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Dem Andenken an RobertHahnloser (i^o8-ipjo).
Dieser mvergessliche Freund,
dieserjunge, gldn^ende Ingenieur
md iibertieugte Patriot,
dieser gldubige md weitblickende Mensch
ermoglichte selbstlos md grosst(ugig
den Erwerb md Ausbau der Hotels von Caux,
um daraus das erste Weltt(entrum
der Moralischen Aufriistung
entstehen lassen.
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Vor einigen Jahren Jragte mich ein afrikanischer Journalist, der nach Caux gekom-

men war, um an einer Tagging der Moralischen Aujrustung teil^nehmen: « Kennen

Sie ein Buch iiber die Geschichte von Caux? » Enttduscht ob meiner verneinenden

Antwort sab er mich geradeheraus an und sagte schlicht: « Sie sollten es schreiben. »

Ich wujte, daj er recht hatte, und von jenem Augenblick an babe icb mir iiber

dieses Werk Gedanken gemacbt.

Sebr bald wurde mir klar, dajl die Gescbicbte von Gaux nicbt im Juni 1946 beginnt,

als das «Caux-Palace» der Tagungsort der Moralischen Aujrustung wurde,

sondern daj es da eine mcb weiter ^uriickliegende Gescbicbte ^u entdecken und

^u gestalten gab,

Es sei mir erlaubt, an dieser Stelle den Einwobnern von Caux, Glion und Montreux

meinen bert(licben Dank aus^usprecben, die mir bei meinen Nacbjorscbungen

geboljen baben und von denen jeder seinen Teil beigetragen bat. Durcb ibre Er^b-

lungen nabm vor meinen Augen wie bei einem StUck Jur Stiick ̂ sammengesetf(ten

Puf(t(le-Spiel das Bild dieses erstaunlicben Abenteuers des Menscben Gestalt an:

die Entstebung des Weilers Caux, dessen Name beute Jiir unt^ablige Manner und

Frauen in der gan^en Welt Symbol einer neuen Hoffnung geworden ist.

Der t(weite Teil des Bucbes bereitete grbjere Scbwierigkeiten. So mujte angesicbts

der aujerordentlicben Fiille der Ereignisse eine Auswabl getroffen werden, einige

Beispiele konnten angefiibrt, andere mujten beiseitegelassen werden.

Daruberbinaus ist es nicbt leicbt, die erstaunlicbe Personlicbkeit Frank Bucbmans,

die Gaux wesentlicb geprdgt bat, wiederaufleben lassen.

Die Initiative, die im Jabre 1946 einige Scbweir^er ergriffen, um aus Gaux ein



mltmites Zentrum der Moralischen Aujrustmg machen, mrd t^weifellos ihren

Platf^ in der Geschichte haben ah ein neuer Bemis jiir die humanitdre Tradition

der Schmi^.

Meine groJSte Hoffnmg liegt darin, daJS eine standig wachsende Zahl meiner Lands-

leute dies erkennen md sich an diesem entscheidenden Kampf jur die Zukunjt der

Menscbheit beteiligen moge, indem sie die Idee der Moralischen Aujrustmg im

Leben unseres Landes verwirkJichen.

Job babe dieses Bucb gescbrieben in dankbarer Erinnerung an die Tatkrajt dyna-

miscber Menscben wie Philippe Faucberre und Ami Cbessex, die die Anlagen

gescbajfen baben, die sebr viel spdter, durcb das Auf und Ab der Geschichte und

— das ist mein innerster Glaube — durcb die Vorsebung Gottes, die in Menscben

wie Frank Bucbman und Peter Howard wirkte, der Brennpunkt eines glubenden

L^bens wurden, das beute in die gan^e Welt ausstrablt.

Mogen diese Seiten das Nebeneinander beider Aspekte in diesem Abenteuer des

Menscben lebendig werden lassen — das ist mein gro^ter Wunscb.
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Der Autofahrer, der von Lausanne kom-

mend am Genfer See endang fahrt und die
Weinberge von Lavaux durchquert, gelangt
bald in den rekenden Ort Vevey und
stoBt, nachdem er Vevey hinter sich gelassen
hat, plotzlich auf die Bucht von Clarens.
Der Anblick, der sich hier seinen Augen
darbietet, ist iiberwaltigend.
Wie von selbst hebt sich sein Blick von den

Ufern des Sees empor zu den Rochers-de-
Naye. Auf seinem griin schimmernden
Hochplateau liegt Glion wie ein Balkon
iiber dem Genfer See, und noch hoher
oben entdeckt man die gerundete Kuppe
von Caux.

Wenn das Land um Montreux zu den

schonsten der Erde gehort, wie es einmal
Paul Morand, dieser unermiidliche Rei-
sende, behauptet hat, so ist der Rundblick
von Caux unvergeBlich fur jeden, der ihn
genieBen durfte. Dort oben, etwa sechshun-
dert Meter oberhalb des Sees, entdeckt man
ein einzigartiges Panorama, das die Natur
in ihrer verschwenderischen Fiille in immer

wieder neue Farben taucht und dabei die

ganze Skala des Regenbogens aussch5pft.
Welch seltsames Schicksal hatte dieser

kleine waadtl^dische Weiler, dessen nur

aus einer Silbe bestehender Name mit

dem voUen Klang eines Hornsignals fiir
Millionen Menschen in der ganzen Welt
Synonym fur Hoffnung geworden ist.
Und doch standen noch vor kaum hundert

Jahren auf den Hohen von Caux nur einige
Sennhiitten. « Zur Zeit der Narzissen traf

man dort einige Spazierg^ger, Jager im
Spatherbst, und wahrend der Sommer-
monate ein paar Bergsteiger auf dem Wege
zu den Rochers-de-Naye.»^ Jahrhunder-



Die Anfdnge

telang waren die Berge von Caux Weide-
land fur das Vieh der Bewohner von

Montreux. Denn man darf nicht vergessen,
daB die Gegend um Montreux bis zum
vorigen Jahrhundert ausschlieBlich als
Acker- und Weideland sowie zum Weinbau

genutzt wurde.
Die beiden ersten Pensionen, friihe Anzei-
chen eines regen Fremdenverkehrs in
diesem Raum, wurden 1835 eroffnet: die
Pension Visinand mit etwa vierzig Betten
und die Pension Verte-Rive mit ungefahr
zwanzig^.
Der Ursprung des Namens Caux liegt
hochstwahrscheinlich in dem alten BegrifF
Cau^ der in der Sprache des Landes eine
langgezogene Kuppe oder einen leicht
abfallenden Gebirgsriicken bezeichnet; der
Begriff ist abgeleitet aus dem lateinischen
cauda, langgestreckte Kuppe, Ort am
auBersten Ende^.

Die Hohen von Caux (les Monts de Caux),
wie historische Dokumente diese Gegend
bezeichnen, lagen auf dem Wege zum
sommerlichen Almauftrieb der Bauern aus

dem Montreux-Gebiet, auBerdem fuhrten
sie zum PaB von Jaman, diesem Durchbruch,
den die Natur zwischen dem «Pays-
d'Enhaut» und der Gegend um den See
geschaffen hat.
Wenn man heute die Kette groBstadtisch
anmutender Ortschaften betrachtet, die
sich von Clarens bis Villeneuve am Seeufer

entlangzieht, kann man sich nur mit Miihe
vorstellen, daB dort zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts nur einige landliche Dorfer
lagen. Montreux war damals vor allem eine
groBe Pfarrgemeinde, die von dem FluB
Maladaire de Burier bis zum EngpaB von

Chillon reichte und dreiundzwanzig Dorfer
und Weiler umfaBte; ihr Mittelpunkt war
die dem Heiligen Vincentius, Schutz-
patron der Weinbauern, geweihte Kirche,
die Ende des 11. oder Anfang des 12.
Jahrhunderts erbaut wurde 4.
Die Pfarrei von Montreux gehorte zurn
Besitz des Bischofs von Sitten, obwohl sie
in kirchlichen Belangen dem Bistum Lau
sanne unterstand.

Friiher hatte sie zur Abtei Saint-Maurice

gehort, wenn man der Uberlieferung Glau-
ben schenken will. Viehzucht, Getreidean-
bau und Weinbau bildeten die einzige
Erwerbsquelle der Bewohner dieser Gegend
bis zum Auf kommen des Fremdenverkehrs

im 19. Jahrhundert.
Wenn auch die Weingarten schon die
H^ge oberhalb der Bucht von Montreux
hinaufkletterten, wenn auch Weizen- imd
Gerstenfelder den Wiesen den besten

Boden auf dem Hochplateau von Glion
oder den Hohen von Caux streitig machten,
der eigentliche Reichtum dieser arbeitsamen
Bevolkerung der vergangenen Jahrhxm-
derte bestand doch in dem iippigen Weide
land, das die Natur oberhalb der Wald-
grenze geschaffen hatte.
Seit wann waren die Hochalmen von Jaman,
Gresalleys oder Chamosalles im Besitz der
Bewohner dieser Gegend, die in einfachen
Ddrfern zusammenlebten? « Seit urdenkli-

chen Zeiten », bestatigen zahlreiche Doku
mente, mit denen sie im Laufe mehrerer

Jahrhunderte ihren Anspruch auf ein
Gebiet geltend machten, das ihren Haupt-
reichtum darstellte®.

Die Hohen von Caux gehorten zu den tiefer
gelegenen Weiden, die die ersten Siedler

16
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in der Gegend um Montreux durch Roden
der Walder geschafFen hatten. Schon seit
dem hohen Mittelalter nutzten die Bewoh-

ner der Vidamie de Mustruv^ die Hochflache
von Jaman fur ihre zahlreichen Herden®.
Dort ereigneten sich auch die ersten Zusam-
menstoBe mit den Leuten der Grafen von

Gruyfere, die von Montbovon das Hongrin-
Tal hinaufkamen. Autoritat und Ansehen

des Bischofs von Sitten scheinen nicht

ausreichend gewesen zu sein, um zwischen
den Bewohnern auf beiden Seiten des

Gebirges den Frieden zu wahren, denn in
Uberlieferungen lebt noch heute die Erin-
nerung an schwere Auseinandersetzungen
auf der Hochflache von Jaman. Und als die
Grafen von Savoyen die Hoheitsrechte
liber das Gebiet des Bischofs von Sitten

erwarben, muBten sie wiederholt die Bewoh-

ner von Montreux verteidigen, deren
territoriale Rechte sie anerkannt und besta-

tigt hatten.
Schon im Jahre 1317 wird in einem Vertrag
zwischen Girard d'Oron, Grundherr von

Vevey, und Amedee V., Graf von Savoyen,
den Bewohnern von Montreux der Besitz

ihrer Hochalmen bestatigt.
Nach der Eroberung des Waaddandes
durch die Bemer im Jahre 1536 fiihrten die
Gemeinen zwischen Baye und Veraye
ihren neuen Landvogt, den Gouverneur
von SchloB Chillon, zur Besichtigung des
Gelandes nach Jaman.
Oberhaupt konZentrierte sich bis zum Ende
der Berner Herrschaftsperiode im Jahre
1798 fast die gesamte Politik der Gemeinden
innerhalb der Pfarrei von Montreux auf die

Verwaltung der Almen und W^der. Diese
Fragen waren von groBer Bedeutung, denn

sie zwangen die Bewohner jener Dorfer,
die Probleme der gegenseitigen Unterstiit-
zung, der offentlichen Ordnung, der Wirt-
schaft, der biirgerrechtlichen Gleichheit
oder Ungleichheit und die Schwierigkeiten,
die sich aus der Teilnahme am gemeinsamen
Wegebau ergaben, zu regeln.
Im 15. Jahrhundert erwarben einige
Weidelandbesitzer — der erste war der

Adelige Claude Mayor im Jahre 1496 —
das Recht, ihre Besitzimgen zu umzaunen,
um das Recht auf Durchzug der Herden zu
umgehen, die im Friihjahr zu den gemein
samen Weideflachen hinauf- und im Herbst

wieder hinabgetrieben wurden. Das war
fiir die damalige Zeit ein recht seltenes
Privileg und ein Problem, das die Bauern
in ganz Europa bewegte.
Daher wurde der groBe ErlaB der Gnadigen
Herren von Bern in Montreux mit viel

Beifall aufgenommen, die das Durchzugs-
recht des Viehs einschrankten und die

Umzaunung ermutigten. Mit Eifer war man
bemiiht, sich diese Befugnis zunutze zu
machen, die den Gemeinden erteilt wurde,
um das Prinzip des privaten Grundbesitzes
zu wahren und MiBbrauche abzustellen, die
unter dem Vorwand der gemeinsamen
NutznieBung beim Durchzug des Viehs
begangen wurden. So kamen im Herbst
1717, nach dem Almabtrieb der Rinder, die
Gemeinen der «Planches» wiederholt

zusammen, um liber das Durchzugs- und
Weiderecht auf den Hohen von Caux zu

verhandeln. Beim Abtrieb von den hoher

gelegenen Almen, der eher als heute
stattfand, wurde namlich dort ein Teil des
Viehs eingepfercht^.
Wie die Viehgehege in den Hohen von Caux

iS



Die Hohen von Caux

Die Sankt- Vin^entius-Kirche

war auch der PaB von Jaman AnlaB zu
standiger Besorgnis fiir die Leute von
Montreux. Jahrhundertelang war dieser
DurchlaB auBerordentlich wichtig, denn er
stellte fur das Saane- und das Simmen-

tal den einzigen direkten Verbindungsweg
zum Genferseegebiet dar.
In der Gegend von Chatel-Saint-Denis, wie
auch im Ormonts-Tal, gab es bis ins i8.
Jahrhundert hinein nur schlecht gepflasterte
und holprige StraBen, die kaum besser
waren als der Weg iiber den PaB von Jaman
und dabei eine wesentlich weitere Strecke

darstellten.

