

Auf der ANC-Tribiine sitzt unter einer

Anzahl Personen wiederum derselbe Jun

ge, der inzwischen iiber zwanzigjahrig ist.
Er erklart den Anwesenden, warum er -
von weisser, Afrikaans sprechender,
christlicher, mittelstandischer Herkunft,
Enkel des Dr. Hendrik F. Verwoerd - Mit-

glied der sogenannt kommunistischen,
terroristischen Organisation wird, die sein
eigenes Volk unterdriicken will. Am Ende
seiner Rede stehen die Leute nicht bloss

zum Applaus auf; einige rufen sogar:
«Viva Verwoer4 viva!»

Das dritte Bild, aus dem Jahr 1995,
konnte den Titel tragen: «Melanies Ehe-
mann». In den ersten demokratischen, all-
gemeinen Wahlen in Sudafrika wird seine
Frau fiir den ANC ins Parlament gewahlt.

Schmerzliche Wahrheiten

Worin besteht nun die Verbindung
zwischen den arei jBiiuern? Wie konnen

wir uns den Aufbruch erklaren: vom ab-

geschiedenen, beschiitzten Leben des be-
vorrechtigten Burentums im Stellenbosch
der 70er Jahre bis hin zur Mitgliedschaft
beim ANC und dem Aufbau einer Part-

nerschaft, in der beide denselben Idealen
verpflichtet sind?

Ich musste einige sehr schmerzliche
Fragen beantworten. In Sachen Christen-
tum war ich entschlossen, Pfarrer der nie-
derlandisch-reibrmierten Kirche zu wer-

den. Wahrend meiner Studien in Holland

begegnete ich plotzlich Landsleuten, die
im Exil lebten. Sie gaben mir Bucher iiber
den ANC, die ich daheim nie gesehen
hatte. Mehr noch, sie erzahlten mir ihre
Erlebnisse: wie sie von der sudatrikani-

schen Geheinlpolizei gefolterr und ge-
demiitigt worden waren, und ihre Qual
dariiber, dass sogenannte Christen ihnen
dies angetan batten. Das war cine sehr
schmerzliche Wahrheit fur mich. Ich war

tief enttauscht iiber meine Kirche und ei-

nen Glauben, der mich blind gemacht und
mir Liigen iiber die Vorkommnisse im
Sudafrika der 70er und 80er Jahre aufge-
tischt hatte.

Die zweite schmerzliche Wahrheit be-

traf meine Identitat als Bure. War ich

doch gross geworden mit diesem Stolz

Wir waren willkommen als Afrikaner,
wenn auch von anderer Hautfarbe.

bereit waren zuzuhoren, miteinander zu
sprechen und gemeinsam fiir Veranderun-
gen zu arbeiten. Ich musste mich von
meiner angsterfiillten Burenidentitat weg
bewegen, auf eine offenere Akzeptanz
meiner Mit-Siidafrikaner als Mit-Afrika-
ner hin.

Bllder korrigieren

Die dritte schmerzliche Wahrheit be-
traf meine Familie. Wahrend meiner Stu

dien in England hatte ich auch Gelegen-
heit, Biicher zu lesen, die Aufschluss iiber
die 50er und 60er Jatoe gaben - gewisser-

Die ANC-Abgeordnete Melanie Verwoerd

und plotzlich befindet er sich nicht mehr
auf der Tribune als Redner fur ein nicht-

rassistisches, nicht-sexistisches, demo-
kratisches Sudafrika. Sondem er sitzt

abends zu Hause und sorgt fiir zwei klei-
ne Kinder, weil natiirlich seine Frau an
einer Versammlung oder unterwegs auf
Dienstreise ist. Unverhofft hat er wieder

mit schwierigen Veranderungen zu kamp-
fen - schwieriger noch, als damals Mit-
glied des ANC zu werden. Leute, die er
trifft, fragen nicht mehr, ob er ein Enkel
des Dr. H.F. Verwoerd sei, sondern: «0h,
sind Sie der Mann von Melanie?» Und

nachts stellt er sich manchmal die Frage,
warum er nicht jemanden von der Art sei
ner Mutter zur Frau genommen habe.

auf mein Afrikaanertum, darauf, mich
von den andern, Englisch sprechenden
weissen Siidafrikanern zu unterscheiden,
aber auch bedroht von der schwarzen

Mehrheit Siidafrikas, den Kommunisten
und den sogenannten Terroristen.

Die Grundwahrheit wurde mir einmal

von einem Pfarrer in Sambia so prasen-
tiert: «Warum strengt ihr euch derart an,
euch gegeniiber uns Afrikanern abzu-
grenzen?» Wir waren damals unterwegs
in Sambia und Simbabwe, um ANC-
Leute zu treffen; diese hiessen uns will

kommen als Men chen, die von daheim
kamen! W r v a cii willkommen als Afri

kaner, wenn auch von anderer Hautfarbe.
Fiir sie waren wir Mitmenschen, weil wir

massen meinem Grossvater in die Augen
zu blicken, zu sehen, was er getan hatte
und warum. Aber nicht nur durch Bucher,
sondern durch die Augen und Tranen exi-
lierter Mitbiirger musste ich es sehen.
Ihre Erlebnisse waren ganz anders als
das, was man mir als Junge erzahlt hatte.
Lebhaft erinnere ich mich, wie jemand
sagte: «Ieh hoffe, Sie verstehen das: Wis-
sen Sie, was wir an jenem Tag taten, als
Ihr Grossvater ermordet wurde? Wir

rannten auf die Strasse, zogen unsere
Hemden aus und begannen zu tanzen. Wir
waren so gliicklich, dass jener Mann, un-
ser Unterdriicker, getdtet worden war.»
Mit dieser Wahrheit musste ich fertig
werden. Welch ein enormer Unterschied
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Verwoerd (Schhiss)

zwischen jenem positiven Bild, mit dem
ich gross geworden war, und jenem, das
sicli die Mehrheit der Siidafrikaner und
der Rest der Welt von diesem Mann

machte!

Welter ging es darum, zu Hause eine
echte Partnerschaft anzustreben. Es war

relativ einfach gewesen, vor den Wahlen
uber Chancengleichheit zu sprechen,
Wenn aber nachts die Babys weinen und
es aufstehen heisst, wenn die Arbeit echt
geteilt werden soil, dann geht einem auf,
wie eingefleischt die Rollenbilder sind.
Es brauchte einen inneren Kampf, bis ich
soweit war, die Hausarbeit zu teilen, da-
mit wir gemeinsam im offentlichen Leben
unseres Landes wirken konnten.

All diese schmerzlichen Wahrheiten

verwirrten mich oft; ich war orientie-
rungslos. Ich musste mich mit mir selbst,

ss w
0BB

Wilhelm Ferwoerds Vaterpflichten

mit diesen Wahrheiten versohnen. Mir ist

in klarer Erinnenmg, wie ich kurz nach
unserer Heimkehr von England an die
Kiiste beim Kap fuhr. Es war ein stiirmi-
scher Tag. Grosse Brecher donnerten ans
Ufer, und ich setzte mich auf einen Felsen
nahe am Strand. Ich schaute einfach in

die Brandung. Riesige Wellen rollten her-
an und erschiitterten den Boden unter mir.

Viel lieber hatte ich mich von der Szene
entfernt, aber absichtlich blieb ich stun-
denlang dort und stellte mich den Wellen.
Genau das brauchte ich wohl zutiefst:
mich hinsetzen, fertig werden mit der Tat-
sache, dass ich Bure bin, dass ich Christ
bin und dass ich dieser bestimmten Fami-
lie angehore. In meinem Buch sage ich es
so:

Ohwohl «Weiss» zu Recht fiir viel
Falsches steht, obwohl viele weisse Man
ner fiir viel Ungerechtigkeit verantwort-
lich sind, obwohl Rassisinus, Sexismiis
und Stammesgefuhl mit mdmilichen,
weissen Buren eng verbunden sind, ob
wohl viele weisse, christliche Buren die
ses Ubel gerechtfertigt haben, obwohl ein
weisser Bure mit den Vornamen H. F. aiis

der Familie Verwoerd fiir die meisten ein
Inbegriffder grossen Apartheid geworden
ist, ist es fiir MICH nichtfalsch, unter an-
derem ein weisser, christlicher Bure zu
SEIN, und braiiche ich mich nicht einmal
zu schdmen, den Namen Verwoerd zu tra-
gen.

Die Frage ist vielmehr, was ich mit diesen
meinen Quellen mache. Wie venvandle
ich die Tatsache, dass ich Christ, Weisser,
Bure namens Verwoerd bin, weg vom
verlockenden Grund zur zerstdrerischen

Selbstleugnung, hin zur schopferischen
Quelle fiir Wiederaufbau und echte Ver-
sdhnung?
(Aus: My Winds of Change, S. 171)

Dieser Sinneswandel musste stattfin-

den. Die Versdhnung mit mir selbst und
jene mit Gott - sozusagen ausserhalb
der niederlandisch-reformierten Kirche.

Dank dem so gewonnenen Spielraum
konnte ich mich wieder engagieren, in
meinem Falle im ANC. Das war nicht

einfach. Mein Vater und andere Familien-

mitglieder sagten: «Wenn du dies tust,
gehorst du nicht mehr zur Familie.» Sie
sahen mein Engagement als Verrat an der
Familie an. Weil ich aber jene solide
Grundlage gefunden hatte, jene innere
Gewissheit, konnte ich die Wahl treffen.

Hier liegt wohl auch der Kem der Ver
sdhnung: Sie ist immer kostspielig. Mit
der Arbeit im ANC, im Forschungsauf-
trag und auch im jahrelangen, dornigen
Bemiihen, zusammen mit meiner Frau
eine Partnerschaft zu gestalten, konnen
wir seither auffichtig sagen, dass wir uns
als Sudafrikaner quicklebendig fuhlcn
und es spannend finden, an diesem
schmerzhaften Werdegang der Versdh
nung teilhaben zu konnen. Heute denke
ich so oft: Gott sei Dank habe ich Mela-

nie geheiratet!

Ziele und Werte

Das zwanzigkopfige Vorberei-
tungsteam dieser letzten Som-
merwoche kam aus zehn Landern

und zahlte zwischen 16 und 74

Jahre. Es hatte sich in den Mo-

naten zuvor durch Meinungs-
und Erfahrungsaustausch via
E-Mail auf diese Tage einge-
stimmt. Durch die Eragen: «WeI-
ches Ziel, welche Richtlinien und
Werte brauche ich personlich fiir
mein Leben in der Zukunft?»

batten sich vor allem Studenten

und junge Berufstatige angespro-
chen gefiihit.

Besonders aktuell, ja lebenswichtig
seien diese Themen fiir ihr eigenes und
die benachbarten osteuropaischen Lan
der, meinte eine moldawische Wirt-
schaftsstudentin in der Einfuhrungsrunde.
Ein Mitglied der 14-kdpfigen Delegation
aus Thailand, zwei Erzieherinnen aus Ni
geria und Tansania, eine italienische Un-
ternehmerin, die bereits zum zweiten Mai
dabei war und eine Kollegin mitgebracht
hatte, stimmten ihr zu.

Der erste Nachmittag begann mit ei
nem offenen Gesprach, welches iiber die
folgenden Tage fortgesetzt wurde. Zuerst
beleuchteten wir die Werte und Ziele,
welche unsere Lander und unser Leben

tatsachlich reflektieren - gute und nicht
so erhabene: Geld, Macht, Individualis-
mus, aber auch Mitgefuhl, Solidaritat,
Verlasslichkeit ... Am Abend wurde ein

?//
Mr. A.'s Kollegen von der thaildndischen
Delegation
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fur das 21. Johrhundert

Sketch aufgefuhrt, der in den Tagen dar-
auf immer wieder erwahnt wurde: Ein

Qualitatsladen, der «Quality-Shop», wur
de gezeigt, wo sowohl schnellen Erfolg
versprechende Wegwerfwerte wie auch
langer haltbare Qualitaten und - nicht zu
vergessen - verlockende Schwachen an-
geboten wurden: Fiir cine Portion Ent-
spanntsein oder innere Ruhe musste zum
Beispiel Herr Ewig-Eilig 3 Perfektionis-
mus und 80 Besserwissen bezahlen; derm
um jene Person zu werden, die wir sein
mochten, um fur die Welt etwas von dem
zu erreichen, wovon wir traumen, miissen
wir auch bereit sein, einen Preis zu bezah
len.

Das Wertvollste

In den morgendlichen Treffen wurden
die «Werkzeuge» analysiert, deren wir ftir
den Entscheidungsprozess im privaten
und im offentlichen Leben bediirfen,
wenn dieses wertorientiert gestaltet wer
den soli. Dazu schlugen eine Lehrerin
und ein Sozialarbeiter aus Uruguay einige
amiisante, aber gleichzeitig hochst auf-
schlussreiche Ubungen vor. Sie baten uns
zu iiberlegen, was wir als die fiinf wert-
vollsten Schatze in unserem Leben be-

zeichnen wurden. Dann notierten wir die-

se neben jenen fiinf Werten, die wir als
die wichtigsten erachten. Ob da eine Ver-
bindung bestehe, wurden wir gefragt.
Werde ich von ausseren Umstanden und

Ereignissen bestimmt oder bestinunen
meine eigenen, selbst angenommenen
Wertvorstellungen meine Lebenspriorita-
ten? Die beiden berichteten, in einer sol-

chen Umfrage schreibe jeweils die grosse
Mehrzahl der Manner, einer ihrer vorran-
gigsten Werte sei ihre Familie; die Stati-
stiken batten aber bewiesen, dass wieder-
um die Manner durchschnittlich ganze
2'/2 Minuten im Tag mit der Familie ver-
brachten!

Darauf wurden wir ermutigt, uns die
Frage zu stellen: Wofiir setze ich den
Grossteil der mir verfugbaren Zeit, mei-
ner Energie, meines Geldes ein? Woriiber
mache ich mir die meisten Gedanken,
woriiber spreche ich am ehesten mit an-
dern? Eine Diskussionsgruppe war so
gross, dass sich die Beteiligten in zwei
Altersgruppen aufteilten und beim Wie-
derzusammenkommen nicht schlecht

staunten, als sie feststellten, wie ahnlich
sich Meinungen und Anliegen beider Tei-
le waren: Gott und unser Glaube, Familie,
Freundscbaft, die Frage nach der Beru-
fung, dem inneren Auftrag, die Liebe zur
Natur und Respekt fur jene, die das Land
bearbeiten, Musik, Theater, Sport gehor-
ten mit zu dem, was uns wertvoll ist.
Ebenso lang wurde die Liste der Eigen-
schaften, die an andern am meisten be-
wundert und fiir das eigene Leben ersehnt
werden. Durch diese Gespraehe lernten
sich alle in kiirzester Zeit erstaunlich gut
kennen, und das Vertrauen wuchs. So war
es moglich, von den allgemeinen Feststel-
lungen sehr rasch zum Spezifischen in
unserem personlichen und beruflichen
Leben vorzudringen, besonders da die
Gruppengesprache als streng vertraulich
behandelt wurden.

Fortsetzung auf Seite 14

Uberraschter Kunde: Einkaufen im Quality-Shop harm recht teuer sein!

Nennen Sie mich
«Mr. A.»!

Sawa di Krab! Ich komme aus Thai

land und heisse Athayut Maninut. Aber
nennen Sie mich ruhig «Mr. A.»! - Die
Ziele und Werte, die mein Leben bis jetzt
beeinflussten, waren die vier Begriffe
Korruption, Arbeitsplatz, Einkommen
und Umwelt.

Nach Abschluss meines Pharmakolo-

giestudiums bewarb ich mich bei einem
pharmazeutischen Unternehmen fur die
Marketingabteilung, um moglichst
rasch moglichst viel Geld zu verdienen.
Ich arbeitete viel und erfreute mich eines

guten Einkommens. Doch nach vier Jah-
ren erhielt ich eines Tages die Nachricht,
jemand habe versucht, meine Mutter in
dem Restaurant, das auch unser Zuhause
war, zu erschiessen. So schnell ich konn-
te, fuhr ich zu ihr nach Bangkok. Aber ich
kam zu spat: Sie starb, ohne noch mit mir
sprechen zu konnen. Das war die leidvoll-
ste Nacht meines Lebens.

Spater erfuhr ich, die Tat sei von der
lokalen Mafia verubt worden, weil meine
Mutter sich geweigert hatte, ihnen Geld
zu bezahlen. Sonst hatte sie mir ihre Pro-

bleme stets mitgeteilt, aber dieses hatte
sie vor uns Kindern verborgen, um uns zu
schiitzen. In der Nacht, in der ich dies er
fuhr, dachte ich nur noch an Rache. Aber
der Buddha lehrt uns: «Du sollst den Teu-

felskreis durchbrechen, damit du Frieden
findest.» Ich befolgte seine Lehre und be-
gann, indent ich in wohltiitigen Werken
mithalf, um den Geist meiner Mutter zu
ehren. Ich verteilte aber auch von dem

Geld, das sie uns hinterlassen hatte, wuss-
te jedoeh zutiefst in meinem Herzen, dass
dies nicht der richtige Weg sei. Ich musste
namlich erfahren, dass ein betrachtlicher
Teil davon fur schlechte Dinge miss-
braucht worden war. Damals kannte ich

keinen besseren Weg, aber es war der Be-
ginn einer Art von Revolution in meinem
Leben.

Vernijnftig und einfach

Ein Jahr spater war ich immer noch
auf der Suche, um meine karitative Arbeit
besser zu leisten. Da begegnete ich Frau
Dr. Moo, die Kurse in alternativer Land-
wirtschaft und Medizin erteilt. Ihre Ar

beit schien mir verniinftig und einfach.
Ich wollte jedoch priifen, ob es echte
Wohltatigkeit sei und sich nicht einmal
mehr um versteckte korrupte Praktiken
handle. Ich sah, dass es echt war, denn sie
verdient sehr wenig, aber hilft den Men-
schen sehr. Sie pflanzt gesunde Pflanzen,
nicht nur in den Feldern, sondern auch in
den Herzen der Menschen. So horte ich

auf, dem Geld nachzulaufen. Das war die
zweite Revolution in meinem Leben.

Da Frau Dr. Moo mit der Moralischen

Aufriistung arbeitet und uns viel dariiber
erzahlt hat, bin ich hergekommen, um
auch die MRA auf Herz und Nieren zu

priifen und meine Ziele und Werte fur das
nachste Jahrhundert zu finden.
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2. August in Vevey am Genfersee:
Die Reihen im grossen Amphi
theater fiillen sich zum Festspiel
der «Fete des Vignerons», des alle
25 Jahre stattfindenden Winzer-

festes. Ein seltener Blick auf

Caux eroffnet sich hinter den Zu-

schauerreihen.

Aus einem Forum der Konferenz Mensch &

Wirtschaft: «Eben habe ich mein Wirtschafts-

studium abgeschlossen und werde im Banken-
sektor zu arbeiten beginnen. Dies ist mein erster
Besuch in Caux. Die Teilnahme am Forum der

jungen Berufsleute (Junior Round Table) hat
mir die Gewissheit gegeben, dass es auf die
einzelne Person ankommt; dass wir tatsachlich
etwas bewirken konnen, um die Dinge zu veran-
dern, weil es iiberall auf der Welt Menschen gibt
wie wir.» Ruma Bose, Kanada

Die Familie Chittasy aus Laos, die heute in Australien lebt, geniesst die
Mitgestaltung eines Konferenzabschnitts.
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Mittagspause - auch fiir die Teil-
nehmer am Sommerkurs uber

Konfliktanalyse und -verande-
rung, dem Caux Scholars Progam

Nebst Vorfiihrungen ihrer farben-
frohen und auch nachdenklich stim-

menden Show wirkt die Truppe jun-
ger Siidamerikaner von «Gente Que
Avanza» auf ihrem Kontinent im Er-

teilen von Schulungskursen fiir Ver-
antwortlichkeit und in verschiedenen

sozialen Programmen mit. Wahrend
vier Woehen setzten sie sich sowohl

auf der Biihne - wie hier im Bild -

als auch in den verschiedensten

Aspekten des Konferenzlebens ein.

;  ?! m'

«Das Zerrissene flicken», da gibt
es viel zusammenzunahen in der

Welt! Die beiden Siidamerikane-

rinnen arbeiteten einen ganzen
Nachmittag an dieser «zerrisse-
nen Welt auf Tuch», einem Teil
des neuen Abschnitts Vergangen-
heit heilen - Zukunft gestalten,
der offentlichen Ausstellung
CAUX expo.
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Nach dem Podiumsgesprdch «Ziele iind Werte fur die Wirtschaft» gibt es viel zu disku-
tieren.