Deshalb war dieser PaB jahrhundertelang

sehr belebt, trotz der groBen Gefahren,
denen die Reisenden im Winter und im

Fruhhng wegen der Lawinen ausgesetzt
waren.

Schon im Jahre 1585 beschreibt der
flamische Geograph Mercator, der im
Auftrage Kaiser Karls des Fiinften arbeitete,
in seinem groBen Atlas die Schrecken des
Passes von Jaman: «Wie groB und schreck-
lich ist der Abgrund von Mustruz, in den
jedes Jahr mehrere Lasttiere und sogar
Menschen hinabstiirzen und dort zugrunde
gehen. » ̂
SchweiBiiberstromt und keuchend sind

Generationen diese Wege entlanggezogen.
Mit der Kiepe auf dem Riicken kamen die
Bauerinnen aus dem « Pays d'Enhaut », um
den Damen in der Gegend um den See ihre
Spitzen zu verkaufen oder um frische
Butter, Ziegenkase oder gar ganze Zicklein
auf dem Markt in Vevey anzubieten.
Jene, die man damals bottlers nannte, trans-
portierten auf dem Eselsriicken Weine aus
dem Waadtland oder dem Wallis in l^g-
lichen Fassern, die am Packsattel befestigt
wurden, eins auf jeder Seite und das dritte
auf dem Riicken zwischen den beiden

anderen^.

Im Jahre 1816 hatte sich Lord Byron in
dieser Gegend aufgehalten und in Clarens
gewohnt; mit einem Freund iiberquerte er
den PaB von Jaman, um iiber Gruyere und
das Simmental ins Berner Oberland am

FuBe der Jungfrau zu reisen. Dort entwarf
und gestaltete er die Dichtung « Manfred »,
ein lyrisches Werk, zu dem ihn die Begeg-
nung mit den Alpen und dem Genfersee
inspiriert hatte.
Der PaB von Jaman kannte jedoch auch



Ein Nar^ssenfeld

Weniger friedliche Stunden. Wahrend der
Burgunder Kriege hatten die Bewohner von
Montreux deren Schrecken zu durchstehen

— das wollte auch in damaligen Zeiten
schon etwas heiBen. Die Bergbewohner aus
Saanen und der Gegend von Gruyere kamen
iiber den PaB von Jaman herunter und
pliinderten die Dorfer der Pfarrgemeinde
und das SchloB Chatelard.

Unter der vaterlichen Herrschaft der Gnadi-

gen Herren von Bern jedoch bliihte das
ganze Land auf in dem Frieden, den sie
lange Jahre hindurch zu erhalten wuBten.
Trotzdem verloren die Waaddander nie ihr

Verlangen nach Unabhangigkeit. Als die
Franzosische Revolution Ende des i8.

Jahrhunderts ausbrach, benutzten sie die
Gelegenheit, um sich von der Herrschaft
der Berner zu befreien.

Jedoch war die Waadtlandische Revolution
eine der friedlichsten, die es je gab; weder
war sie mit Blut getauft, noch loderten
Brandfackein auf. Die Bevolkerung von
Montreux bUeb besonnen und lieB sich

nicht zu Exzessen hinreiBen.

So verliefen Jahrhunderte hindurch die
guten und schlechten Tage in den Hohen
von Caux.



nrSTEHUNG
DES NEIUIIS

« Die Vcf^dening auf der Hohe von Caux
besteht vorerst nur aus einer Hiitte, einer
einfachen Sennhiitte, die zu einer schlichten
Herberge geworden ist. Das ist ein Anfang.»
So schreibt im Jahre 1877 Eugene Rambert,
der groBe waaddandische Schriftstellerio.
Zwei Jahre zuvor, 1875, hatte namlich
Emilie Monnet ihre Sennhiitte in eine

Herberge umgewandelt, um die immer
zahlreicher werdenden Spazierganger auf-
zunehmen, die von Glion oder Montreux
heraufkamen. Seit etwa funfzig Jahren
unterlag die ganze Wirtschaft dieses Gebiets
einer tiefgreifenden Umwandlung. Das
erste Hotel in Montreux, das diese Bezeich-
nung verdiente, war das « Hotel du Cygne »
mit dem Besitzer Edouard Vautier; es war
im Jahre 1837 erofFnet worden. Ihm folgte
ein Hotel in Territet, das die Familie

Chessex besaB; aus der schlichten Herberge
mit dem Schild «Chasseur des Alpes»
wurde zunachst eine Familienpension, dann
im Jahre 1841 das « Hotel des Alpes »
Glion hatte um 1850 herum begonnen sich
auszubreiten. Bis zu der Zeit stand nur ein

kleines Gasthaus « Le Chamois » oberhalb

des Dorfes, und von Montreux aus muBte
man auf einem schlechten Pfad, den Ram
bert als halsbrecherisch bezeichnet, hinauf-
steigeni2.

Glion war damals ein stilles, abgelegenes
Fleckchen, und nur Botaniker, Maler und
Naturfreunde wagten sich dorthin^^.
Einem Genfer Bankier, Jacques Mirabeau,
der sich in Clarens niedergelassen hatte,
verdanken wir das erste Chalet in Glion.

Doch um Glion zu erweitern, muBte
zunachst ein befahrbarer Weg angelegt
werden. Zu Beginn der Fiinfzigerjahre

21
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wurde eine gute, landschaftlich sehr reiz-
voUe StraBe gebaut, die von der Kirche
in Montreux aus einen Bogen bis unter
den Scex-de-la-Toveyre beschreibt. Bald
darauf kam zum Chalet Mirabeau ein

erstes Hotel hinzu mit dem Namen «Rigi
Vaudois »

Etwa zwanzig Jahre nach Inbetriebnahme
der StraBe nach Glion bemiihte man sich,
zwischen dem Genfersee und den umlie-

genden Bergen eine Eisenbahnverbindung
zu schafFen. Ein erster Plan, bei dem Veytaux
Ausgangspunkt sein soUte, wurde verwor-
fen. Der Gedanke wurde auf die Initiative

von Herrn Riggenbach bin auf anderer
Grundlage wieder aufgenommen; dieser

war ein in der ganzen Welt bekannter
Schweizer Ingenieur, der in Indien, Brasi-
lien und Portugal DrahtseUbahnen gebaut
hatteis.

DieZahnradbahnTerritet-Montreux-Glion-

Caux — wie sie damals genannt wurde —
nahm ihren Anfang mit der Teilstrecke
Territet-GHon, die am i8. August 1883
eingeweiht wurde.
Um die Sicherheit dieser so kiihn angelegten
Bahn mit einer Lange von 680 m, einer
maximalen Steigung von 57% und einer
Hdheniiberwindung von 304 m zwischen
den beiden Endpunkten unter Beweis zu
steUen, beschloB der Aufsichtsrat, eine
Probe zu machen, indem ein Wagen ohne

Auf dem Gipfel der Rochers-de-Naje

Hr f'. ■

\(.



Das Gasthaus « Monts-de-Caux » um i8Sj.

Seil, allein mit Hilfe der Bremsen, hinunter-

gelassen wurde.
Die « Gazette de Lausanne » beschreibt in

alien Einzelheiten diesenVersuch,an demne-
ben Herrn Riggenbach, dem Bauleiter, auch
Herr Faucherre-Vautier, Besitzer des « Hotel
National», und Herr Mayor-Vautier,Natio-
nalratvon Clarens, teilnahmen i®.
Zur Eroffnung war Victor Hugo eingeladen
worden, der eine Woche zuvor aus Paris

angekommen war und mit seiner Familie im

Hotel Byron wohnte. Der groBe Dichter
hatte sich dann entschuldigen lassen, doch
war er vertreten durch seinen Enkel

Georges Hugo, einen liebenswiirdigen jun-
gen Maim von sechzehn Jahren^''.

Im Jahre 1875 griinden einige Burger
von Glion ein Aktionskomitee, um das
Wasser der Preisaz, deren QueUe imter-
halb der Dent-de-Jaman liegt, auf die
Hohen von Caux und in das Dorf Glion

zu leitent®.

Seit dieser Zeit beginnen zwei Montreuxer
Personlichkeiten, sich an Caux interessiert
zu zeigen. Da ist zunachst Louis-Daniel
Monnet, der Lydie Vuichoud geheiratet
hatte und seinerzeit Biirgermeister der
Planches war. Im Jahre 1881 kaufte er von
Louis Falquier, einem Landwirt aus Vey-
taux, ein erstes Grundstiick in Caux.

Sodann Philippe Faucherre, Besitzer des
« Hotel National» in Montreux, der bei der
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Entwicklung von Caux eine entscheidende
RoUe spielen soUte.
Philippe Faucherre war im Jahre 1844 in
Vevey als Sohn einer Hoteliersfamilie aus
Moudon geboren. Sein Vater und sein
GroBvater waren maitres d'hotel, wie man im

vergangenen Jahrhundert die Besitzer von
Pensionen oder Hotels nannte. 1869 hatte
er Louise Vautier geheiratet, die ebenfaUs
aus einer HoteliersfamiHe stammte.

Im Jabre 1884 kaufen Louis Monnet und
Philippe Faucherre gemeinsam das Gastbaus
« Monts de Caux ». Nacb dem Tode Louis

Ankunft des ersten Zuges in Caux

Monnets fiibrt seine Witwe die Hotel-

geseUscbaft mit Philippe Faucherre fort,
und Jabr fur Jabr erwerben sie gemeinsam
eine oder zwei der umbegenden Besitzun-
gen.

In diesen Jabren bat der Gedanke, in Caux
ein groBes Hotel zu erricbten, Gestalt ange-
nommen. Am 14. Februar 1890 wird mit
Alfred Rucbonnet eine Abmacbung iiber den
Abbau eines Steinbrucbes getroffen, um den
Bau des « Grand-Hotel» von Caux zu ermog-
Ucben. Ein dritter Gesellscbafter erscbeint zu

diesem Zeitpunkt in den Vertragen: der
Scbwager Philippe Faucberres, Franz Paul
Spickner, Hotelier in Bon-Port, ein gebiirti-
ger Salzburger (Osterreicb), der spater Bur
ger der Gemeinde « Planches » wurde.
Bald darauf verkauft Herr Faucberre-

Vautier das« Hotel National »in Montreux,

um sicb ausscbUeBUcb dem Bau des « Grand-

Hotel » in Caux zu widmen, der im Laufe

des Sommers 1890 in Angriff genommen
wird. Im selben Jabr wird er zum Biirger-
meister der Gemeinde « Planches » gewablt
— dieses Amt wird er bis zum Jabre 1902
innebabeni®.

Damals gab es dort weder StraBe nocb
Eisenbabn, und das ganze Baumaterial
wurde auf Eselsriicken transportiert.
Wabrend in Caux das fiir die damalige
Scbweiz scbonste Alpenbotel emporwucbs,
macbte der Bau der Zabnradbabn von Glion

zu den Rocbers-de-Naye erstaunlicb rascbe
Fortscbritte.

«Dank dem Unternebmungsgeist einiger
vorausscbauender Menscben aus dem Mon-

treuxer Raum konnte man scbon am

19. August 1883 im Eisenbabnwagen von
Territet zu dem bezaubernden Dorf Gbon,



Einweihmg der Zahnradbahn Glion-Rochers-de-Naje

dem waadtlandischen Rigi, hinauffahren,
von wo aus man einen so herrlichen Blick

iiber den Genfer See, das Rhone-Tal, die

Walliser und die Savoyer Alpen hat»,
schreibt der « Nouvelliste Vaudois ».

« Doch das geniigte den 'Amerikanern des
Waadtlandes' nicht. Sie entwarfen den

Plan, die Eisenbahnlinie bis oben auf die
Rochers-de-Naye zu fiihren. Die Idee war
abenteuerlich, doch der Kiihnheit steht das

Gliick zur Seite, das hat der gestrige Tag
bewiesen. Niemals wurde ein Unternehmen

schneller durchgefiihrt. Am i. Januar 1890
wurde die Konzession von der Bundes-

behorde erbeten; am 17. Juni wurde sie
erteilt; am 6. September wurde eine Aktien-
geseUschaft gegriindet, am 10. Marz 1891

der erste Spatenstich getan und fiinfzehn
Monate spater, am 27. JuH 1892, die Linie
eroffnet und dem Verkehr iibergeben. >>20
Plan und Bau der Linie GUon-Naye waren
in der Tat eine echte Glanzleistung. Einem
hervorragenden Ingenieur, Herrn Laubi, der
wegen seiner Arbeiten an der Gotthard-
strecke bekannt war, ist es zu verdanken,
daB alle theoretischen und praktischen
Schwierigkeiten iiberwunden wurden. Die
Bauunternehmer batten sich vertraghch ver-
pflichtet, die Strecke im JuU 1892 dem
Verkehr zu iibergeben, und sie hielten
Wort.

Die sechs Lokomotiven und das gesamte
Eisenbahnmaterial waren per Pferdewagen
nach GUon befordert worden.
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Was n\m jene anbetrifft, die der « Nouvel-
liste vaudois » die Amerikaner des Waadt-
landes nennt, so spielt er auf dynamische
Menschen an, die Montreux damals zu
seinen Burgern zahlte, wie Philippe Fau-
cherre. Ami Chessex, Alexandre Emery und
Georges Masson^i.
Etwa zur selben Zeit wurde das letzte

Teilstiick der StraBe von Ghon nach Caux

von dem Bauunternehmer Pierre Bottelli

fertiggesteUt und von der Gemeindever-
waltung der Planches abgenommen22. Der
gleichzeitige Ban der Eisenbahn, der StraBe
und des Grand-Hotels von Caux hatte die

Gemeinde veranlaBt, zwei Polizeibeamte in
Caux zu stationieren.

Der Abschnitt der Strecke Glion-Caux

wurde in den ersten JuUtagen des Jahres
1892 freigegeben. Ende Juni hatte Herr
Auguste Roth vom Restaurant Bellevue in
Vevey ein Buffet-Restaurant in Caux eroff-
net. Im August offnet auBerdem ein Pavilion
seine Tore, der zweihundert Personen

aufnehmen kann und unter der Leitung von
Georges Rodieux Eigentum des Grand-
Hotels von Caux ist.

Philippe Faucherre und die anderen Gesell-
schafter arbeiten an der Fertigstellung des
Grand-Hotels von Caux, dessen Fortschritte
man in den damaligen Zeitungen verfolgen
kann 23.

Anfang Juli 1893 schreibt die « Gazette de
Lausanne»: «Caux bekommt nach und

nach ein vollig neues Gesicht. Immer noch
wird eifrig an der Fertigstellung des
Gebaudes tmd der Anlage des herrlichen
Parks gearbeitet, der das Hotel von Caux
umgibt; es wird ohne Zweifel eines der
geraumigsten und komfortabelsten der
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Schweiz. Obwohl die Bauarbeiten noch

nicht voUstandig abgeschlossen sind, wur-
den schon einige Pensionsgaste aufgenom-
men. Das ehemalige kleine Gasthaus ist
betrachtlich erweitert worden, ein weiteres

Gebaude mit einer hiibschen Veranda ist

seit einiger Zeit bezugsfertig, und ein Haus
mit zwei groBen Geschaften ist gegen-
wartig im Ban. In einigen Jahren wird Caux
ein richtiges Dorf sein. »24 Das Gasthaus
« Mont de Caux », das in einem entziicken-

den waadtlandischen Hof mit seinem cha-

rakteristischen Dach eingerichtet war, wurde
damals leider durch nicht sehr gliickliche
Anbauten verunstaltet^s.

Bei den beiden anderen neuen Hausern,
von denen die « Gazette » spricht, handelt
es sich um die ehemalige Villa Maria, die
auf dem Grundstiick von Marcel Leguil-
loux, einem in Algier lebenden Franzosen,
errichtet war, und um das Geschaftshaus

auf dem Gelande des « Creux du MouHn » ̂6,
auf dem noch ein alter Bauernhof lag, der
beim Bau des « Caux-Palace» abgerissen
wurde.

Im Juli 1893 offnete das Grand-Hotel von
Caux offiziell seine Tore. Von Anfang an
hatte es auBergewohnlichen Erfolg. Schon
im August ist es voUstandig ausgebucht.
Die groBe Pariser Tageszeitung « Le Jour
nal des Debars » widmet ihm einen sehr

schmeichelhaften Artikel ̂7,

Herr und Frau Faucherre-Vautier sind nun

nach Caux iibergesiedelt, von wo aus der
Biirgermeister die Geschicke der Gemeinde
« Planches » lenkt. Philippe Faucherre war
eine stattliche Erscheinung, seine Gemahlin
eine sehr schone Frau. Jedes Jahr lud
Familie Faucherre die ICinder der anderen

Kaiserin Elisabeth von Osterreich

Familien aus Caux zum WeUmachtsfest ein;
in dieser Gegend erirmert man sich noch
heute daran.

« La Feuille d'Avis de Montreux » schreibt

in ihrem Riickbhck auf die Ereignisse des
Jahres: «Das Jahr 1893 erlebte die VoU-
endung des Grand-Hotels von Caux, eines
der schonsten, die wir kennen, in geradezu
idealer Lage ».
In den folgenden Jahren festigte sich das
Renommee von Caux; aus aUen Gegenden
Europas stromte eine glanzvoUe GeseU-
schaft herbei, um in diesem bevorzugten
Erdenwinkel Erholung oder Abwechslung
zu suchen.

Im Jahre 1897 wird auf der Rotonde vor
dem Grand-Hotel ein Eislaufplatz angelegt,
auBerdem eine 700 m lange Schlittenbahn.
«GroBe Damen der Aristokratie ruid

biedere Gentlemen mit ergrauten Schla-
fen sitzen wie Schulkinder auf ihren
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Schlitten und lassen sich mit der eiskalten

Wiirde eines sich vergniigenden Angel-
sachsen den Berg hinabgleiten», schreibt
Hugues Le Roux, als er im «Journal»
von Paris seinen Aufentbalt in Caux be-
scbreibt^s.

Aus dieser Epocbe besitzen wir einige Wer-
beplakate des Grand-Hotels von Caux und
der Eisenbabn Gbon-Naye. Es ist beute
allgemein iibbcb, an dem kindiscben und
kitscbigen Gescbmack von damals Kritik
zu iiben, und dennocb baben diese Plakate
im RiickbUck auf jene Zeit einen ganz
eigenen Reiz.

1898 wurde Leon Veutbey im Grand-Hotel
als Liftfabrer angestellt. Veutbey stammte
aus Caux und war eine ganz originelle
Personbcbkeit; er diente baufig den Gasten,
die bis zu den Rocbers-de-Naye binaufstei-
gen wollten, als Fremdenfiibrer. Sein Sobn
erzablt beute, wie sein Vater ibn einen
ausgestopften Gemsbock bin- und berbe-
wegen beB, der dann zur groBen Freude
der fremden Touristen binter einem Fels-

block auftaucbte oder verscbwand.

Einige der Gaste lieBen sicb auf dem Esels-
riicken von Caux nacb Naye binauftragen
und zablten bis zu bundert Franken der

Francois Wicki und seine Familie vor dem Chalet Fornerod
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damaligen Wahrung fur den Fuhrer und
das Tier.

Die Fiirsten uberlieBen sich, wie einfache
Sterbliche, dem Zauber dieses Landes. Von

diesen koniglichen Gasten war keine
Erscheinung anmutiger, keine aber auch so
seltsam wie die der Kaiserin Elisabeth von
Osterreich29.

Unter dem Namen Grafin von Hohenembs

und mit geringem, immer gleichbleibendem
Gefolge wohnte sie entweder in Territet
oder in Caux.

Ihr Leben dort war von auBerster Schlicht-

heit, denn sie liebte das Meer und die

Berge iiber alles. Sie stand friih morgens
auf imd machte ihre Spazierg^ge auf den
umliegenden Pfaden. Man war schon daran
gewohnt, dieser groBen, schwarz gekleide-
ten und schon etwas ^teren Dame zu

begegnen, die manchmal in Begleitung
einer Ehrendame, haufig auch ganz allein
war.

Wahrend des Sommers 1898 w^te sie das
Grand-Hotel von Caux zu ihrer Residenz.

Jeden Morgen zwischen zehn xmd elf Uhr
kam sie zum Chalet Fomerod, um dort ihre
Milch zu trinken — immer aus demselben

Glas, denn sie war sehr empfindlich — und
um ein frisches Ei auszuschliirfen, das ihr
Louise, die jiingste Tochter von Francois
Wicki, vor Aufregimg zitternd aus dem
Huhnerstall holte. Sie sprach sehr gut
Franzosisch, doch plauderte sie gern mit
Franjois Wicki auf Deutsch, denn letzterer
kam aus Schiipfen im Kanton Luzem. Sie
sprachen miteinander von den Bergen imd
vom Wetter und von allem, was sich in
Caux ereignete.
Sie fuhlt sich so wohl in dieser Gegend, daB

Grafin Stary, ihre Begleiterin, in ihr Tage-
buch schreibt: «Die Kaiserin liebt Caux

liber alles in der Welt».3o

Nach einem bewegten Leben qu^en die
Kaiserin immer wiederkehrende Gedanken

an das diistere Schicksal, das sich an ihre
Familie geheftet hat. Sie meint, ihre Stunde
sei nahe. Eines Abends glaubt sie, von
ihrem Balkon im Grand-Hotel aus in den

G'ixttn eine warnende Erscheinung, die
benihmte Dame blanche, umherirren zu
sehen, die sie am Vorabend einer jeden
Katastrophe in der Habsburg-Monarchie
wahrgenommen hatte^i.
Anfang September verl^t sie Caux, um
nach Genf zu reisen, geht in einige Ge-
sch^e und besucht in Pregny die Baronin
Rothschild. Am 10. September, einem
Samstag, verl^t sie das Hotel «Beau-
Rivage», um zum Bootsanleger hiniiber-
zugehen. Dort soUte ein gewaltsamer Tod
sie erwarten. Ein Anarchist hatte ihr auf

dem Steg aufgelauert; sie wurde von ihm
angerempelt und erhielt einen Stich mit
einem Stilett mitten ins Herz. Als das Boot

ablegte, brach sie verblutend zusammen.
Das Boot machte unverziiglich kehrt. Man
brachte die Bewegungslose ins Hotel zuriick.
Professor Jacques Reverdin wurde an ihr
Lager gerufen, konnte jedoch nur noch den
Tod feststellen. Diese Tragodie bewegte
ganz Europa. Am Tage nach dem Tod der
Kaiserin kam ihr Kammerherr nach Caux,
um all ihre Angelegenheiten zu regeln.
Das Renomm^e von Caux verbreitete sich

indessen in ganz Europa, und das Goldene
Buch des Grand-Hotels fiillte sich mit den

benihmtesten Namen der letzten Jahre vor
der Jahrhundertwende«

50
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Am 27. Dezember 1898 ladt Ami Chessex
zu sich in die Villa Beau-Regard einige
Freunde ein, um mit ihnen iiber einen neuen

Plan zu sprechen32.
Der Besitzer des Grand-Hotels von Territet,

von dem man in Montreux sagt, er sei
« baubesessen », hat in der Tat beschlossen,
in Caux ein neues Hotel auf dem Gel^de,

das er am « Creux du Moulin » besitzt, zu
errichten. Herr Chessex bietet der kiinftigen
Gesellschaft die gesamten Grundstiicke an,
die ihm in Caux gehoren, mochte sich
jedoch das Recht vorbehalten, eine kleine
Hotel-Pension im unteren Teil des « Creux

du Moulin » zu bauen. Dieses Gelande ist

stark abschiissig, und die Kinder der Fami-
lien aus Caux — ebenso wie die vornehmen

Gaste des Grand-Hotels — veranstalteten

dort rasante Schlittenpartien.
Ami Chessex hatte vorher mit Philippe
Faucherre Kontakt aufgenommen, um ihn
iiber seine Plane zu unterrichten und ihm

anzubieten, ihm die zum Grand-Hotel
gehorenden Grundstiicke abzukaufen. Herr
Faucherre hatte diesen Vorschlag nicht fiir
geeignet gehalten, sich aber bereit erklart,
der neuen Gesellschaft die Gebaude zu

verkaufen, die den Gesellschaftern des
Grand-Hotels von Caux gehorten.
Die Verhandlungen zwischen Philippe Fau
cherre und Ami Chessex werden in aller

Offenheit gefiihrt und enden bald mit dem
Verkauf der Besitzungen des Grand-Hotels
an die neue Immobiliengesellschaft von
Caux. Der Kaufvertrag vom 6. Marz 1899,
ein wunderschones bebildertes Dokument

von 67 handgeschriebenen Seiten, wurde
vor den Notaren Jules Mottier und Louis
Rosset abgeschlossen ^3.
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Am II. Februar 1899 findet im Grand-
Hotel von Territet unter Vorsitz des Herrn

Ami Chessex die konstitutive Generalver-

sammlung der Immobiliengesellschaft von
Caux statt; die elf voUzahlig anwesenden
Aktionare zeichnen ein Stammkapital von
2,5 Millionen und geh5ren alle dem ersten
Aufsichtsrat an 34.