In der Wirtschaft

Ebenso lebhaft ging es bei der offentli-
chen Podiumsdiskussion um Ziele imd

Werte fur die Wirtschaft zu, denn uns al
ien wurde sehr schnell klar, dass diese
Frage unsem Alltag zwangslaufig beein-
flusst. Zu den vier Podiumsteilnehmern

gehorten auch die erwahnte moldawische
Studentin und die italienische Unterneh-

merin und Vorsitzende des italienischen

Zweigs von Transparency International
(siehe auch Seite 6).

Eine Fallstudie stiess auf grosses Inter-
esse; die Entwicklung der siidafrikani-
schen Stadt Stutterheim, jener «Stadt, die
sich selber gerettet hat», wie kiirzlich eine
Zeitung schrieb. Es war ermutigend, von
der fiir jenes Land damals ungewohnten
Zusammenarbeit zwischen Schwarz und

Weiss und von gemeinsamen Initiativen
zu horen.

Jahrzehntelang batten die beiden Be-
volkerungsgruppen mit dem traditionellen
Misstrauen zwischen den schwarzen Vor-

stadten und der weissen Irmenstadt ge-
lebt, sich aber in den Achtzigerjahren zu
einem iiberzeugten und stolzen gemeinsa
men Bekermtnis «Wir Bewohner von

Stutterheim» durchgearbeitet - und dies
mehrere Jahre, bevor die Apartheidgeset-
ze abgeschafft wurden! Dadurch hatte
sich der Lebensstandard der Bevolkerung
in den Schwarzenvorstadten und in den

umgebenden landlichen Gebieten spekta-
kular verbessert, dank dem Motto: «Wir
werden es gemeinsam losen und nicht
warten, bis die Behorden oder jemand an-
ders von ausserhalb sich um uns kiim-

mert.»

Hunderte neuer Arbeitsplatze und we-
sentlich verbesserte Schulprogramme wa-
ren die ersten Etappen des Fortschritts,
die alien Bewohnern der Stadt zugute
kamen. In letzter Zeit haben sich uber

hundert andere sudafrikanische Stadte ge-
meldet, um mehr iiber die verschiedenen
vertrauensbildenden Massnahmen und

die neuen Programme, vor allem aber
iiber das Klima gegenseitigen Respekts
und gemeinsamer Intitiativfreude in Stut

terheim zu erfahren. (Die Caux-Informa-
tion wird in einer ihrer nachsten Ausga-
ben naher auf dieses Programm ein-
gehen.)

Im offentiichen Leben

Im zweiten Podiumsgesprach, Ziele
und Werte fur das dffentliche Leben, be-
richtete die junge kenianische Lehrerin
Catherine W. iiber die «Clean Election»

(Saubere Wahlen)-Kampagne in ihrem
Land, welche zu einer jetzt laufenden
nationalen Anti-Korruptionskampagne
«Clean Kenya» (Sauberes Kenia) gefuhrt
hat.

Die Leidenschaft, der Humor und die
demiitige, aber entschiedene Haltung ei-
nes weiteren Podiumsgesprachspartners,
des ehemaligen englischen Chefbeamten
Martin Dent, der mit andern die Jubilee

2000-Schuldenerlass-Kampagne fur
Drittweltlander lanciert hat und leitet, fas-
zinierten vor allem auch die jiingeren
Teilnehmer aus Afrika, Asien und Osteu-
ropa, die ilm und die andern Vortragen-
den wahrend des Podiumsgesprachs mit
Fragen bombardierten und anschliessend
bei Tisch und bis spat in die Nacht hinein
(ja gar bis in den nachsten Morgen!) hin-
terfragten.

«Es ging uns dabei nicht nur um Arm
und Reich in der Welt, sondern auch dar-
um, wie ein Mensch wie er seine Uber-
zeugung und sein Durchhaltevermogen
behalt, woher er die innere Starke
nimmt», meinte eine der jungen afrikani-

Catherine Wanjeri berichtet iiber die
Werte-Kampagne in Kenya

Aus dem Sketch der Siidamerikaner

schen Berufsfrauen. «Dents totales Gott-

vertrauen, gepaart mit einem unverwiistli-
chen Optimismus und einer echten Liebe
fur die Menschen, ist wohl ein Teil der Er-
klarung», fahrt sie fort. «Eine echte Her-
ausforderung fiir uns, die wir jetzt nach
dem Studienabschluss ins bffentliche Le

ben eingestiegen sind!»

Brief oder Telefonanruf

Am nachsten Morgen fiihrte eine Grup-
pe von sechs jungen Siidamerikanern in
einer Pantomime die durch negative Wer
te bedingte Haltung der Selbstsucht, der
Gleichgtiltigkeit, des Zynismus und der
Selbstzufriedenheit vor. Anstatt das Ge-

genteil darzustellen, verteilten sie danach
jenen, die dies wiinschten, ein Blatt, auf
dem wir einen Brief an eine uns naheste-

hende Person unserer Wahl schreiben

konnten, der wir unsere Dankbarkeit, un-
sere Liebe oder eine Bitte um Entschuldi-

gung ausdriicken wollten.
Beim anschliessenden Treffen unserer

Diskussionsgruppe erzahlte ein Teilneh
mer - selber noch staunend -, anstatt den
Brief zu schreiben, sei er direkt zur Tele-
fonzentrale gegangen, um einen langst
falligen Anruf an jemanden in seiner Fa-
milie zu machen. Tags darauf berichtete
eine Nigerierin, Mitglied des Oberge-
richts in ihrem Land, ihren Brief habe sie
an ihre Kinder geschrieben, die auch an
der Konferenz teilnahmen, und ihnen
abends den Inhalt vorgelesen. Dies habe
zu einem angeregten, offenen und sehr
langen Gesprach gefuhrt.

Der Dialog soil nachstes Jahr fortge-
setzt (und iibrigens wiederum uber die
kommenden Monate per E-Mail ent-
wickelt) werden. Marianne Spreng
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Ehrliches Gesprach - mehr als blosse
Worte?

Konferenzen sind definitionsgcmass «Sprcchfestivals». Die unsrige
stellte in Aussicht, dies zur Kunst zu entwickeln - cine Gelegcnheit zu
bieten fur «ehrliche Gesprachc, die alle cin- und nienianden ausschlies-
sen», urn einen der Organisaturen, Rob Corcoran, zu ziiieren. Seit zehn
Jahren gehort Corcoran zu einetn Netzwerk von Menschen und Grup-
pen, die versuchen, den Bogen soich «ehriichcr Gesprachc» itber die
von Rassenfragen belasteten Probleme arnerikanischcr Siiidte bin zu
spannen. Ihr Ansatz fand Widerhall in Klein- und Grosssiadten rings
um die Welt.

Zu der einwochigen Konferenz fan-
den sieh etwa 300 Menschen ein, uni
diese gemeinsamen Ansatze zu verglei-
chen. Aber wurde denn iiber ehrliches

Gesprach bloss gesprochen oder «urdc
es tatsachlich gepflegt? Kann ehrliches
Gesprach in wesentliche Talen niiin-
den, wo es doch so viel zu tun gibt und
Reden billig wirkt?

Zehn Jahre lang war Sydney Choma:;
im siidafrikanischen Gefangnis von Rob-
ben Island inhaftiert. Hier begami er die
Kraft des «ehrlichen Gesprachs» zu etit?
decken.

Die Warter seien aus «dem riickstandiw

gen» und konservativsten Teil der Afri-
kaaner-Bevolkerung ausgewahit worden.-
«Ihre Brutalitat sollte die Rassen tren-

nen», sagte Choma. Aber im Lauf einiger
Jahre hatten die Haftlinge «einen ansserst
guten Kontakt» zu ihren Bewachern her-:-
gestellt. Viele der Gefangenen seien hoch :
qualifiziert gewesen: Arzte, Matheniati-
ker oder Juristen. Sie hatten die Warter

ermutigt, ihre Bildung zu verbessern, und:
hatten Studienmaterial besorgt, ihnen bei
den Aufgaben geholfen. Im Gegenzug
hatten die Warter Zeitungen hereinge-v
schmuggelt. Der Dialog sei aktiv, prak-;
tisch gewesen.

«Im Gefangnis erlebten wir so etwas
wie politische Entwicklung», so Choma,
«in dem Sinne, dass wir spiirten: Wenn
jene Warter sich iiberzeugen liessen,
dann wiirde es nicht schwierig sein, ande-
re Weisse zu iiberzeugen. Es bestiitigte
unsere Politik, dass alle Rassen in Frieden
und Harmonic zusammen leben k6nnen.»

Als heutiger Biirgermeister der Berg-
werks- und Industriestadt Middelburg be-
ricbtete Choma zusammen mit seinen

sudafrikaniscben Kollegen dariiber, wie
sie eine Krise im Wobnungs- und
Dienstleistungssektor ibrer Stadt angin-
gen, was ihnen zwei nationale Auszeicb-
nungen eintrug.

Unterschlediiche Reaktionen

Solcbe Gcschicbten in einem Schwei-

zer Bergdorf wie Caux zu boren, lasse das
Hans wie «cincn unglaublicli scbonen

■ Friedenspalast auf einenrhohen Berg» er-
scbeinen, meinte ein Amerikaner begei-
sten.

Nicht idle in Caux waren im selben

-Sinne beeindruckt. Hamzeb Zeid Kailani,
- ein Imam der muslimiscben Gemein-

- ;scha.ft in den Niederlanden, beklagte sieb
fiberisraeiische AngrilTc auf Libanon und

-! -iiber Streubnm-

sben, ::die Kindc!
rumbringen. Sol-
iche Konflikte lae-

, fen sogar Span-
nungen in Stadton^
berv'or, die x,'m
vMittleren Osten

-weit entfernt .,i-

:en.

Der Imam >sai

eine von 43 1', i-

:Sonen, die suii
dreimal in einem

Seminar iibcr

-«Europa und seine
muslimiscben (ic-

meinschaften» tra-

fen. Die Teilneb-

menden waren der

Ansicbt, der Dia
log miisste sicb
mebr um konkrete

Probleme dreben.