Am 20. Februar 1900 wird zwischen der
Immobiliengesellschaft von Caux imd der
«Banque d'Escompte et de Depot» in
Lausanne eine Abmachung iiber ^e Aus-
gabe einer Obligationsanleihe in Hohe von
3 Millionen zu 4^% auf zwanzig Jahre
imterzeichnet. Im Jahre 1903 wird zu
denselben Bedingungen eine zusatzUche
Anleihe von funfhimderttausend Franken

aufgelegt.
Eine der ersten Entscheidungen der neuen
Gesellschaft ist, das Grand-Hotel nach den
Planen zu vergroBern, die der Architekt
Maillard fiir die friiheren Eigentiimer
ausgeafbeitet hatte. Schon im Sommer 1899
beginnen die Umbauarbeiten. Das Gebaude
wird um ein Stockwerk erhoht, wodurch
80 Personen mehr untergebracht werden
konnen; das Grand-Hotel erh^t nun die
auBere Gestalt, die es bis heute bewahrt
hat.

Im Friihling des Jahres 1900 beginnt der
Bau des neuen Palace. Drei Jahre lang
wird in Caux lebhaftes Treiben herrschen.

Hunderte von Arbeitern beteiligen sich an
dem Bau des bis heute groBten Schweizer
Hotels. Die Architekten schlagen Ami
Chessex vor, zunachst eine lange Stiitz-
mauer zu errichten, die den «Creux du

Moulin» abschlieBen und einen 800 m

langen Wall bilden soil, auf dem dann an

dem neuen Hotel entlang eine Promenade
mit herrlichem Blick auf den See, die Alpen
und den Jura angelegt werden kann. Der
Architekt Eugene Jost aus Lausanne, der
mit einem Diplom der franzosischen Re-
gierung ausgezeichnet wurde, ist mit der
Ausarbeitung der Pl^e beauftragt. Einer
seiner Mitarbeiter, Alfred Daulte, leitet
die Arbeiten an Ort imd Stelle. Zeitweilig
sind mehr als 800 Arbeiter gleichzeitig am
Bauplatz beschaftigt.
Die hochsten Lohne liegen bei 55 Rappen
pro Stunde, aber die Mehrzahl der Arbeiter
erhalt 3 5 bis 40 Rappen. Die meisten arbei
ten mehr als 300 Stunden im Monat, und
der Lohn kommt monatlich knapp auf
150 Franken, bei der Mehrzahl iibersteigt
er kaum 100 Franken. Dazu muB jedoch
gesagt werden, daB der damalige Franc
eine weit groBere Kaufkraft hatte als der
heutige.
Zweimal in der Woche steigt Ami Chessex
zu FuB von Territet hinauf, mit geschwin-
dem Schritt und bewaffnet mit seinem tradi-

tionellen Spazierstock, um jede Einzelheit
bei den Bauarbeiten zu iiberwachen. Nichts

entgeht ihm — das ist aus der Korrespon-
denz, die er mit dem Bauleiter fuhrt, ersicht-
lich. Letzterer hat es nicht immer leicht

zwischen Herrn Jost, dem verantwortlichen
Architekten, und Herrn Chessex, der sich
in alles einmischt und manchmal Anweisun-

gen gibt, die den Angaben des Architekten
aus Lausanne widersprechen. Ami Chessex

Portrdt von Ami Chessex
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war vor allem ein Mann der Tat, genial und
erfindungsreich, aber, so scheint es, ein
groBer Individualist, dem das Arbeiten in
einer Gruppe nicht leicht fiel.
Wahrend das Palace gebaut wurde, ereignete
sich in Caux eine Tragodie, die die Men-
schen der ganzen Umgebung erregte.
Francois Wicki, der Pachter des Chalet
Fornerod und Vater einer Familie mit

siebzehn ICindern, hatte zusatzlich das
Amt eines Feldhiiters in Caux inne. Er

hatte gegen brutale Eseltreiber einschreiten
miissen. Eines Abends kehrte er von

seinem gewohnten Rundgang zur « Auberge
de Caux », die damals « Restaurant Borloz »

hieB, nicht mehr zuriick. Drei Tage lang
durchstreiften seine Sohne die Umgebung,
um ihn zu suchen. SchlieBlich fand man

seinen Leichnam in einer Schlucht jenseits
des Waldes unterhalb seiner Hiitte. Die

Nachforschungen haben niemals mit Si-
cherheit ergeben, wie Francois Wicki den
Tod fand, doch mutmaBen viele, daB er von
einem der Arbeiter, die sich rachen wollten,
ermordet wurde. Man konnte sich auch

vorsteUen, daB er den falschen Weg ein-
geschlagen hat und mit seinen Holzschuhen
auf dem Eis ausgerutscht und dann beim
Sturz in die Schlucht umgekommen ist.
Frangois Wicki war ein Bergbauer vom
alten Schlage, und alle mochten ihn gern.
Ihm gait der erste Besuch der Kaiserin von
Osterreich, wenn sie nach Caux kam. Er
war ein erfahrener Bergfuhrer, der die
Rochers-de-Naye wie kein anderer kannte,
imd zu manchen guten Stunden braute er
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Der Architekt Eugene Jost

Enzianlikor, den seine Freunde hoch

schatzten.

Ich habe noch mit einigen gesprochen, die
am Ban des Palace beteiligt waren. Das war
vor allem Hermann Held, der sich zu
Beginn seiner Schreinerlaufbahn mit dem
Einpassen von Tiiren und Fenstern in dem
riesigen Palace-Hotel die Sporen verdiente.
Ebenso Charles Moraz, dessen Schwieger-
vater, Herr Martin, einen groBen Teil des
Gebalks fiir das neue Gebaude lieferte. Im

Friihjahr 1902 arbeiten alle Handwerks-
ziinfte fieberhaft an der FertigsteUung des
neuen Palace 3®.

« Ihr alten Berge von Caux, wie anders seht
Ihr jetzt aus! », schreibt der Chronist der
« Feuille d'Avis de Montreux ». « Wo ist

die alte Sennhiitte geblieben, in der die
Spazierganger, wenn sie den dorthinfuh-
renden Chdble hinaufgeklettert waren, sich
gerne ausruhten, in Ruhe und Entspannung
das Becken des Genfer Sees betrachteten,
sternformige Narzissen pfliickten und beim
Fackelschein unter Singen und Jodeln von
der gerundeten Bergkuppe ins Tal hinab-
zogen, mit der Botanisiertrommel um den
Hals?

Die schUchte Sennhiitte wurde zur Her-

berge.
Das war ein Anfang.
Dann eines Tages, vor nicht einmal zehn
Jahren, erhob sich ein prachtiges, stattliches,
monumentales Hotel, ein 'Luxuspalast',
groBziigig angelegt, und beherrschte die
Landschaft; es wurde eine schone StraBe

gebaut, und eine Eisenbahnlinie durch-
querte die Wiesen, zwischen Obstbaumen
hindurch. »36

Am 7. JuH 1902, einem strahlenden Som-
mertag, wurde das Caux-Palace in Anwesen-
heit von einhundertfiinfzig Personlichkeiten
von Rang eingeweiht, insbesondere war
der President des Regierungsrats, Herr
Cossy, in Begleitung von fiinf der sechs
MitgUeder der waadtlandischen Regierung
zugegen.

Die « Gazette de Lausanne» schloB ihre

detaiUierte Beschreibung des neuen Hotels
von Caux folgendermaBen: «Mit einem
Wort, das Caux-Palace entspricht der
neuesten Mode. Man hat sich alle bekannten

Verbesserungen zunutze gemacht, und bis
heute gibt es in der Schweiz kein so gerau-
miges und zugleich komfortables und
luxurioses Hotel... Und so hat das Caux-

Palace seinen Weg an einem gliicldichen und
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herrlichen Tag begonnen, und wir wiin-
schen ihm vollen Erfolg. >>37
Vom ersten Jahr an hatte das Caux-Palace
eine glanzende Saison. Sein erster Direktor,
Hugo Eulenstein, war ein liebenswiirdiger,
gewandter und galanter Mann, der sehr
gut mit seinen Gasten auskam. Er hatte
seit Jahren als Empfangschef des Grand-
Hotels von Territet in den Diensten von

Ami Chessex gestanden. Wie viele der
fiihrenden Angestellten des damaligen
Hotelwesens war er Deutscher; dadurch

kam es von Zeit zu Zeit mit den ihm unter-

stellten Schweizern zu Schwierigkeiten®®.

Die kathnlische Kirche von Caux

Anhand der Liste, die im «Journal des
Etrangers » veroffentlicht wurde, kann man
sich ein Bild von den Personlichkeiten

machen, die nach Caux kamen und dort

Erholung oder Amusement suchten. Alle
groBen Namen jener Zeit sind darin zu
finden, sowohl aus der Aristokratie als

auch aus der Industrie und der Welt der

Kiinste.

So finden wir unter den zahlreichen Men-

schen, die im Caux-Palace gewohnt haben,
den Namen John D. Rockefellers, des
amerikanischen Erdolmagnaten, der sich
im Sommer 1906 in Begleitung seines
Arztes und seines Chauffeurs in Caux

aufhielt.

Der Maharadscha von Baroda verbrachte

dort mit zahlreichem Gefolge einige Wo-
chen. Speziell fiir ihn wurde ein Salon mit
Zitronenholz ausgestattet, der bis heute
unverandert gebheben ist.
Der groBe Geiger Ysaye erholt sich
zwischen seinen Konzertreisen im Palace,

und die groBen Namen aus Theater und
Oper reihen sich in den Registern von Caux
aneinander.

Der Sturm auf die Hotels von Caux war

so gewaltig, daB man zeitweise zwei oder
drei Wochen in Territet oder Montreux

warten muBte, bis man nach Caux hinauf-
ziehen und dort bleiben durfte®®.

Caux hatte nun also zwei groBe Hotels, die
derselben Gesellschaft gehorten, doch —•
wie Ami Chessex es einige Jahre zuvor
vorausgesagt hatte — war noch Platz fur
kleinere, weniger luxuriose Hotels, die
insbesondere fiir Familien geeignet waren.
Thdophile Rouge sollte als erster die
Initiative dazu ergreifen. Sein Vater war
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Vorsitzender der Weinbauern von SchloB

Chatelard. Theophile Rouge hatte seine
Lehre als Kellermeister im Grand-Hotel von

Territet gemacht, dann hatte er in Rom,
Nizza und Paris gearbeitet. Er ware gerne
OberkeUner im Caux-Palace geworden,
doch Ami Chessex engagierte ihn als
Portier. Nach einem Streit mit dem Direk-

tor verlaBt Theophile Rouge das Palace im
Jahre 1906 und eroffnet ein Jahr darauf
mit seiner Frau Anna das « Hotel Pavilion

des Fougeres», das spater das «Hotel
Alpina » wird^".
Zu den allerersten Gasten, die Herr und

Frau Rouge in ihrem neuen Hotel aufnah-
men, gehorte die Famihe des polnischen
Musikers Bronarski. Diesen besuchte in

Caux der groBe Pianist Joseph Turczynski,
mit dem zusammen er unter der Leitung
von Paderewski an der Herausgabe samt-
licher Werke Chopins arbeitete. Frau Rouge
war eine ausgezeichnete Kochin, so daB ihr
Ruhm ihr eine ausgewahlte Kundschaft zu-
fiihrte. Von den Gasten woUen wir noch

den Herzog und die Herzogin von Magenta
sowie Baron De Broqueville, den damahgen
Kriegsminister von Belgien, besonders
erwahnen.

Finige Jahre spater wurde ein weiteres
neues Hotel von dem Franzosen Georges
Grolleau eroffnet, der mehrere Jahre als
Konditormeister im Caux-Palace gearbeitet
hatte. Fr kaufte die ViUa Maria auf und

errichtete im Jahre 1912 ein neues Gebaude,
das spatere « Hotel Maria ».
In Caux war Herr Grolleau seiner Frau

begegnet, einer der Tochter von Herrn und
Frau Pierre Baumann. Frau Baumann

bewirtschaftete mit zweien ihrer Tochter

Theophile Rouge

die «Auberge de Caux», wahrend ihr
Mann, der seine Laufbahn als Kutscher von

Henri Nestle, dem Begriinder des GroBun-
ternehmens aus Vevey, begonnen hatte, ein
Transportgeschaft zwischen Glion, Mon-
treux und Caux betrieb^i.

Im Jahre 1905 wurde eine Schule fiir die
zahlreichen Kinder der FamiHen, die sich
in Caux niedergelassen hatten, eroffnet.
Fraulein Grobet erteilte den Unterricht

in den Raumen der ehemaUgen Kirche.
Die Schule wurde 1923 geschlossen, und
man woUte die Kinder zwingen, zu
FuB bis nach Glion hinunterzulaufen.

Unterstiitzt von ihren Fltern organisier-
ten sie einen Streik, um von der Gemeinde
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unentgeltliche Fahrt mit der Bahn zu er-
halten.

In jener Zeit erwarb der Arzt des Palace,
Dr. Mercanton, ein Grundstuck in der

Nahe des Bahnhofs, um slch dort ein Haus

2u bauen. Dort steht heute das « Hotel des

Sorbiers ».

Etwa zu derselben Zeit errichtete ein

Backer aus Glion, Alfred Martin, ein
Gebaude mit einer Erfrischungshalle im
ErdgeschoB und einer Konditorei in der
ersten Etage. Heute ist dieses Haus das
« Chalet du Repos ». Im Jahre 1905 erbaute
die Londoner Gesellschaft zur Verbreitimg
des Evangeliums im Ausland eine angli-
kanische Kapelle in Caux auf einem
Grundstuck, das ihr die Immobiliengesell-
schaft von Caux fur einen Zeitraum von

hundert Jahren zur Verfiigung gestellt
hatte. Zwei Jahre spater, 1907, entstand —
ebenfalls auf dem Gel^de der Gesellschaft

— eine katholische Kapelle.
Wahrend dieser Jahre findet der Winter-
sport immer weitere Verbreitung. Nach der
Errichtung des Palace wurde die Eislauf-
bahn von der Rotonde an ihren gegen-
wartigen Standort verlegt, und es werden
zwei weitere Schlittschuhbahnen angelegt.
Eine ist ausschlieBlich dem Curling vor-
behalten, die andere dem Bandj^ einer Art
Eishockey, das in den nordischen L^dern
gespielt wird. Bald gesellt sich zum Schlitt-
schuhlaufen auch das Skilaufen. Im Jahre
1909 wird eine ausgezeichnete Bobrennbahn
zwischen Cret-d'y-Bau und Caux angelegt;
sie ist die schonste und l^gste Europas.
Damals wurde in Caux der internationale

Bobrennverband Tobogganing gegriindet,
kurze Zeit darauf — gemeinsam mit Les

Avants, Leysin und Villars — der inter
nationale Eishockeyverband.
Da kein Automobilverkehr herrschte,
wurde die StraBe von Caux bis nach Glion

als Schlittenbahn benutzt. Zahlreiche von

Pferden gezogene Schlitten — elegante
Equipagen mit Glockengelaut — fiihrten
die Gaste durch die engere und weitere
Umgebung.
Die zwanzig Jahre zwischen der Eroffnung
des Grand-Hotels von Caux und dem

Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren
zweifellos die groBen Jahre von Caux. Die
alteingesessenen Bewohner dieser Gegend
sprechen noch mit Wehmut von der
« Belle Epoque ».
Die Hoteliers jedoch sind nicht ganz ohne
Sorgen. Der aufsehenerregende Zusam-
menbruch der Bank « Juhen du Bochet» im
Jahre 1896 erschiitterte die gesamte Wirt-
schaft von Montreux, imd es vergeht kein
Jahr, in dem nicht dieser oder jener Hotel-
besitzer vor ernsten iEnanziellen Schwierig-
keiten steht.

Die Konkurrenz zwischen einigen Unter-
nehmern fiihrte zu einer Vergeudung der
Kr^te, die sich spater fiir die Wirtschaft
des Landes unheilvoU auswirkte, wahrend
durch eine besser aufeinander abgestimmte
Gesamtplanung das Risiko uberfliissiger
Investitionen hatte vermieden werden

konnen.

Immerhin hatten im Laufe einer Gene

ration jene, die der « Nouvelliste vaudois »
die Amerikaner des Waadtlandes genannt
hatte, die Gegend voUig ver^dert, die von
reiner Feld- und Weidewirtschaft iiberging
zu einer Wirtschaftsform, die sich haupt-
sachlich auf den Fremdenverkehr stiitzt.
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Im Fnihjahr 1914 verdunkeln die Wolken,
die sich am politischen Himmel Europas
zusammenballen, die Aussicht auf die Som-

mersaison. Dennoch beherbergen die Hotels
von Caux mehr denn je Gaste aus alle
Herren Landern.

Der Donnerschlag vom i. August 1914
zerstreut in wenigen Tagen diese mondane
Gesellschaft, und die Hotels von Caux

werden funf lange Jahre hindurch fast leer
stehen.

Nach einer Periode stetiger Expansion, die
kein Ende zu nehmen schien, ist das der
plotzliche BremsstoB, der viele Gesell-
schaften des Hotelwesens, die seit etwa

fiinfzig Jahren in diesem Gebiet gegriindet
worden waren, zu Fall bringen wird.
Nach dem ersten Schock paBt man sich
dieser schwierigen Situation an. Am 10.
August 1914 schlieBt das Grand-Hotel, imd
die rund sechzig Personen, die noch dort
wohnten, siedeln ins Palace iiber. Schon im

Herbst steht die Immobiliengesellschaft
vor ernsten finanziellen Schwierigkeiten,
die sie zwingen, bei verschiedenen Banken
im Umkreise Anleihen aufzunehmen.

Im November 1914 erklart Philippe Fau-
cherre seinen Riicktritt aus dem Aufsichts-

rat. Er verlaBt die Schweiz und zieht zu

seinen Sohnen nach Frankreich. So finden

dreiBig Jahre miihevoller Arbeit und schop-
ferischer Initiative fiir Caux ein Ende. Man

wird nie zur Geniige sagen konnen, wieviel
Philippe Faucherre fur diesen Ferienort
getan hat — er war sein eigentlicher
Grunder42.

Der Besitzer des «Hotel Maria», Herr
GroUeau, verlaBt Caux, um sich der fran-
zosischen Armee anzuschlieBen. Er macht
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den ganzen Krieg mit und kehrt erst 1918
zuriick.

Im Fnihjahr 1916 werden etwa funfzig
franzosische und belgische Internierte im
«Pavilion des Fougeres » untergebracht.
Sie bleiben dort bis Kriegsende. Im Jahre
1917 besuchte Marschall Joffre die in der
Schwek Internierten; er wohnte im Hotel

Bellevue in Glion, wo sich franzdsische

Offiziere aufhielten, und stieg bis nach
Caux hinauf.

Am 24. April 1917 stirbt Ami Chessex im
Alter von 77 Jahren an den Folgen eines
Herzanfalls.

Am Tage darauf widmet ihm die « Gazette »
einen langen Artikel, in dem sie unter
anderem schreibt: «Zahlreich sind die

Unternehmen, die dank seiner Initiative,
seiner Energie, seiner Ausdauer, seiner
fleiBigen und unermiidlichen Arbeit ent-
standen sind; er befaBte sich in gleichem
MaBe mit weitreichenden Projekten und
groBen technischen Fragen wie mit den
winzigsten Einzelheiten.
Ami Chessex war eine der originellsten und
charakteristischsten Personen dieses Mon-

treux, zu dessen Umgestaltimg er so tat-
kr^g beigetragen hat. Angesichts des
voUendeten Werkes konnte er mit Stolz

auf den zuriickgelegten Weg blicken, wenn
er das damalige Montreux mit dem heutigen
verglich.
Der Name Ami Chessex wird fur immer

mit der Geschichte Montreux verbimden

bleiben \ind in unserem Lande geehrt
werden. >>^3

Nach fiinfzig Jahren unermiidlicher Arbeit
sah er alle Unternehmen, die er aufgebaut
hatte, mit fast xmuberwindlichen finanziellen

Problemen kampfen. Und doch war seine
Fiihrung klug und maBvoU gewesen. Aber
seine Generation hatte nicht mit der

Katastrophe gerechnet, die dann iiber Euro-
pa hereinbrach. Auf solche Weise die
wirtschaftliche Gnmdlage bliihender Unter
nehmen schwinden zu sehen, war fiir ihn
ein zu barter Schock, und seine Gesundheit
hielt ihm nicht stand.

Am 9. Mai 1917 wurde Alexander Emery
vom Aufsichtsrat zum Prasidenten in der

Nachfolge Ami Chessex ernannt. Die
beiden Manner batten, obwohl sie ver-
schwagert waren, oft in Widerspruch zuein-
ander gestanden; insbesondere zu Beginn
des Jahrhunderts, als Alexander Emery mit
dem Bau des « Montreux-Palace » begonnen
hatte.

Gleich nach Kriegsende, im Fnihjahr 1919,
beschlieBt der Aufsichtsrat der Immobilien-

gesellschaft von Caux, eine finanzielle
Neuordnung vorzunehmen, um der dama-
ligen verheerenden Situation Herr zu
werden. Durch den Krieg von 1914-1918
batten sich Schulden in Hohe von mehr als

einer Million Franken angehauft44.
In den anderen Hotels war die Lage kaum
besser. Wahrend des Krieges hatte Theo-
phile Rouge gearbeitet, und seine Frau
kiimmerte sich inzwischen um die Inter

nierten. Er besorgte in der Schweiz den
Ankauf von Material fiir die amerikanische

Armee. Nach Kriegsende wird er mit der
Medaille de la reconnaissance franfaise ausge-
zeichnet und wird vom belgischen Konig
zum Chevalier de VOrdre Leopold ernannt.
Nach dem Abzug der Internierten wird der
«Pavilion des Fougferes» wieder instand
gesetzt, imd im Sommer 1919 offiiet er
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Schwierige Jahre

Einer der lett(ten Bauern von Caux

erneut seine Tore. Im Jahre 1926 andert er
seinen Namen — er helBt kiinftig « Hotel
Alpina ».
Im Jahr darauf stirbt Theophile Rouge, und
seine Frau weigert sich, seine Nachfolge
anzutreten, da das Gebaude scbwer mit

Hypotbeken belastet ist. Der «Credit
Fonder Vaudois » versucbt, es zu verkaufen,

finder jedocb keinen Kaufer. Daraufbin be-
scbbeBt die Bank, das «H6teI Alpina» zu reno-
vieren und es an Frau Rouge zu vermieten.
Das «Hotel Maria» bleibt wabrend des

ganzen Krieges geoflnet. Herr Grolleau
nimmt nacb seiner Riickkebr aus Frank-

reicb, wo er gekampft batte, an der Seite

seiner Frau die Arbeit wieder auf. Zu

friib — im Jabre 1925 — sollte er an den
Folgen des Krieges sterben, denn im Scbiit-
zengraben batte er eine Gasvergiftung
erlitten. Seine Witwe fiibrte tapfer den
Hotelbetrieb fort.

Die Zeit zwiscben den beiden Kriegen, die
zwanzig Jabre von 1919 bis 1939, ist eine
lange Reibe von Krisen, markiert durcb
finanzielle Neuordnungen, drobende
ScbbeBungen der Hotels und Verkaufe der
Besitzungen der Immobiliengesellscbaft von
Caux 4 5.

Im Jabre 1925 werden Renovierungsar-
beiten am Grand-Hotel vorgenommen, das
zu jener Zeit als Erinnerung an die Kaiserin
Ebsabetb den Namen «Hotel Regina»
annimmfi®.

Nacb und nacb normabsiert sicb die Situa

tion. In den Jabren 1927 und 1928 erlebt die
Scbweiz einen groBen Zustrom auslan-
discber Touristen, vor allem aus Frankreicb

und Deutscbland.

Leider entspricbt das Palace nicbt mebr den
Anforderungen, die man an ein erstklas-
siges Hotel stellen muB, da seit mebr als
funfzebn Jabren keine Erneuerungsarbeiten
ausgefiibrt worden sind. Der Umbau des
« Hotel Regina » batte alle flussigen Mittel
der Immobiliengesellscbaft verscblungen,
die am Ende ibrer Krafte ist und dringend
neues Kapital benotigt, um die notwen-
digen Umbauarbeiten am Palace in Angriff
zu nebmen.

Eine zweite finanzielle Neuordnung wird
im Herbst 1929 vorgenommen. Dadurcb
konnen die Mittel in Hobe von mebr als

einer Milbon aufgebracbt werden, die die
Modernisierung des Palace erfordert.
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Leider wurden diese Arbeiten zu spat
unternommen, denn die Lage in Europa
verschlechterte sich von einem Monat zum

anderen. Die amerikanische Wirtschafts-

krise, die Abwertung des englischen Pfundes
und der aufkommende Nationalsozialismus

in Deutschland wirkten zusammen und

schufen ein Klima der Unsicherheit.

Schon 1930 wird die Lage auBerst ernst, und
die Immobiliengesellschaft befaBt sich zum
ersten Mai mit dem Gedanken, einen Teil
ihres Besitzes zu verkaufen.