Imam Abduljalil
Sajid aus dem
engliscben Brigh
ton zitierte als

Beispiel «das Ge-
fiibl der Hilflosig-
keit unter alteren

Zuwanderern in

Grossbritannien,
die sicb nicht ver-

standigen konnen.
Oder junge Musli-

if 4 4

Biirgermeister Sydn

me, die iiber das System erziirnt sind.
Laut einer Erbebung von 1991 fiiblten
sicb 77 Prozent der Minderbeits-

bevolkerung vom Entscheidungsprozess
ausgescblossen, sogar die in Grossbritan
nien Geborenen.» Sajid, Pakistaner von
Geburt, griindete den Vertreterrat der
etbniscben Minderbeiten, der 58 dieser
Gruppen in Brighton vereint. Er sei vor
der WabI gestanden, «rubig zu bleiben
und mein Brot zu verdienen oder aber, in-
dem icb Gott in meine Fiibrerscbaft ein-

bezog, auf die Juden und Hindus in der
Stadt zuzugeben und mit ihnen zu reden,
und ebenso mit jenen Muslimen, die sicb
bier wegen vergangener Kriege in ibren
U rsprungslandern bekampften».

Seit dreissig Jabren babe er an interre-
ligiosen Gesprachen teilgenommen, sagte
Professor Fatbi Osman aus Los Angeles
(wo 100 000 Muslime leben). Docb er sei
nicht zuffieden. Sie neigten zum Elitaren,
meinte er, und gingen nicht tief genug.
Anstelle von «passivem» Glauben inner-
balb der eigenen Religionsgemcinschaft

4-4
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X l.H

ey Choma: «Im Gefangnis erlebten wir so et
was wie politische Entwicklung.»
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Ehrliches Gesprach - mehr als blosse Worte

Pause: Prdsidentenberater Mike Wenger (links) im Oespriick mil den amerikanischen
«Hojfnung in den Stddten»-Aktivisten David Campt vnd Cawlyn Leonard ' ' •'

Oder aber fundamentalistischer Leiden-

schaft zur Bekehrung der Welt habe die
MRA «emen dritten Weg angebahnt», er-
klarte er. Als Ordinarius am Institut fiir

Studien des Islam in der heutigen Welt
glaubt Osman, in einem Zeitalter globali-
sierter Stadte liege das richtige Schwerge-
wicht darin, «dass alle Glaubensrichtun-
gen zusammen arbeiten, indem sie dutch
Einsatz fur das Gemeinwohl ihre Spiritua-
litat gegenseitig heben».

Ein Pilotprojekt...

Die Konferenz in Caux war einberufen

worden von Hoffnung in den Stddten,
einem Netzwerk mit Sitz in Richmond

(Virginia), das sich angeschickt hat,
«Partnerschaften ftir Versohnung zwi-
schen den Rassen» in den USA herzustel-

len. Die Vizeprasidentin dieser Initiative.

Imam Hamzeh Zeid Kailani

Pfarrerin Paige Chargois, berichtete, wie
an einer Konferenz in Caux, 1992 die Ras-

senfrage Funken .spriihen iiess. nur vveni-
ge Monate nacb gewalttatigen Unruhen in
Los Angeles. «Nacli jener Tagung wuss-
ten wir. dass wir ein ehrliches Gesprach
brauchten.>> Unter den 70 in jenem Som-
men anwesenden Amerikanern war auch

Walter Kenney. damals Biirgermeister
von Riclnnond. Er willigte ein, das Ge
sprach in seiner Stadt einzuleiten, deren
Flafen einst fiir den Sklavenhandel eine

wichtige Rolle spiclte. Den Anfang bilde-
te nicht nur ein Gesprach, sondern auch
ein «Gang fiir die Einheit» entlang der
bekannten und vergessenen Statten von
Richmonds schmerzhaffer Rasseirge-
Bcdichie, (siehe Kasten).

Im Lauf mehrerer Jalue entwickelte

das Team ein Handbuch des Dialogs als
Begleitmaterial fur sechs zweistiindige
Sitzungen ehrlichen Gesprachs. 1997
kiindigte President Clinton an, seine Ad
ministration werde landesweit ehrliche

Gesprache fdrdern, «um die Last der Ras-
senfrage zu erleichtern». Hoffnung in den
Stddten war eine von sechs Organisatio-
nen, die vom Wcissen Hans angefragt
wurden, einen Leitfaden fur gemein-
schaftliche Gesprache zu entwerfen. Wie
Mike Wenger, der friihere stellvertretende
Leiter dieser prasidentiellen Kampagne,
in Caux sagte, lagen Empfehlungen der
beratenden Behorde noch immer bei der

Administration. Wenn der President nicht

vor Ablauf seiner Amtszeit «mutig hand-
lew, werde «die beste Gelegenheit zur

Heilung zwischen den Rassen, die wir je
batten, verpasst». Da Hoffnung in den
Stddten nicht wartet, bis die Regierung
handelt, hat das Team ein Zweijahrespro-
gramm gestartet, um in zwolf Stadten der
USA Gesprachsleiter fiir solche Dialoge
auszubilden und zu unterstiitzen.

...zleht Kreise

Der Stadtdirektor von Dayton (Ohio)
hatte ein Team nach Richmond gesandt,
um die Stadteinitiative zu studieren. Ein

Mitglied des Teams, Sarah Harris, hatte
anschliessend zwanzig Leute aus Organi-
sationen zusammengezogen, «die in Sa-
chen Rassenbeziehungen in unserer Stadt
etwas tun», um zu sehen, ob sie in Dayton
ein ahnliches Modell anwenden wollten.

«Sie waren abgekampft, mude, sagten:
'Ich hab das Gerede ohne Taten satt'»,
berichtete Frau Harris einem Seminar in

Caux. «Wir fragten uns, wieso andere In-
itiativen fehlgeschlagen hatten. Es stellte
sich heraus, dass sich diese Organisatio-
nen untereinander nie trafen. Wir be-

schlossen auch. nicht weiterzufahren,
wenn keine Mittel da waren.» Sie seien
wieder zum Stadtdirektor gegangen und
hatten Gelder erhalten.

Ein Gang dutch die Geschichte

Wahrend eines Jahrhunderts wur

den af'rikanische Sklaven am James-

Fluss in Richmond (Virginia) ausge-
schifft, im Dunkel der Nacht iiber eine
Briickc getrieben und anderntags auf
dem Sklavenmarkt versteigert. In einer
.Juninacht 1998 folgten Hunderte von
Menschen demselben Weg, um die
Wurzeln der Rassenspaltung, die ihrer
Stadt noch immer zu schaffen macht,
besser zu verstehen. Der Unity Walk
(Gang fiir die Einheit) in Richmond,
der solche in Vergessenheit geratene
Statten wieder ins Bewusstsein ruft,
macht andernorts Schule.

Ebenfalls iiber eine Briicke in Selma

(Alabama) fiihrte auf dem Hohepunkt
des Kampfes fiir Biirgerrechte Martin
Luther King seine Leute, um ihr
Stimmrecht eintragen zu lassen. Der
Szene, die jahrlich von Schwarzen
nachgespielt wird, schlossen sich dieses
Jahr Schwarze und Weisse an, die ge-
meinsam an Wohnbauprojekten arbei
ten, was als «Wunder von Selma» be-
zeichnet wird.
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Unsei- Berichterstatter, der Australier
Mike Brown

«Weiter brauchten wir Aktion», fuhr
Harris fort. Diese sei auf dem Fuss ge-
folgt. Der Ku-Klux-Klan babe sein Pro-
gramm ausgerechnet in Dayton lanciert.
Harris und ihre Freunde batten sicb an die

Medien gewandt und sie gebeten, die Be-
ricbterstattung uber den Klan herunterzu-
spielen - mit Erfblg. Jetzt griffen sie wei-
tere umstrittene Fragen wieder auf^ wieyi
z.B. die Busbeforderung von Scbulkin-::
dem in andere Stadtteile zax Herstellung
des Rassengleichgewichts oder Program-^;
me zur Aufwertung von Minderheits-
gruppen. Wie als Nacbsatz fiigte Sarah
Harris binzu, es sei <<das Geistige, das unsy
tragt. Wir sind Menscben vieler Glau-
bensricbtungen. Und wir eroffnen und;
schliessen unsere Zusammenkiinfte rait

einera interreligiosen Gebet. Wir sind ;
nicbt naiv. Wir wissen, dass diese Arbeit
in uns drin beginnen rauss.»

Oder in den Worten von Fiona Martin,
eberaalige Biirgerraeisterin von Witbatik:
in Siidafrika: «Das innere Gespracb ist
ausserst wichtig. Dort werden die Fnt-
scbliisse gefasst.» In seinera Caux-Refe--; ■
rat (siehe S. 18-19) vertiefte Doraherr:
Nicholas Frayling, Oberbaupt der Pfarr-;
geraeinde von Liverpool, das Tberaa des
inneren Gespracbs. Er iibte aucb, was ey
selber predi^e, und setzte sicb in sengen-s

der Mittagsbitze rait jungen Menscben
aus Guatemala, Osteuropa und Australien
zusamraen, um ihnen stundenlang zu-
zuboren. Ehrliches Gespracb als Selbst-
zweck sei «ein Luxus», argumentierten
sie. Dies stimrae, raeinte Frayling: «Man
muss immer aucb ein Endspiel im Auge
haben.»

Zielgruppen

Das Entwickeln diverser Aktionen mit

jungen Menscben erwies sicb als voiran-
gig fiir die Zukunft. Ihre yGespracbe dar-
uber fandeiT meist zli spitef Nachtstultfe
statt, sei es urn ein Lagerfcuer oder im
hauseigenen Caux-Cafe. Oder in der
Spracbe von Musik und Tanz, der sicb
eine Gruppe namens Creative Connec
tions {Scbopfenschc Verbindungen) aus;
dem: englischen Huddefsfield bedient.
Mit Untersttitzung des Stadtrates imd der
Polizei istes ihnen kiirzlich gelungen, ein
Dutzend Bands flir die Aufnahme einer

CD zu gewinnen, die den Titel triigt: Boi-
ijing Point Preventer (Schutz:; :yor dem;/
; Gberkochen): ein musikalischer Verhal-
; tenskodex fur IClub- und Kneipenbesu-
cber. Zehntausend Disks werden kosten-

los yerteilt. «Die Auswahl ist Klasse...
Die Kliinge reichen von Dschungelsound
bis Upbeat Dance, funkigcm Soul und

Terezinha de Jesus (links) arbeitet in Rio mit den Strassenkindern

Happy Pop», schreibt ein Kritiker. Es be-
weise, «was zustande kommen kann,
wenn Erwacbsene und junge Leute ein
ricbtiges Gespracb fiibren», meinte Kevin
Nurse, einer der vier jungen Englander
karibiscber Abstainmung, die ibre CD in
Caux vorstellten.