Bald darauf werden die drei Hofe « Bro-

chet», « Pendant» und « Gros-Nermond »

an einen Landwirt aus Saanen, Gottfried

Reichenbach, verkauft. Im folgenden Jahr
kauft der Postbeamte von Caux, Henri
Faucherre, das « Chalet de la Foret». Im
JuH 1932 erwirbt Francois Stucki das
« Hotel Regina »; er ist HoteUer in Chexbres
und wird das « Regina » wahrend der fol
genden Jahre personlich bewirtschaften.
Im Jahre 1933 ist das « Chalet Roussy » an
der Reihe: es wird an Otto Kurzen ver

kauft.

Wahrenddessen verschlechtert sich die Si

tuation fiir das Caux-Palace in zunehmen-

dem MaBe. Seit 1930 ist Herr Berard in der
Hotelleitung an die Stelle von Herrn
Stierhn getreten. Zu Beginn jeder neuen
Saison, die von Jahr zu Jahr kiirzer wird,
zogert der Aufsichtsrat, das Palace zu
offnen, da die Verluste sich haufen. Dem
Direktor des Palace gehngt es dennoch, auf
dem Gelande der groBen Fislaufbahn einen
Miniatur-Golfplatz mit 9 Lbchern anzule-
gen, und im Herbst 1935 organisiert er die
erste internationale Auto-Rallye.
1935 schlagen die Vertreter der Schweizer
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Volksbank dem Aufsichtsrat alien Ernstes

vor, den Verkauf des Caux-Palace zu

erwagen und auf eine Bewirtschaftung zu
verzichten.

Im Jahre 1936 wird mit einer vierten finan-
ziellen Neuordnung nochmals versucht, der
durch das chronische Defizit der Gesell-

schaft verursachten Verluste an wirtschaft-

licher Substanz Herr zu werden. Bald

darauf gibt Herr Berard die Leitung des
Hotels ab. Um ihn zu ersetzen, wendet sich
die Hotelleitung an Henri Arni.
Im Juli 1937 veroffentlicht der Aufsichts
rat eine Annonce in mehreren groBen
Zeitungen der Schweiz, Frankreichs und
Belgiens, um einen Verkauf des Palace zu
versuchen'^'.

In dem Wimsch, eine weniger anspruchs-
voUe Kundschaft anzusprechen, hat man
inzwischen dem Caux-Palace das Attribut

eines Hotels der Spitzenklasse genommen,
und es prasentiert sich nun unter dem etwas
bescheideneren Namen « Hotel Esplanade ».
Herr Arni kampft um eine Verbesserung der
Situation, doch in diesen Jahren iibersteigt
die Anzahl der Ubernachtungen des Per
sonals regelmaBig die der Gaste.
Francois Stucki dagegen lenkt das « Hotel
Regina » mit viel Geschick. Er wandelt es
in ein typisch franzosisches Haus um, und
es gelingt ihm, eine neue Kategorie von
Gasten — Kiinstler und Sportier — nach
Caux zu ziehen. Vadis Rouge, der Sohn von

Wintersport in Caux

Universitdtswettkdmpfe

Eishockey
Bobrennen

TRAIN SPORTS
1 cpir'Sv bauG. a *

Caux
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Theophile Rouge, wird der erste Direktor
der Schweizer Skischule in Caux.

Seit einigen Jahren erlebt der Skisport
einen auBergewohnlichen Aufschwung, und
der sportliche Dilettantismus aus den Zeiten
der « Belle Epoque »ist endgiiltig vorbei.
Zuvor hatte das Eislaufen zahlreiche Hohe-

punkte erlebt. So bildete Alfred Megroz
zehn Jahre lang, von 1927 bis 1937, in Caux
mehrere Olympiameister im Eiskunstlauf
aus. 1930 war in Caux bei einer Teilnahme
von zwolf Landern die Weltmeisterschaft

im Bobrennen ausgetragen worden. Im
Laufe der folgenden Jahre fanden wieder-
holt Universitatswettkampfe und die
Schweizer Meisterschaft im Bobrennen in

Caux statt.

Schwierige Jahre

Die Elektrifizierung der Eisenbahn ermog-
licht ab 1938 eine weitere Entwicklung des
Wintersports; denn bis zu diesem Zeit-
punkt konnte die Eisenbahn wahrend der
Wintermonate nicht weiter als zum «Pacot»

fahren. Mit der Einweihung der Strecke
bis hinauf auf die Rochers-de-Naye offnen
sich neue Perspektiven fiir Caux. Jetzt
konnen Skimeisterschaften auf der be-

riihmten «Piste du Diable» organisiert
werden.

Da bricht jedoch im Jahre 1939 der
Zweite Weltkrieg aus, der aUes wieder
in Frage stellt. Vadis Rouge zieht die Uni
form an. Zwei Jahre spater erklart die
Gesellschaft des «Hotel Regina» den
Konkurs. Im Jahre 1942 gelangt das Hotel

Die elektrische Eisenbahn vor dem Hotel Alpina
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durch eine Versteigerung in die Hande
eines Luzerner Hoteliers. Im Jahr darauf
ubernimmt es ein Ziircher Konzern^s.

1943 verlaBt Frau Rouge endgiiltig das
« Hotel Alpina », nachdem sie einundvierzig
Jahre in Caux gelebt hat. Der «Credit
Fonder Vaudois» vermietet das Haus

daraufhin an Armand Solioz.

Das Palace schlieBt seine Tore in den ersten

Kriegstagen. Erst vier Jahre spater wird es
sie wieder 5fFnen, um fiinfzehn Monate lang
Internierte und Fluchtlinge aufzunehmen.
Von Mai bis Oktober 1944 beherbergt es
englische und amerikanische Flieger, die
aus den Gefangenenlagern Norditaliens
entkommen konnten. Dann, von Ende
Oktober 1944 bis Juli 1945, italienische
zivile Fluchtlinge und schlieBlich jiidische
Fluchtlinge aus Ungarn. Traurige Kehrseite:
dies ist das einzige Jahr seit 1924, in dem die
Immobiliengesellschaft von Caux einen
Gewinn verbucht. AUe kostbaren Gegen-
standewie Teppiche, Geschirr, Mobelwaren
sorgMtig ausgelagert worden und wurden
von dem Aufseher Robert Auberson eifer-

siichtig bewacht.
Im Marz 1946 findet ein Austausch von
Schuldforderungen zwischen dem « Credit
Foncier Vaudois » und der Schweizer Volks-

bank in Montreux statt, bei dem letztere
Bank die voUstandige KontroUe iiber
die Immobiliengesellschaft von Caux er-
halt49.

Die zwanzig Jahre wirtschaftlicher Krisen
und die beiden Weltkriege batten alle
Bemiihungen der Schopfer des Ferienortes
Caux zunichte gemacht. Von den neun bis
zehn MiUionen des seit 1890 investierten
Kapitals blieb nichts mehr, es sei denn die

Gebaude und Grundstiicke sowie die

vielfaltigen Moglichkeiten dieses unver-
gleichlichen Erdenfleckchens.
Und doch hatte Caux in diesen letzten

dreiBig Jahren ein Stuck menschlicher
Geschichte an sich vorbeiziehen sehen.

Angefangen bei den beriihmtesten Namen
der Zeit: der groBe Komodiant Sacha Gui-
try, der benihmte Biirgermeister Max von
Briissel, Lise Delamare von der Com^die

Franjaise, Henry Bordeaux, der in Caux
« La Neige sur les Pas » schrieb, der groBe
Reisende Paul Morand, Edgar Wallace, der
in seinem Zimmer im Palace mehrere

Romane diktierte, Romain Rolland, der von
Villeneuve aus haufig seine Wochenenden
in Caux verbrachte, Prinzessin Helene von

Rum^en, der franzosische AuBenminister

Paul-Boncourt, Prinz Ibn Saud, der spatere
Konig von Saudi-Arabien, Leon Bailley,
der Begriinder des «Bal des Petits Lits
blancs », der im Hotel Regina wohnte.
Und schlieBlich, wahrend der letzten fiinf
zehn Kriegsmonate, diese anonymen imd
leidenden Menschen, die sich, immer sechs
bis acht Personen auf einmal, in den
Zimmern des einst prunkvoUsten Palastes
in Europa drangten.
In jenem Augenblick, in dem alles verloren
schien, in dem ein Ziircher Bauunterneh-
mer einige hunderttausend Francs hot, um
das Palace abzureiBen, in dem ein groBes
Pariser Warenhaus eine noch hohere Summe

anlegen woUte, um alle Gegenst^de und
Installationen daraus zu entfernen — in

eben diesem Augenblick offnete sich ein
neuer Weg fiir Caux. Auf ihm sollte der
Name Caxix in die ganze Welt hinausgetra-
gen werden.
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ESSEIN

Im August 1903 besteigt ein amerikanischer
Tourist, der sich auf der Durchreise

befindet, die Rochers-de-Naye, verbringt
dort einige Stunden und schickt seinen
Eltern cine Ansichtskarte^o.

Bei der Riickfahrt laBt er einen Zug aus,
um mit einem Freund im Palace eine Tasse

Tee zu trinken. Wer hatte damals gedacht,
daB funfzig Jahre spater der Name Frank
Buchman fur immer mit dem Wort Caux

verbunden sein wiirde?

Im Jahre 1908, funf Jahre nach seinem
ersten Besuch in der Schweiz, hatte der

noch junge Frank Buchman — er war
gerade dreiBig Jahre alt — ein tiefgreifendes
geistiges Erlebnis, das sein Leben voUig
anderte.

Doch erst sehr viel spater, zu Beginn der
DreiBiger Jahre, verbreitet sich sein Ruf,
und das Wirken der Oxford-Gruppe wird
allmahlich in der Schweiz bekannt.

Im Laufe des Sommers 1931 begegnet
Walther Staub, ein junger Professor aus
Zurich, Frank Buchman in England und
erzahlt bei seiner Riickkehr in die Schweiz

einigen Freunden davon.
Ein paar Monate darauf kommt Frank
Buchman auf die Einladung von Frau
Alexander Whyte, der Witwe einer der
fiihrenden Personlichkeiten in der Kirche

Schottlands, deren Sohn im Sekretariat des

Volkerbundes in Genf arbeitete, in diese
Stadt xmd leitet im Dezember ein Treffen

im « Hotel de la Residence ». A\if Anregung
von Professor Theophil Spoerri reist er im
Januar 1932 nach Zurich, um mit einigen
von dessen Freunden zusammenzukom-

men.

W^end des Sommers 1932 jfindet ein wei-
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teres TrefFen in Ermatingen am Bodensee
statt, an dem zahlreiche Personlichkeiten

aus der Schwek und Deutschland teilneh-

men. Es ist die erste einer Reihe von house-

parties^ die in der Schweiz stattfanden.
Im folgenden Jahr, im September 1953,
ergreift am Ende eines Essens, das in Genf
zu Ehren von Frank Buchman gegeben
wurde, der Prasident des norwegischen
Parlaments, Carl Hambro, spontan das
Wort und sagt: «Ich bin iiberzeugt, daB
das, was wir heute gehort haben, wichtiger
ist als die meisten Punkte auf der Tagesord-
nung des Volkerbundes.
1935 halt sich Frank Buchman erneut in
der Schweiz auf. Mitten in der italienisch-

abessinischen Krise ladt der Prasident der

Versammlung des Volkerbundes, Edouard
Benes, in Genf zu einem Essen ein, um

seinen KoUegen die Moglichkeit zu geben.
Dr. Buchman und seine Mitarbeiter ken-

nenzulernen.

AnlaBlich dieses Ereignisses veroffentlicht
das « Journal de Geneve » ein Extrablatt
von vier Seiten, in dem liber die Tatigkeit
der Oxford-Gruppe berichtet wird. Ende
September wird Frank Buchman im Bun-
deshaus von Bundesprasident Rudolph
Minger und einigen Mitgliedern des Bun-
desrats und der Bundesversammlung emp-
fangen.
Anfang Oktober halt er in Zurich eine in
die Zukunft weisende Rede, die noch
dreiBig Jahre spater nichts von ihrer
Aktualitat eingebiiBt hat. Sie ist ein Appell
zur geistigen Mobilisierung der Schweiz ̂2,
Ostern 1937 versammeln sich mehr als
zehntausend Schweizer aus alien Landestei-

len im Comptoir suisse von Lausanne. Unter

vielen anderen weist die Presse auf die

Anwesenheit jenes Mannes hin, der spater
Oberbefehlshaber der Schweizer Armee

wurde: General Guisan.