Eine weitcre Prioritat, die sicb ab-
zeichnete, war der Einbezug von Wirt-
scbaftskraften in die Stadte-Initiativen.

Richard Hawthome aus dem nordengli-
scben Nottingham bericbtete, zu den Ziel-
vorgaben seines Druckereibetriebes zable
«Verantwortung gegeniiber der Offent-
lichkeit». Er gestand jedocb, er batte eine
Art «Herzoperation» gebraucht, um seine
«Schranke der Furcbt zu durcbbrecben»

und im Rat fur innerstadtiscbe Bezie-

hungen von Nottingham einen verant-
wortlichen; Posten zu iibernebraen. Jetzt
prasidiert er einen regionalen Partner-
scbaftsratv der sicb damit befasst, neue
Arbeitsplatze zu schafFen, Fachkenntnisse
zu entwickeln und Rassisraus zu bekamp-
fen. «Geschaftsleute haben in der Tat ein

Herz und sollten nicbt bloss als Finanz-

lieferanten bebandelt werden», scbloss
Hawthome.

Der Test

Dem Prozess des ehrlicben Gespracbs
steht also nocb mancbe Herausforderung
bevor. Wie Carolyn Leonard, Koordina-
torin fur raultikulturelle Erziebung im
araerikanischen Portland (Oregon) sagte:
«Ehrliches Gespracb ist das Grundle-
gendste - ein Muster, das wir nicbt ent-
sorgen diirfen, wenn wir zur Tat iiberge-
ben. Alles beginnt bei der einzelnen
Person; es darf aber nicbt dort aufh6ren.»
Zu guter Letzt wird der Test des ehrlicben
Gespracbs darin besteben, wie es sicb auf
Menscben wie Terezinha de Jesus aus-

wirkt, die in einera «gewalttatigen Quar-
tier» in einer Barackensiedlung von Rio
de Janeiro lebt. Ibr Gesicbt war raude und

abgespannt, wahrend sie von ibrera
Beraiihen erzablte, Kinder davor zu
schiitzen, ibren Lebensunterhalt rait Hilfe
von Drogenverkauf bestreiten zu raiissen.
Sie arbeitet «eigenhandig beinabe 24
Stunden im Tag», indem sie alleinerzie-
benden Miittern zu einem Verdienst durcb

Naben von Kleidern verhilft. «Ich bin

eine Frau. Ich bin scbwach. Aber Gott

gibt mir Kraft», erklarte sie. «Icb gebe
hinaus in die Strassen, einfach um eine
Briicke zwiscben Not und Tat zu sein.»

Dies sagt alles.
Mike Brown
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EIne Weisheit jenseits der unsrigen?

Verstandesmassig wissen wir, dass «der einzige Weg zum Frieden
durch die Tiir der Gerechtigkeit fuhrt». Dies in die Tat umzusetzen, ist
aber eine andere Sache. Wieso? Weil unsere Schwierigkeiten nicht aus
dem Kopf, sondern aus dem Herzen kommen. So ergibt sich eine Kluft
zwischen dem, was wir lesen, horen and denken, und dem, was wir tun.

So oft rechtfertigen wir unset Abseits-
stehen in der vertrackten und risiko-

reichen Sache des Friedenstiftens, des
Briickenbauens, ausserst iiberzeugend:
Wir finden politische, gesellschaftliche,
oft auch theologische Vorwande fur diese
Strategic und belegen sie, indem wir von
reiflicher Uberlegung, Vernunft, berech-
tigter Vorsicht, ja sogar Weisheit spre-
chen.

Um eine neue Offenheit entdecken zu

konnen, welche die Abgriinde des ge-
schichtlichen Misstrauens uberbriickt,
mussen wir Ja sagen zum Geist kn In-
nem, jenem inneren Friedensprozess, der
den ausseren stark beeinflussen wird. Erst

dann konnen wir entdecken, was es heisst,
ganz Mensch zu sein. Erst dann konnen
wir lernen, Verschiedenheit nicht als Be-
drohung, sondern als Geschenk zu wer-
ten. Erst dann konnen wir es wagen, die
dunklen Schatten der Vergangenheit zu
durchwandern und uns sogar unsern eige-
nen Zonen der Vorurteile und Uberheb-

lichkeit zu stellen. Erst dann konnen wir

iiberhaupt Anspruch erheben, an der Ant-
wort teilzuhaben und nicht bloss schein-

bar endlos Fragende zu sein.

Krafte freisetzen

Das Wesen eines echten Aufbaus von

Gemeinschaft muss sein, den Menschen
zu vertrauen - sie zu schatzen und sie zu

befahigen, daran zu glauben, dass sie
wertvoll sind und geschatzt werden, da-
mit die starken Krafte zum Guten, die in
alien Menschen liegen, freigesetzt werden
konnen. Uns Christen sollte dies ein be-

sonderes Anliegen sein, denn wir huldi-
gen einem Gott, der, wie wir glauben, in
Jesus Christus unsere menschliche Ge-
stalt annahm und deshalb auf besonders

innige Art «unsere Trauer empfindet und
unsere Freude teilt».

Vielleicht ist es unsere Aufgabe, bei
der Forderung von Gemeinschaftssinn
das Gute aus der Vergangenheit wieder
hervorzuholen - Kontakt aufzunehmen

mit dem, was die irische Prasidentin
Mary McAleese als «altehrwurdiges Gut-
sein» bezeichnete -, um einen neuen Ide-
alismus fiir das dritte Jahrtausend zu ent

decken, der uns einer epochemachenden
Vergebung entgegenfrihren kaim.

Heilung der Geschichte?

Wie komme ich selbst dazu, mich in
diesen Fragen zu engagieren, besonders
in meinem eigenen Umfeld, in dem sich
einer der altesten und hartnackigsten
Konflikte in Europa abspielt: jener zwi
schen England und Irland, wo heute der
politische Prozess zu zerfallen scheint,
auf dem so viele Hoffnungen ruhten?
Denn wenn je irgendwo eine neue Sicht
und neue Methoden gefragt waren, dann
in Nordirland.

Als Englander bin ich zutiefst beunru-
higt liber das bittere Erbe, das mein Land
der Bevdlkerung Irlands, Nord und Siid,
Protestanten und Katholiken, hinterlassen
hat. Hier die Griinde meiner Besorgnis:

• Wir fielen in Irland ein und trugen un
sere eigenen Konflikte dort aus.

• Wir beraubten das irische Volk seiner

Sprache und Literatur und versuchten,
es seiner Kirche zu berauben.

• Wir besiedelten Irland mit Auslandern

und verfolgten das irische Volk, wenn
■  es sich nicht in unsere Religion einfug-

te.

• Wir trieben die Katholiken ins Bxil

und brachten Tausende von Mannem,
Frauen und Kindern um; dabei berie-
fen wir uns auf Gott zu unserer Recht-

fertigung.

• Wir versaumten es, ein verhungerndes
Volk zu ernahren, dessen Land poli-
tisch zum unsern gehorte, und liessen
Millionen sterben oder ohne Hoffnung
auswandern.

• Wir entwiirdigten die Irlander, indem
wir sie in den britischen Medien kari-

kierten.

• Werni sie sich auflehnten, begegneten
wir der Gewalt mit Gewalt.

• Diese Greueltaten beschrankten sich

nicht auf gebiirtige Irlander. Wenn es
unserm Zweck diente, besiedelten wir
das Land mit Protestanten, nutzten
ihre Treue aus; insbesondere erlaubten
wir ihnen, in den zwei Weltkriegen in
beispielloser Anzahl zu sterben; wir
bereicherten uns aus ihrer Industrie

und bedeuteten ihnen anschliessend,
wir benotigten sie nicht mehr.

Ich fuhlte mich veranlasst, eine Pilger-
fahrt nach Irland zu untemehmen, um zu-
zuhdren und zu lemen. Bald entdeckte

ich, dass allem jene Frage zu Grunde lag:
«Kann die Geschichte geheilt werden?»
Sie wurde zur Basis meines Buches Ver

gebung und Frieden.

Domherr Nicholas Fray ling als gespannter Zuhdrer...
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Caux-Vortrag von Nicholas Froyling

Schlechte Theologie

Meine Reaktion war friiher ziemlich

unkompliziert. Um mit dera Schmerz der
Geschichte, mit all ihren Ungerechtigkei-
ten fertig zu werden, hiess es einfach:
Vergeben und Vergessen. Angesichts der
tagtaglichen Erfahrung konfessioneller
Verbitterung und all dessen, was ihr ent-
springt, erstaunt es kaum, dass viele Men-
schen in Nordirland sich tatsachlich nach

Vergeben und Vergessen sehnen und
dafiir pliidieren.

Die Saclie hat jedoch einen Haken:
«Vergeben und Vergessen» klappt nicht.
Es ist schlechte Theologie und entspricht
iiberdies nicht den Einsichten menschli-

cher Psychologic. Die einzige Art, mit
tiefem Schmerz und Groll umzugehen, ob
langst vergangen oder gegenwartig erlebt,
ist nicht Vergeben und Vergessen, son-
dem Erinnern und Bereuen oder, falls Sie
lieber wollen: sich erinnern und sich an-

dern.

Die afro-amerikanische Dichterin Maya
Angelou druckt dies wunderbar aus - in
Worten, die vieles in meiner eigenen Ar
beit definiert haben;

Geschichte wird,

all ihrem Schmerz zum Trolz

nicht ungelebt gernacht,
dock wer ihr rnutig begegnet,
muss sie nicht nochmals erleben

Die Hollenqualen Irlands - und ich darf
f ' wohl behaupten, viele andere, personlich

und oft tief schmerzlich erlebte Qualen
gehen auf die Missachtung dieses Prin-
zips zuruck. Allzu leicht sprechen wir
von der Notwendigkeit der Vergebung,
ohne zu verstehen, dass diese mit kost-
spieligem Bereuen beginnt. Der Theologe

... und als sorgfdltig signierender Buch-
autor

den waren, die Mutter eines der Opfer (er
war erst siebzehn gewesen) zu mir sagte:
«Danke, dass Sie Ihr Bedauem ausge-
driickt haben. Aber erwarten Sie nicht,
dass ich vergebe. Dazu bin ich nicht be-
reit. Niemand an verantwortlicher Stelle
hat jemals gesagt, es tue ihnen leid.»

Dies lehrt uns etwas Wichtiges: Wenh
wir bereuen, werden andere vielleicht
Vergebung anbieten, aber es ist ihr gutes
Recht, dies nicht zu tun! Es lost sich nicht
immer alles so elegant.

Hinhoren

Oft wird eingewendet, Reue oder die
Bitte um Vergebung hatten in der rauen
Welt der Politik, der «wirklichen Welt»,
wie sie oft genannt wird, nichts zu su-
chen. Und doch liegen reichlich Beweise
vor, dass eine Politik der Reue tatsachlich

.vor allem den Mutfinden, die Bedeutsamkeit
von Vergebung undFrieden zu verstehen...

Dietrich Bonhoeffer schrieb vor seiner

Hinrichtung aus dem Gefangnis; «So et
was wie billige Gnade kann es nicht ge-
ben.» Nein, und ebenso wenig gibt es so
etwas wie billige Vergebung.

Ich erinnere mich, wie in Derry/Lon-
donderry in Nordirland nach meiner An-
sprache zum 25. Jahrestag jenes furchtba-
ren «Blutigen Sonntags», an dem dreizehn
unbewaffnete Zivilpersonen von briti-
schen Fallschirmjagem erschossen wor-

dauerhafte und heilsame Wirkung haben
kann. Ich mochte anregen, dass der einzi
ge Weg zu dauerhafter Versohnung darin
besteht, die geschichtlichen Aufzeichnun-
gen mutig und sorgfaltig zu priifen, mit so
viel offenem Geist, wie wir aufbieten
konnen, bevor wir auch nur daran denken,
sie wegzulegen.

Wie sollen wir also vorankommen?

Nun, Weisheit beginnt dort, wo wir zuge-
ben, nicht alle Antworten zu kennen. Zu-

allererst geht es ums Hinhoren - nicht als
solche, die Geschenke bringen, sondern
die in der Gewissheit eigenen Ungenii-
gens und Unvermogens kommen und
doch an die Kraft der Giite glauben, die
dem menschlichen Geist innewohnt, und
an die Fahigkeit zum Guten, die in jedem
Menschen liegt. Selbst begann ich dies
wahrend eines Einsatzes als Sozialarbei-

ter in einem grossen Londoner Gefangnis
zu lernen, unter einigen der herunterge-
kommensten Marmer der britischen Ge-

sellschaft. Unser Horchen ist kein Ersatz

fur die Tat, aber ein absolut wesentlicher
Vorreiter - sozusagen die raison d'etre
des Friedenstifters.

Vielleicht kommt ein Moment, wo wir

uns veranlasst fiihlen, uns zu aussern, ein
profetisches Wort auszusprechen - weni-
ger um kiinftige Ereignisse vorauszusa-
gen, sondern vielmehr um herausfordem-
de Wahrheit zu bringen und dadurch
Anderung zu bewirken: als solche, die die
Zeichen der Zeit lesen und deuten kon

nen, als solche, die sich von der Vergan-
genheit leiten lassen, um in die Zukunft
zu fuhren, und die sich dem Schmerz der
Geschichte mit wahrem Mut gestellt ha
ben.

Zwangslaufige Verbindung

Schatzen Sie nie die kleinen Dinge ge-
ring! Wir konnen beten und arbeiten fur
eine Million Wunder, unter uns verteilt:
hier ein Tumpel der Bitterkeit ausge-
schwemmt, dort eine tragische Erinne-
rung geheilt, der Schmerz vergangenen
Unrechts entfernt, der die Gegenwart ver-
giftet. Dies konnte zum Beispiel uns
Englandern zu einem ehrlichen Herzen
verhelfen, das den Schmerz versteht und
fiihlt, den wir andern Menschen zugefugt
haben, die wir iiber Jahrhunderte gering-
schatzten und ausnutzten.

Mogen wir vor allem den Mut finden,
die Bedeutsamkeit von Vergebung und
Frieden zu verstehen und die zwangslau
fige Verbindung zwischen den beiden
zum Einsatz bringen: keine Vergebung,
kein Friede.

Nicholas Frayling ist anglikanischer
Priester, Domherr der Kathedrale und
Pastor der City von Liverpool. Er ist Au-
tor eines Buches iiber den Friedenspro-
zess in Irland («Pardon and Peace»,
SPCK 1996). Beim vorliegenden Text
handelt es sich um Ausziige seines Refera-
tes vom 31. Juli 1999 in Caux. (Der voll-
standige Text kann bei der Redaktion zum
Selbstkostenpreis bestellt werden.)
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Nicht longer Opfer sein

In seiner langen diplomatischen Karriere sei er oft an Friedensver-
handlungen beteiligt gewesen, meinte der Schweizer Diplomat und ehe-
malige Staatssekretar Edouard Brunner. Es scheine ihm aber, dass an
keinem der internationalen Symposien und auf keiner politischen
Agenda wirklich iiber die Versohnung und deren Notwendigkeit ge-
sprochen worden sei.

Es sei eines, die in einen Konflikt ver-
wickelten Parteien aufzufordern, sich
nicht mehr zu bekampfen. Ihnen zu echter
Versohnung zu verhelfen sei jedoch we-
sentlich schwieriger, aber unumganglich,
wenn ein erneutes Aufilackern der Feind-

seligkeit vermieden und mit dem Wieder-
aufbau begonnen werden solle. Genau
darum gehe es in den Begegnungen von
Caux: wie Menschen in einer Krisenregi-
on das Miteinander-Leben neu entdecken

und erlernen, sich sogar dariiber freuen
und sich solidarisch fiihlen konnten.

Brunner sprach zur Begriissung der
Teilnehmer aus iiber sechzig Landern, die
sich vom 8. bis 15. August in Caux zum
vierten Mai unter dem anspruchsvollen
Titel «Agenda der Versdhnung», bege-
gneten.

Dabei ging es um folgende Fragen:
«Wie koimen verschiedene Volksgruppen
- als Nachbarstaaten oder innerhalb eines

Staates die sich bekampft haben, im
Frieden zusammen leben lemen? In ei-

nem Frieden freilich, der nicht faul oder
aufgezwungen, sondem echt ist und alien
Beteiligten gerecht erscheint?» In dieser
Hinsicht beschaftigte natiirlich im August
die Situation im Kosovo alle Kopfe und

Herzen. Fin nach Schweden gefluchteter
ehemaliger kosovoalbanischer Polizist bat
die Teilnehmer vor allem um Hilfe fur

den Wiederaufbau des Kosovo und regte
an, dass nebst den vielen Anstrengungen
von internationalen und Nichtregierungs-
Organisationen die personlichen Kontak-
te an der Basis ausserst wichtig seien. Fr-
ste Schritte koimten zum Beispiel mit den
Studierenden an der vor kurzem wieder-

eroffneten Universitat unternommen wer

den.

«Ausserst schmerzlich, aber auf-
schlussreich» seien diese Tage fiir sie alle
gewesen, wahrend derer sie «die andere
Seite der Freignisse keimen gelernt hat-
ten» meinte eine der vier Belgrader
Hochschulabsolventinnen, die zu einem
Fhemaligentreffen nach Caux gekommen
waren, eingeladen von ihren amerikani-
schen Kommilitonen, mit denen sie vor
zwei, respektive drei Jahren einen Caux-
Sommerkurs fur Konfliktveranderung be-
sucht batten. «Frschuttert, erniichtert,
aber doch irgendwie wieder mit einem
Funken HofFnung» bezeichnete sich eine
von ihnen nach einem langen Gesprach
mit dem Kosovaren.

«Wir brauchen einandet"

Der Frzieher Jehezkel Fandau aus Je

rusalem, einer der zwei Feiter des Zen-
trums «Open House» fur jiidisch-arabi-
sches Zusammenleben in Ramleh, war
mit seiner Frau Dahlia und dem sechs-

jahrigen Sohn Raphael sowie seinem
Partner im «Open House»-Projekt, dem
palastinensischen Christen Michail Fa-
nous, fur zwei Konferenzabschnitte nach
Caux gekommen.

Landau sprach zum Tagesthema:
«Vom Opfer zum Heiler - jene, die viel
gelitten haben, werden am meisten zu ge-
ben haben.» Fr unterstrich, wie schwierig
es sei, aus der Opfermentalitat auszubre-
chen. Die judischen Schriften, welche
von der Befreiung des Volkes aus der
Sklaverei in Agypten berichten, forderten
die Juden an 36 verschiedenen Stellen

auf: Thr sollt den Fremden lieben wie

euch selbst', und: 'Fiigt nicht andern zu,
was euch angetan worden ist, wenn ihr ins
versprochene Land kommt!'

«Der Holocaust und die Shoa konnten

uns Juden dazu verleiten zu sagen: 'Nie
wieder - nie wieder fur uns'», fiihr Lan
dau fort. «Wir konnten und sollten es aber

auch aus Solidaritat mit den andern, die
auch leiden, sagen und es ernst meinen.»
Fs sei normal, dass ein Yolk, das viel Ver-
folgung erlitten babe, von einem Sicher-
heitsbediirfnis besessen sei, aber Israel
musse der goldenen Regel treu bleiben.
Fs durfe nicht der Versuchung anheim
fallen, zu sagen: «Fugt es den andern zu,
bevor sie die Moglichkeit haben, ims
Schlimmeres anzutun.»