Im folgenden Jahr, Ostern 1938, verbringen
mehrere hundert Schweizer vier gemein-
same Tage in Caux und wohnen in den
verschiedenen Hotels des Ortes. Die Voll-

versammlungen finden im Palace statt,
dessen Eingangshalle mit je einer riesigen
Flagge der Schweiz und der Kantone
geschmiickt ist.
Im September desselben Jahres tagt die
erste Weltversammlung fiir Moralische Auf-
rustung in Interlaken. Die politische Lage
ist zu diesem Zeitpunkt in Europa auBeror-
dentlich gespannt. Sie erreicht ihren Hohe-
punkt in der Miinchener Krise. Frank
Buchman reist erneut nach Genf, um dort

jene Staatsmanner zu treffen, die darum
bemiiht sind, die Krise abzuwenden. Im
Herbst desselben Jahres verofFentHcht eine
Gruppe bekannter Schweizer Personlich
keiten in der Presse einen Appell f(ur mora-
lischen Aufriistung der Schmit^, der kein
geringes Echo findet ̂3.
Im Fnihjahr 1939 findet ein neues TrefFen
in Caux statt. Im September bricht der
Zweite Weltkrieg aus. Die ganze Schweiz
steht unter den WafFen, bereit, ihre Unab-
hangigkeit zu verteidigen.
Bald darauf fordert der Oberbefehlshaber

der Schweizer Armee einige derer auf, die
von Frank Buchman geschult waren, im
Rahmen der Sektion Heer und Haus des

Generalstabs der Armee verantwortungs-
voUe Stellen zu ubernehmen, um sich fur

die geistige Verteidigung des Landes ein-
zusetzen. Andere werden aktive Mitglieder



5

|f * , . -

m^-

'U .
'V',

1 I

I

»¥t«Tf=

|l$iP^^Z|s;^fe?i

-t.

^ '•'®Sw'''l4(£B'.i



Die Moralische Aufriistung

■■■ ■ • k

■Kf 4' silm ^ ^

Ankunft Peter Howards in Caux am 28. Juli 1^46

im Gotthardhund, einer im Friihjahr 1940
gegnindeten Organisation zur Bekampfung
der nationalsozialistischen Propaganda und
Unterwanderung in der Schweiz.
ImFriihjahr 1942, anlaBlicheines Treffens der
Moralischen Aufriistung in Magglingen,
wahrend die Schweiz sich wie eine belagerte
Festung auf alien Seiten von den damals
noch siegreichen deutschen Truppen um-
ringt sieht, drangt sich mir ein sonderbarer
Gedanke auf: « Wenn die Schweiz den Krieg
iibersteht, wird es unsere Aufgabe sein,
Frank Buchman einen Ort zur Verfiigung
zu stellen, an dem die durch HaB, Leid und
Ressentiments zerrissenen Europaer sich be-
gegnen konnen. Dieser Ort ist Caux ».

Im Herbst 1943 trat ich ins eidgenossische
poHtische Departement in Bern ein. Einige
Monate spater, im Friihjahr 1944, lud mich
Frank Buchman telegraphisch ein, mit
meiner Frau zu ihm in die Vereinigten
Staaten zu kommen. Im ersten Augenblick
schien es absolut tmmogUch, die Schweiz
zu verlassen und durch die von Deutschen
besetzten Gebiete in die Vereinigten Staaten
zu gelangen. Als ich am Abend der Bom-
bardierung von Schaflhausen dem Chef des
Politischen Departementes, Bundesrat Mar
cel Pilet-Golaz, das Telegramm mit der
Einladung Frank Buchmans zeigte, sagte
dieser zu meiner groBen Uberraschung
ganz schlicht: « Warum nicht? »



Caux muss es sein

Einige Tage darauf empfing ich in meinem
Hause Adam von Trott, einen deutschen
Diplomaten, der maBgeblich an der Ver-
schworung, die dann zu dem Attentat
gegen Hitler fiihren soUte, beteiligt war.
Er versprach mir, das Notwendige zu
veranlassen, um mir — auf Umwegen —
die Passierscheine fur unseren Plug nach
Amerika zu beschaffen^^. So traten Mitte

Juni 1944, einige Tage nach der Landung
der alliierten Truppen in der Normandie,
meine Frau und ich per Flugzeug unsere
Reise von der Schweiz iiber Deutschland,

Spanien und Portugal in die Vereinigten
Staaten an.

Das Wiedersehen mit Frank Buchman

nach fiinf Jahren der Trennung war ein
ergreifendes Eriebnis; ebenso die Versamm-
lung der Morahschen Aufriistung, die im
Laufe dieses Sommers 1944 in Mackinac
Island, im Schnittpunkt der groBen ameri-
kanischen Seen, stattfand.

Seit 1942 hatte der Staat Michigan ein
ehemahges Hotel, «Island House», der
Morahschen Aufriistung zur Verfiigung
gesteUt. Da wahrend des Krieges in den
Vereinigten Staaten kein Hotelpersonal zu
bekommen war, legten aUe Tagungsteil-
nehmer mit Hand an, um dieses groBe Haus
in Betrieb zu halten. Als ich Frank Buch

man gegeniiber den Gedanken aussprach,
der mir beziigUch Caux in den Sirm gekom-

Die Teilnehmer der ersten Konferen\ der Moralischen Aufriistung in Caux 1^46
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men war, iiberraschte er mich sehr mit

seiner Antwort: «Ich kenne diesen Ort,

ich bin im Jahre 1903 dort gewesen, lange
bevor du geboren warst! »
Nach Kriegsende, im Sommer 1945, iiber-
querte eine europaische Delegation aus Eng-
I^dern, Franzosen, Holl^dern und Schwei-

zern den Atlantik, um an einer neuen Konfe-

renz in Mackinac teilzunehmen.

Als der Herbst nahte, nahm Frank Buch-
man einige dieser Europaer, die er in den
Vereinigten Staaten zuriickgehalten hatte,
mit nach Kalifornien — eine Reise quer
durch den Kontinent vom Atlantischen bis

zum Pazifischen Ozean. Das Weihnachts-

fest wurde in Los Angeles verbracht, und
dort rief er eines Morgens Robert Hahn-
loser und mich zu sich, um uns zu bitten,

die Organisation des ersten TrefFens der
Moralischen Aufriistung nach dem Kriege
in der Schweiz zu ubernehmen.

In diesem Augenblick wuBten weder Robert
Hahnloser noch ich selbst, wie es in Caux

aussah. Man sprach vom Biirgenstock, von
Luzern oder Interlaken. Doch der Gedanke,

der seit 1942 in mir Gestalt angenommen
hatte, lieB mich nicht los: « Caux muB es
sein, Caux muB es sein. »

Nach unserer Riickkehr in die Schweiz an

einem schonen Marztage im Jahre 1946
stieg ich mit meiner Frau nach Caux hinauf,
um Klarheit zu bekommen. Da stand das

riesige Gebaude, reglos, keine lebende
Seele. SchlieBlich fanden wir Robert Au-

berson, den alten Wachter, und im Laufe

der Unterhaltung erfuhren wir von ihm,
daB das Caux-Palace von der Schweizer

Volksbank an eine franzosische Gesell-

schaft verkauft werden soUte.

Eine Stunde spater saB ich im Biiro des
Direktors der Bank von Montreux. Herr

Brandt gab mir alle notwendigen Informa-
tionen. Es muBte schnell gehandelt werden.
Wir hatten zunachst daran gedacht, das
Palace fiir den Sommer zu mieten, doch es
wurde immer deutlicher, daB wir dieses
groBe Haus kaufen muBten.
Der Biirgermeister der Gemeinde
«Planches» (Montreux), Herr Albert
Mayer, erkannte sofort den Nutzen, der
dem Land um Montreux erwachsen konnte,
wenn das Palace vor einem so traurigen
Ende bewahrt wiirde und vom Abbruch

verschont bliebe. Die Moralische Aufrii-

stung bedeutete eine auBerst gliickhche
Losung fiir das ganze Gebiet. Der Biirger
meister mobilisierte mit viel Geschick

einige Personlichkeiten von Montreux, die
bei den Mitgliedern des Bankrats ihren
EinfluB geltend machten, um sie dazu zu
bewegen, der Moralischen Aufriistung den
Vorzug zu geben.
Ostern treffen sich mehrere hundert Schwei

zer in Interlaken mit einigen Freunden aus
anderen L^dern Europas. Es ist das
erste Treffen der Moralischen Aufriistung
in Europa nach dem Kriege.
Im Laufe dieses Kongresses, an einem
kalten und triiben Friihlingstag, reist eine
Delegation von Interlaken nach Caux, um
das groBe Haus zu besichtigen. Robert
Auberson, bewaffnet mit seinem riesigen
Schliisselbund, offnet uns das groBe Tor,
und nun beginnt eine auBerst ungewohn-
liche Besichtigung in einem Labyrinth von
Salen, Treppen und endlosen Fluren.
Das Gebaude war in traurigem Zustand,
nachdem es fiinfzehn Monate lang fiir
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Internierte vind Fliichtlinge als Lager ge-
dient hatte. Material und Mobel der Armee

waren entfernt worden. Die Hoteleinrich-

tung war noch nicht wieder an ihrem
Platz. Viele Zimmer und Sale waren voll-

kommen leer.

Uberall spiirte man den UberdruB, die
Mutlosigkeit und die Verwahrlosung derer,
die dort wahrend dieser langen Monate des
Wartens untergebracht waren.
Fast alle Schlosser waren aufgebrochen
worden, und die Feldkiichen der Armee,
2um Betrieb im Freien eingerichtet, batten
die Kiiche des Palace in eine riesige Hohle
mit rauchgeschwarzten Wanden verwan-
delt.

Caux muss es sein

Man brauchte jedoch nicht viel Phantasie,
um sich die unendlichen Moglichkeiten
dieses Hauses vorzustellen. Robert Hahn-

loser, Ingenieur mit Leib und Seele, er-
kannte sofort die vielen Vorteile, die

dieses Gebaude in sich barg. Der Festsaal
konnte in ein Theater umgewandelt werden,
das fiir Menschen und Volker eine neue

Idee in die Welt hinaustragen wiirde.
Von einem Balkon aus sehen die Besucher,

wie ein Sonnenstrahl den Wolkenschleier

zerreiBt und auf dem plotzlich auftauchen-
den See spielt.
Zwei Stunden spater trifft sich alles am
BahnhofsbufFet, um sich an Glasern mit

heiBem Kaflee die Hande zu warmen.

Hier und in diesem Augenblick beschlieBen
wir, trotz mancher Befiirchtungen ange-
sichts der ungeheuren Aufgabe, die auf
uns zukommt, vorwtos zu gehen, und
verwirklichen auf diese Weise durch unse-

ren Gehorsam den Gedanken, den Gott

uns einige Jahre zuvor eingegeben hatte.
Inzwischen war Frank Buchman in London

angekommen. Er rief in der Schweiz an,
um seine Zustimmung zu geben und uns
anzuspornen, vorwarts zu gehen: « Kauft
es, kauft es !» sagte er am Telephon; dann
fugte er hinzu: «Glaubt Ihr, das ganze
Geld in der Schweiz aufbringen zu kon-
nen?» Ich antwortete «ja» im Namen
aller. Und so begarm mit einem kleinen
Wort von nur einer Silbe ein groBes
Abenteuer des Glaubens.

Von da an uberstiirzten sich die Ereignisse.
Am 25. Mai 1946 unterschreiben der Gene-
raldirektor der Schweizer Volksbank, Herr

Hadorn, und der Direktor der Montreuxer

Fihale, flerr Brandt, den Vertrag tiber den
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Malerarbeiten in der Kiiche

Verkauf der Aktien der Immobiliengesell-
schafit: von Caux. Von seiten der Mora-

lischen Aufriistung ist die Urkunde von
Robert Hahnloser und mlr in eigenem
Namen unteraeichnet^ 5. Nach der Riickkehr

von dieser denkwiirdigen Sitaung in der
Zentralverwaltung der Bank treffen wir uns
zum Essen in meiner Wohnung in Bern.
Am Ende der Mahlzeit kommt unsere

junge Hausangestellte und iiberreicht uns
mit selbstverstandlicher Geste ihr Sparbuch,
in das sie seit Jahren all ihre Ersparnisse
hatte eintragen lassen. Robert Hahnloser
und ich waren sehr bewegt angesichts
dieses groBen Opfers, das uns dargebracht

wurde als ein Zeichen der Ermutigung fur
den ersten Schritt, den wir soeben im

Glauben getan batten.
Im Laufe der folgenden Wochen haufen
sich dutzendweise die Gaben Schweizer

Familien, die sich von kostbarem Besitz
trennen, um ihn der Moralischen Aufrii

stung zur Verfiigung zu steUen. Famiben-
schmuck, Lebensversicherungen, Hauser
werden verkauft; Geld, das fiir Reisen, fiir
Ferien, fiir die Anschaffung eines Wagens
oder einer Waschmaschine zuriickgelegt
wurde, wird nach Caux gesandt. Diese
echten, spiirbaren Opfer bereiten die
Schweizer, die durch die Vorsehung dem
Krieg entronnen sind, darauf vor, jene
aufzunehmen, die korperhch und materiell
unter ihm gehtten haben. Dies bedeutet
eine Lauterung und Losung vom Materia-
lismus, deren geistige Folgen fiir die
kommenden Jahre von groBter Tragweite
sein werden.