«In diesem Zusammenhang mochte
ich mich personlich bei den Palastinen-
sern und ihren Familien, ihren Freunden
und ihrem Yolk entschuldigen: auch bei
jenen Menschen hier, die aus andern
Nachbarstaaten stammen, und bei ihren
Yolkern, die heute allesamt Opfer sind -
Opfer unserer Angst und unserer hochst
kurzsichtigen Auffassung dessen, was wir
fur unsere Sicherheit brauchen. Dabei

brauchten wir mehr guten Willen, mehr

mrnr':

Zum dritten Mai trafen sich zum «Rundtischgesprdch fiir Politi-
ker» 34 Persdnlichkeiten aus zwanzig Landern im Rahmen der
({Agenda fur Vers6hnung». Fiir die Organisatoren zeichneten im
Einladungsdokument drei japanische Abgeordnete (darunter
der ehemalige Premierminister Hata) sowie zwei Schweizer:
Nationalrat Frangois Loeb und Stdnderat Pierre Paupe.
Im Bild: Frangois Loeb (links) im Gesprach mit Mate Zovkic,
Generalvikar der Erzdidzese von Sarajewo (Riicken zur Kame-
ra), dem deutschen Diplomaten Helmut Wegner und dem Vorsit-
zenden des elsdssischen Regionalrats, Adrien Zeller

Der Schweizer Diplomat Edouard Brunner
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Vergebung anstelle von ausgekliigelten
WafFen und dem Verfolgen einer Politik,
die andem schadet und sie demiitigt. Hat-
ten wir dies, so konnten wir aufeinander
zugehen, hier und bei uns zu Hause. Wir
konnten den Schicksalsbeschreibungen
der andern mit all ihrem Leid und ihrer
Trauer mitfuhlend zuhoren, ihr subjekti-
ves Erleben ehren - auch wenn wir das-
selbe vollig anders erlebt haben. Und
dann konnten wir zusammenarbeiten,
weil wir einander brauchen, weil wir auf
einander angewiesen sind. So konnen die
Wunden unserer geteilten Geschichte ge-
heilt und der Teufelskreis durchbrochen
werden.

Sie konnten es kaum glauben

Kann man auch dort, wo ein ganzes
Volk gedemiitigt, ja beinahe ausgerottet
worden ist, noch iiber Versohnung spre-
chen? Ftir die Krankenschwester, Men-
schenrechtsaktivistin, Gewerkschaftsfuh-
rerin, Sozialarbeiterin und Mutter von
drei Kindern aus Ruanda ist dies nicht nur
moglich, sondem lebenswichtig: «Der
Volkermord von 1994 hat in Ruanda auf
beiden Seiten tiefe Wunden hinterlassen.
Wir alle leiden an einer gefahrlichen
Krankheit: dem Hass, und bendtigen drin-
gend die Heilmittel der Vergebung und
der Versohnung. Lange war auch ich
durch diese Krankheit wie gelahmt. Ich
war traumatisiert und ausserstande, den
Schmerz iiber den Mord an meinen An-
gehorigen zu iiberwinden. Ich sah nicht,
wie ich mit den Familien der Volkermor-
der weiter zusammen leben und arbeiten
konne.

Als 1998 ein Verwandter starb, ging
mir auf, dass die Etappe des Todes zu je-
dem Menschenleben gehort, dass es aber
wesentlich schlimmer ist, fiir einen Tod
verantwortlich zu sein als sein Opfer zu
werden. Aus dieser Perspektive empfand
ich Erbarmen mit den Frauen und Kin
dern der Morder und fand die Kraft,
ihnen zu vergeben, so dass sie spater viel-
leicht auch einmal um Vergebung bitten
konnen.

Konkret hat dies zur Grundung ver-
schiedener Frauengruppen gefuhrt, die
bediirftige hospitalisierte Gefangene ohne
jegliche Diskriminierung materiell und
geistig unterstiitzen. Wir sammeln Le-
bensmittel, bereiten das Essen selber zu
und bringen es ihnen ins Krankenhaus.
Anfanglich kormten sie kaum glauben,
dass Tutsi-Frauen, die durch den Volker
mord zu Witwen geworden waren, ihnen
tatsachlich Essen brachten; sie furchteten
gar, vergiftet zu werden. Dann erkannten
sie allmahlich, was uns bewegte, und eini-
ge begannen zu weinen und baten uns um
Verzeihung. Es ist erschiitternd, wie eini-
ge dieser friiher gut situierten Menschen
durch ihr eigenes Verschulden heute vol
lig gebrochen daliegen. Dies zu sehen,
hat mir ermoglicht, wie es im Sprichwort
heisst, zwar die Siinde zu hassen, aber
nicht den Sunder.

%

Vorbereitung einer Prasentation iiber den nationalen Versdhnungstag zwischen den
Aborigines und den iibrigen Bewohnern Australiens.
Die Dolmetscher, die das Ganze in 6 Sprachen iibertragen werden, notieren sich schon
mdglichst viele Informationen.

Als Nachstes planen wir eine Schule
fur Friedenserziehung, in der die Gedan-
ken der Moralischen Aufrustung, Men-
schenrechte und Konfliktverhiitungs- und
Losungsmethoden vermittelt werden.»

Keine neue Abhcingigkeit

Die Australierin Helen Moran, Dichte-
rin und zweifache Grossmutter, hat eben
in Canberra ein Studium begonnen. Sie
erzahlte dem faszinierten Publikum, wie
sehr «der innere Wandel vom Opfer zur
Uberlebenden» ihr in ihrer Arbeit fur die
Ureinwohner, die Aborigines, geholfen
habe. Sie war eines der Tausenden von
Aborigines-Kindern, die zwischen 1880
und 1970 gewaltsam von ihren Familien
getrennt und in weissen Familien oder
kirchlichen Institutionen erzogen wurden.
«Jene ethnisch zerstorerische Assimilati-
onspolitik hat unsagbares Leid iiber
ganze Generationen gebracht. Stellen Sie
sich die Kinder vor, die plotzlich ohne
Vorwarnung ihren Miittem entrissen wur-

Interview mit Jeanette Ibargoyen aus
Uruguay, die diesen Sommer die 40 jun-
gen Siidamerikaner begleitete

den, diese meist nie wiedersahen, iiber
ihre Abstammung belogen wurden...»
Sie und viele ihrer Leidensgenossen hat-
ten aber entdeckt, «dass das Opfersein
uns entmiindigt, in eine neue Abhangig-
keit fiihrt, frustriert tmd entmachtet».
Trotz ihrer unsaglich schwierigen
Lebenserfahrungen - Verlust ihrer Fami-
lie, ihrer Kultur, ihrer Sprache - trotz der
Ermordung ihrer Mutter, trotz Alkoholis-
mus und friihem Tod ihres Vaters, obwohl
sie als Kind sexuell missbraucht und als
Erwachsene mehrmals vergewaltigt wor
den war, trotz der Drogenabhangigkeit ei
ner ihrer Tdchter, in deren Folge sie sel
ber einen Nervenzusammenbruch erlitt,
ist Helen Moran aus eigener Erfahrung
iiberzeugt, dass es Heilung gibt. Sie wur-
de Vorstandsmitglied fur den nationalen
«Sorry Day» (Tag der Bitte um Verzei
hung, siehe CI. 5-7/98) und arbeitet in ei
ner Reihe von Rehabilitations- und Schu-
lungsprogrammen fur junge Aborigines
mit. «Ich sah, dass ich nicht langer ein
Opfer zu sein brauchte: Ich habe fur mein
eigenes Leben Verantwortung iibernom-
men, mich dem guten Geist und den Wei-
sungen meiner Aborigines-Vorfahren
ge6ffnet.»

Helen Moran, wie iibrigens viele ande-
re Sprecher und auch viele der Teilneh-
mer, denen wir wahrend eines Essens
oder in der kleineren Diskussionsgemein-
schaft begegneten, wird viel Mut und
Ausdauer bendtigen. Helen sagte uns, die
Begegnung mit ebendiesen Schicksalsge-
nossen und das, was sie aus deren Erfah-
rungen habe lemen kdrmen, bedeute fur
sie eine riesige Unterstiitzung. Dies gelte
auch fur die Tatsache, dass privilegierte
Mitteilnehmende wie die Berichterstatte-

rin sich die Zeit genommen hatten, ihnen
wirklich zuzuhdren, und versucht hatten
zu verstehen. Und fur mich - fur uns -

sind ihre Schicksale und ihre Ausdauer

eine Herausforderung, an dieser Agenda
der Versohnung mitzuwirken, wo immer
wir konnen.

Marianne Spreng



IN KURZE 8-10/99

der letzten

Ausgabe...
am ■ ■

Fur

... empfing der Okumenische Patriarch
der Orthodoxen Kirche, Bartolomeos, in
seiner Residenz am Goldenen Horn in

Istanbul die MRA-Vertreter Marcel und

Therese Grandy (Schweiz) und Peter
Everington (England). Die Kontakte zwi-
schen dem Patriarchat und der Morali-

schen Aufriistung gehen auf einen Be-
such Frank Buchmans beim Patriarchen

Athenagoras im Jahre 1953 zuriick.

... haben beherzte Burger von Tansania
die Korruption und die Konfliktlosung
thematisiert. Vom 12.-17. Mai ffihrten sie

in Dar es Salaam eine panafrikanische
Konferenz durch, die in den dortigen Me-
dien grosse Beachtung fand.

... beging der amerikanische Staat Ore
gon seinen formellen «Tag des Beken-
nens»: Am 22. April beschloss die Legis
lative die Anerkennung der rassistischen
Geschichte Oregons. Bisher war im Ge-
schichtsunterricht davon nicht die Rede

gewesen. Fortan soli aktiv an der
Chancengleichheit aller Minderheiten ge-
arbeitet werden.

Das Ehepaar Grandy vor dem Okumeni-
schen Patriarchat

Unter dem Titel...

... Um dem Krieg den Krieg zu er-
kldren wird in der Genfer Voix Frotes-

tante vom 23. Juni ein Portrat der Ideen

der Moralischen Aufriistung und des
Konferenzzentrums in Caux gezeichnet.

... Hundert bewegte Jahre wird in
La Presse vom 9. Juli iiber die permanente
Ausstellung CAUXexpo berichtet. Der
Artikel hebt die Griindung jener Immobi-
liengesellschaft im Jahre 1899 hervor, die
anschliessend das Caux-Palace-Hotel

baute.

... Die Korruption, ein weltweites
Ubel berichtet La Presse vom 26. Juli

iiber den dffentlichen Vortrag von Peter
Eigen, dem Prasidenten von Transparen
cy International. «In den Sitzreihen mi-
schen sich alle Sprachen der Welt. (Die

Korruption) ist der Hauptgrund der Ar-
mut in den Entwicklungslandem und im-
tergrabt die Demokratie. Sie wird oft je-
nen Staaten zugeschrieben, ist aber die
Geheimwaffe (I'arme blanche) der Indu-
striestaaten», schreibt die Autorin des
Berichts.

... Der Runde Tisch von Caux

schldgt ethische Verhaltensnormen
fiir Firmen vor beschreibt Le Temps
am 29. Juli in einem 4 Spalten breiten
Artikel die Arbeit der Wirtschaftsver-

treter aus Europa, Amerika und Japan,
die sich diesen Sommer zum 13. Mai

versammelten. Bereits in zwolf Sprachen
und 150 000 Exemplaren sei der von
ihnen erstellte Verhaltenskodex veroffent-

licht worden; seine Grundsatze werden
vielerorts gelehrt, stellt Le Temps fest.

Zu Urhebern von Verdnderung
werden

Eine Begegnung flir Nord- und Latein-
amerika in Brotas, Salvador (Brasilicn)
vom 1. bis 6. Oktober 1999

Auskunft per E-Mail:
mrbrazil@compuland.com.br

Ost-West-Konferenz fur

Wirtschaftsethik

in Rzeszow (Polen) unter dem Patronat
des Biirgermeisters und des Gouverneurs
der Provinz Vorkarpaten. 4.-6. Novem
ber 1999

Auskunft Piotr Strek, E-Mail;
wzmorze@pro.onet.pl

AUF SPENDEN ANGEWIESEN

Mochten
Die Stiftung fiir Moralische Aufriistung
ist zur Erfiillung ihrer Aufgaben jedes
Jahr auf freiwillige Konferenzbeitrage
und Spenden angewiesen. Alle Leserin-
nen und Leser sind herzlich eingeladen,
dieses Werk auch finanziell zu unterstiit-

zen. In den folgenden drei Bereichen fin-
den Sie die aktuellen Spendenziele:
1. Spendenaktion 99:
Die noch bis Ende dieses Jahres laufende

Aktion hat bis zum 7. September CHF
25 132.20 eingebracht. Sie ermoglicht die
Konferenzteilnahme Erwachsener, junger
Erwachsener und Jugendlicher aus Kri-
senregionen, denen die Mittel fiir einen
Aufenthalt in der Schweiz fehlen. Mit ei

nem Beitrag von Fr. 85.- decken Sie den
Tagesaufenthalt eines Konferenzteilneh-
menden in Caux, mit einer Spende von Fr.
500.- die Teilnahme an einer sechstagi-
gen Session.
2. Spenden und Legate zugunsten des
Caux-Erneuerungsfonds
Im bald hundertjahrigen Mountain House
sind grossere Erneuerungs- und Sanie-
rungsarbeiten notwendig. Auch muss die
Ausriistung des Konferenzzentrums lau-
fend erneuert werden. Die Vermietung
des Hauses ausserhalb der Konferenz-

zeiten hilft dabei, aber zusatzlich bedarf
es wesentlicher Spendenbetrage.
3. Allgemeine Spenden
Obwohl ein Grossteil der MRA-Tatigkei-
ten durch Freiwillige geleistet wird, fallen
fiir alles iibrige, z.B. Verwaltung,
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Unser Herbstangebot:
Konferenzbericht kostenlos

fiir Ihre Freunde und Bekannten

Herr/Frau

ie Agenda

Hoffnung teilen

Internationale Konferenz in Sydney, Aus-
tralien, 3. - 7. Dezember 1999 zum The-
ma: Hoffnung teilen, Gemeinschaft
schaffen, sich fur Veranderung engagie-
ren.

Auskunft per E-Mail;
millsdj@ozemail.com.au

Wirksam leben Im kommenden

Jahrhundert

Ein Kurs fur Junge Erwachsene in Austra-
lien, 6. Februar - 8. April 2000: «Effec-
tive Living for the 21st Century». Ar-
beitssprache Englisch, Kursort Haus
«Armagh» bei Melbourne.

Kurskosten; AS 1950.-

Auskunft: The Coordinator, Effective
Living Course, E-Mail:
100374.1216@compuserve,com

Agenda fiir Veranderung,
Versohnung und Frieden

Nationale Konferenz im Holiday Inn,
Utrecht (Niederlande)
Datum:

18. Marz 2000, 10.30 17.00 Uhr
Ko.sten:

HFL 35,- Mittagessen inbegriffen
Auskunft:

Centrum Morele Herbevvapening,
AmaUastraat 10, NL-2514 JC Den Haag

Sie mitmochen?
Reisespesen, Drucksachen, Aktionen
usw., regelmassig Kosten an.
Spenden mit dem entsprechenden Ver-
merk sind zu richten an:

Schweiz:

Stiftung flir Moralische Aufriistung
6002 Luzern

- Postfinance 60-12000-4 Luzern

- CREDIT SUISSE Luzern

Konto Nr. 249270-61-5

Deutschland:

Frank Buchman Gesellschaft fur

Moralische Aufriistung, e.V.
Spendenkonto Nr. 4081113
Deutsche Bank Gladbeck

(BLZ 420 700 62)
(Die FBG kann eine Spendenbescheini-
gung ausstellen)

Chenjia Sui hatte ihr Zimmer daheim in N' ewcastle fiir zwei Monate gerdumt, damit es
vermietet werden konnte. Dies ermoglichte ihrer Mutter, den Familienaufenthalt in
Caux zu bezahlen.

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Herr/Frau

Vorname

Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Fiir weitere Adressfelder und Adresse
des Auftraggebers: bitte wenden!

BESTELLUNG

Ex. Konferenzbericht CI. Nr. 8-10/99

Jabresabonnement CAUX-Information

□ Schweiz CHF 32.—

□ Deutschland DEM 42.—

□ Ubrige Lander CHF 37.—

□ Luftpost CHF 41.—

□ Studenten, Lehrlinge CHF 24.—

Zutreffendes bitte ankreuzen und Ihre
vollstandige Anschrift auf der Riickseite
vermerken

Broschiiren & Bticher

Ex. F.B. Philosophic der Versohnung

Ex. Den besten Kurs steuern

Ex. Tournier: Zuhoren konnen

Ex. Der vergessene Faktor

Ex. Kind des Zufalls

Datum:

Unterschrift:
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Herr/Frau
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Strasse/Nr.

Land (abgek.) PLZ

Ortsname

Herr/Frau
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CM

c

rr\ ^CD N

^ CM
O
O
CO

CC
c

og

§ .Q3 g

S o g
w  5

c ® -O) ̂
c O) w c

s s. s o I
i .a :i

"O 0} n t
< O) w "O 3

O
O

o

T
00

XI

01

UNSER HERBSTANGEBOT 8-10/99

Liizern, im Oktober 1999

Liebe Leserin, lieber Leser
Wir laden Sie wiedenm herzUch ein,
von unserem Herbstangebot Gebrauch zu
tnachen. So konnen Sie ohne viel Aiif-
wand Ihren Bekannten imd Freimden et-

was von dem weitergeben, was Sie an der
Caux-Information schdtzen.
•  Trennen Sie nebenstehende Spalte ah.

Tragen Sie Namen und Adressen Ihrer
i  Bekannten ein, die diesen Konferenz-

bericht kostenlos erhaUen solien.

» Bitte senden Sie uns, diese Liste bis
:: spdtestens 30, Oktober 1999 - und
.  vergessen Sie nicht. Jbre.n eigenen Na-
'  men samt Adresse atiJkiifUHren!

AVir freuen uns darauf Ihren Fi-eunden
und Bekannten dieses Ahgebot in Ihrem
Namen zu machen.

Mit freundlichen Griissen
Ihr C.I.-Team

Weitere Exemplare dieser Ausgabe

pro Exemplar; CHF 4.50
Ab 5 Exemplaren: CHF 3.50
(plus Porto)

Sind Sie schon abonniert?

Die CAUX-INFORMATION

im .Tahresabonnement

Schweiz: CHF 32.-

Deutschland: DEM 42.-
ubrige Lander: CHF 37.-
Luftpost: CHF 41.-
Studenten, Lehrlinge; CHF 24.-

ZUR WEITEREN INFORMATION

NeufUiQSLBgwphrtes

Die heue E(ibsch®e:'
Frank Buchmon und seine

Philosophie der Versohnung
Pierre Spoerri
Agenda der Versohnung 1999
16 Seiten A5 mit Glanzumschlag
CHF 5 (Versandkosten inbegriffen) .

Eine Lfnterlage zum GrtlppengespracS
Oder zum Selbststudium:

Den besten Kurs steuern

Texte zum Nachdenken aus der christ-

lichen, jiidischen und muslimischen
T radition.

Sonderausgabe CAUX^Infbrmation 1999
16 Seiten A4, illustriert : :
CHF 4.— / DEM 5

(20% Rabatt ab 10 Ex.)

DIE BiiCHERECKE:

Paul Tournier (1898 -1986)
ZUHOREN KONNEN

«Die Menschen sind einsam beim Suchen

nach dem Wesentlichen und nach dem

personlichen Kontakt», meint der Genfer
Arzt und Psychotherapeut, dessen lebens-
lange Praxis des Zuhorens in diesem sei-
nem letzten Werk ihren Niederschlag fin-
det.

Neuauflage 1998
Caux Verlag, CHF 26.—

Jacques Henry
KIND DES ZUFALLS

Ein Leben, das unter denkbar schwierig-
sten Bedingungen beginnt und eine uner-

wartete Bestimmung findet: vom kleinen
Waadtlander Dorf via Caux nach Indien

und wieder zuiiick in die Schweiz. - Als

die Krebsdiagnose gestellt wird, rebelliert
Jacques Henry. Dann gewinnt sein in Jah-
ren der Priifling gewachsener Glaube die
Oberhand. Er staunt iiber all das, was
ihm Oott mitten in der Krankheit

schehkt, und teilt es grosszugig mit den
Menschen um sich herum.

Mit fiinf Farbfotos aus der Kamera des

Autors.

Caux Verlag 1996, 96 S., CHF 22.—

Garth Lean

DER VERGESSENE FAKTOR - Vom

Leben und WIrken Frank Buchmans

Diese umfassende, sorgfaltig dokumen-
tierte Biographie vermittelt das Portrat
einer einmaligen und kontroversen Per-
sonlichkeit, aber auch einen Blick hinter
die Kulissen der Ereignisse, welche unser
Jahrhundert pragten.

Brendow Verlag, 476 Seiten,
CHF 32.80 / DEM 34,- / AUS 265.-

Unsere Bestelladressen:
Caux-Information

Postfach 4419

CH-6002 Luzern

MRA-Biicherdienst

Hubert Eggemarm
Obere Goethestrasse 102

D-45964 Gladbeck