Viele Freunde losen sich aus ihren beruf-

lichen Verpflichtungen, sei es fiir eine be-
grenzte Zeit, sei es fiir immer, um sich der
Gruppe anzuschheBen, die die fast iiber-
menschliche Aufgabe in Angriff genom-
men hatte, das Caux-Palace zu reinigen,
umzubauen und neu einzurichten. Zum

Empfang Frank Buchmans und seiner
Freunde, die sich fiir Mitte Juli in dem
neuen Tagungszentrum der Morahschen
Aufriistung angekiindigt batten, muBte
alles fertig sein.
Am I. Juni hatte Robert Hahnloser das

Gebaude in Besitz genommen, das von
der Armee desinfiziert worden war. Tat-

kraftig unterstiitzt von seiner Frau leitet
Hahnloser, ein hervorragender Ingenieur,



Caux muss es sein

mit ebensoviel Herz wie Sachkenntnis die

Herrichtung der Bauten. Jeder legt Hand
an und ist mit Begeisterung dabei, und in
den sechs Wochen vergroBert sich die
Gruppe von ursprunglich vierzehn Per-
sonen immer mehr. Jung und alt, arm und
reich, Vertreter aller Klassen und Lebens-

bereiche kommen aus alien Teilen der

Schweiz und bald auch aus anderen Landern

Europas, um in barter Arbeit diesen Wett-
lauf mit der Zeit zu gewinnen.
Von den Auslandern, die den Schweizern

zuhilfe geeilt sind, woUen wir insbesondere
Jap de Boer erwahnen, einen hollandischen
Architekten, der nach seiner Riickkehr aus

deutscher Gefangenschaft in alien Um-
bauarbeiten die rechte Hand Robert Hahn-

losers wird.

Die Rationierungen sind in der Schweiz
noch nicht aufgehoben, und es bereitet
groBe Schwierigkeiten, die Reinigungs-
mittel und Maschinen zu beschaffen, ganz
zu schweigen von den Nahrungsmitteln, die
die in Caux Arbeitenden benotigen. Jedoch
lost die GewiBheit tiber die Fiihrung Gottes
auf wunderbare Weise alle Probleme. Die

Schwierigkeiten werden iiberwunden, und
Tag fur Tag gelangt die notwendigeHilfe auf
den erstaunlichsten Wegen nach Caux.
Am 4. Juni fahren einige Schweizer nach
London, um Frank Buchman einen sym-
bohschen Schliissel zu dem « Haus auf dem

Berg » zu iiberreichen.
Von nun an heiBt das Palace « Mountain

House » als Zeichen der Dankbarkeit fiir

das, was das « Island House » in Mackinac

Neuanlage des Parks
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den Schweizern gegeben hat, die dort driiben
den wahren Sinn der Bestimmung ihres
Landes gefunden haben.
Wahrend der Pfingsttage kommen hun-
dertfunfzig Menschen aus alien Teilen der
Schweiz, um ernsthaft mit zuzupacken.
Die einen sind alte Freunde, die nur eine

Frage haben: « Was kann ich tun, wo soil
ich arbeiten? » Und sofort begeben sie sich
in Bluse, Schiirze oder Arbeitsanzug ans
Werk. Andere sind eingeladen; zunachst
werden sie als Gaste empfangen und
bewirtet. Doch sehen sie, daB es an Arbeit

nicht mangelt, und sind glucklich, in die
zahlreichen Mannschaften eingeschlossen
zu werden, die unter der Leitung eines
Verantwortlichen stehen, der die Arbeit

kennt und organisiert. Lebhaftes Treiben
herrscht im ganzen Hause. Wande werden
niedergerissen, FuBboden repariert, hun-
derte von Fenstern geputzt, Auflagen und
Matratzen geklopft, diese Maschinen ange-
schlossen, jene abmontiert.
Hahnloser, wie ein General inmitten der

Schlacht, gibt jedem genaue Anweisungen
und laBt doch jenen groBe Bewegungs-
freiheit, die mit ihm die Arbeit leiten.

Das Geheimnis der Mannschaftsarbeit, die

Suche nach einem hoheren Willen, der
liber dem jedes einzelnen steht, wird so auf
die Probe gestellt. All diese praktische
Arbeit ist schon eine Gelegenheit, die Prin-
zipien der Moralischen Aufriistung konkret
nachzuleben.

Ein junger Maurer aus Genf leitet eine
Gruppe von Facharbeitern, die die wichtig-
sten Bauarbeiten ausfuhren. Ein Schlosser

aus BuUe, der 8o-jahrige Albin Brandt,
bringt mehrere Wochen damit zu, gemein-

sam mit einem Lehrling die achthundert
Schlosser zu reparieren, die wahrend des
Aufenthalts der Fliichtlinge aufgebrochen
worden waren.

Ein Gartner kommt mit all seinen Geraten

aus Basel und begibt sich ans Werk. Er
organisiert freundlich und doch bestimmt
eine Mannschaft, die den verlassenen Park

in AngrifF nimmt und ihn nach dem Plan
eines Landschaftsarchitekten aus Zurich in

wenigen Wochen in einen gepflegten und
einladenden Garten verwandelt.

Am I. Juli erhalt die Bank vertragsgemaB
die erste Anzahlung von 450 000 Franken.
Diese Summe konnte ausschlieBlich in der

Schweiz aufgebracht werden. Sie setzt sich
zusammen aus den Spenden von fiinfiind-
neunzig Familien aus alien Teilen unseres
Landes. Das Kapital der Immobiliengesell-
schaft von Caux geht somit zum groBten
Teil iiber auf die Moralische Aufriistung.
Bald darauf wird ein neuer Aufsichtsrat

ernannt^s.

Am 9. Juli, d.h. kaum sechs Wochen
nachdem das Haus in Besitz genommen
wurde, wird die erste Mahlzeit im Speisesaal
von «Mountain House» serviert. Hun-

dertfiinfzig Personen erfreuen sich an dem
ausgezeichneten Essen, das Elisabeth de
Mestral und ihre Kiichenhelfer zubereitet

haben. Der Direktor des « Hotel Alpina »,
der nachmittags kam, um seine Hilfe anzu-
bieten, woUte seinen Augen mcht trauen.
Die Ruhe und freundliche Gelassenheit

aller stand in voUigem Gegensatz zu der
gereizten Atmosphare, die oft in Hotel-
kiichen herrscht.

Am 18. Juli ist alles bereit fur den Besuch
Frank Buchmans, der mit neunzig Personen
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aus London kommt. Drei waadtlandische

Bxirgermeister und etwa funfzig Schweizer
empfangen ihn am Grenzbahnhof Vallorbe.
An jenem Tag regnete es sehr stark. Frank
Buchman traf in Begleitung von Robert
Hahnloser in Canx ein. Alle, die das Haus
instand gesetzt batten, drangten sich in der
Eingangshalle. In der ersten Reihe die
Kinder, dann die Damen in den bunt

schillernden Trachten der Schweizer Kan-

tone und anderer Lander Europas; schlieB-
lich Vertreter zahlreicher L^der, die zu
seiner BegriiBung gekommen waren.
Nachdem Frank Buchman jedem einzelnen
gedankt hatte, erinnerte er mit verschmitz-
tem Lacheln daran, daB er Caux schon l^ger
als wir alle kannte. Dann bat er Robert

Hahnloser, ihm personlich jeden vorzustel-
len, der mitgeholfen hatte, diesen groBen
Tag vorzubereiten.
Zehn Tage spater, diesmal bei strahlendem
Himmel, wurde auch Peter Howard von
alien Versammelten empfangen. Peter
Howard, ein Journalist von Rang, ehema-
liger Kapit^ der englischen FuBballmann-
schaft, Meister im Bobrennen, sollte eine
wesentliche Rolle bei der Ausweitung von
Caux spielen.
Durch Caux sollte die Schweiz Sprecher der
Moralischen Aufrustung in Europa werden;
in einem Europa, das noch von HaB,
Ressentiments xmd Furcht zerrissen war,
doch das wieder neue Hoffiiung schopfte.
Im Laufe dieses ersten Sommers nach dem

Kriege wurde ganz deutlich, daB « Moxm-
tain House » nicht groB genug sein wiirde,
alle aufzunehmen, die aus den Landem
Europas xmd auch aus anderen Kontinen-
ten dorthin kamen.

Eines Tages, als ein alter Freund Frank
Buchmans «Moxmtain House» verheB,
wies er mit dem Finger auf das Grand-
Hotel und fragte ihn: «Gehort dieses
Haus auch der Moralischen Aufrustung? »
Frank Buchman antwortete ihm imter Hsti-

gem Augenzwinkern in meine Richtung:
« Noch nicht! »

Die im Herbst aufgenommenen Verhand-
Ixmgen fuhrten im Friihjahr 1947 zum
Erwerb des «Hotel Maria», dann des
«Grand-Hotel». Zwei Jahre spater war
das «Hotel Alpina» an der Reihe, bald
darauf weitere Chalets ̂7. Im Laufe dieser

ersten Jahre geben viele Schweizer das
Schonste und Beste, das sie besitzen, um
die Hauser von Caux einzurichten. Tep-
piche imd alte Mobel, Gem^de imd Stiche,
der Stolz mancher Schweizer Familie,
wandem nach Caux.

Was man zu erreichen versucht, ist, diesem
groBen Haus die Warme xmd Behaglichkeit
eines Heims zu verleihen, damit die Besu-
cher aus aller Welt sich mit dem Besten,
das die Schweiz ihren Gasten anbieten

kann, umgeben fuhlen.
Robert Hahnloser stellte xmeigenniitzig
nicht nur seine technischen F^gkeiten
xmd seine axiBergew5hnlichen menschlichen
Krafte zur Verfiigxmg, sondern er gab
auch einen groBen Teil seines person-
lichen Besitzes fur die Erweiterxmg des
Zentrums Caxix. Als er viel zu frxih im

Jahre 1950 starb, hatte er vorzxigliche An-
lagen geschafifen, die der Moralischen Axif-
rxistxmg die Moglichkeit gaben, gleich-
zeitig nahezu tausend Personen in den
verschiedenen Hausern von Caxix xmter-

zubringen^s.
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Am Tage seiner Ankixnft in Caux im Jxili
1946 stellt Frank Buchman einen jeden von
uns vor eine Herausforderung. Nachdem
er mit all jenen gesprochen hatte, die
wochenlang voller Aufopfenmg an der
Herrichtxmg des Gebaudes gearbeitet hat-
ten, stellte er plotzlich die Frage: «Wo
sind die Deutschen? » Dann fugte er mit
Bestimmtheit hinzu: «Einige von Euch
glauben, da6 Deutschland sich andern muB;
das stimmt, aber Ihr werdet Europa niemals
wieder aufbauen konnen ohne Deutsch

land ».

Im Laufe der funfzehn Jahre, in denen wir
in Caux Frank Buchman in seinem Wirken

erleben durften, nahm das st^dige Be-
miihen um die Menschen und um die

Volker der ganzen Welt in seinem Leben
einen zentralen Platz ein.

Dieser Mann besaB die Gabe, mit jedem,
den er traf, Frexmdschaft furs Leben zu

kniipfen, sei es mit dem Einfachsten, sei es
mit dem, dessen Taten und Gesten er in

den Zeitungen verfolgte. Zu Tausenden
empfing er sie in Caux.
Buchman hatte fiir Gastfreundschaft eine

angeborene Gabe, die er zweifellos von
seinen Eltern geerbt hatte. In der Tat war
sein Vater Hotelier, und seine Mutter,

eine aufgeschlossene und hilfsbereite Frau,
hieB zu jeder Zeit die Freunde ihrer Sohne
in ihrem Heim willkommen. Schon in

seiner Kindheit lernte Frank Buchman die

ausgezeichnete Kiiche schatzen, die seine
Mutter in der Tradition jener Familien
fiihrte, die aus dem Rheintal kommend sich
im 18. Jahrhundert in Pennsylvanien nie-
dergelassen hatten.
Beim Empfang seiner Freunde in Caux
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verwendet dieser aufmerksame Gastgeber
fur jede Ein2elheit unendliche Sorgfalt. Sein
grosses Herz und feines Empfinden laBt
ihn die Wiinsche derer, die ihn besuchen,
erraten und dafiir Vorsorge treffen. Er
beherrscht jedoch ebenso die Kunst, in
einer — wie er sagt — nonchalanten
Zuriickhaltung zu verharren, sich niemals
aufzudrangen und seinen Gasten vollige
Freiheit zu lassen.

Als Robert Schuman ihn besuchte, bestand
Buchman darauf, daB der franzosische

AuBenminister in seinen Vorhaben voliig
unbehelligt bleibe und niemand ihm lastig
falle. Am Ende einer Sitzung bat Robert
Schuman dann spontan ums Wort, ohne
daB jemand ihn darum gebeten hatte, um
Frank Buchman wegen seiner Gastfreund-
schaft zu danken imd um ihm zu sagen,
was dieser Aufenthalt in Caux fiir ihn

bedeutet habe.

Jeden Morgen empfangt Buchman in
seinem Salon oder — wenn er sich nicht

wohl fuhlt — in seinem Schlafzimmer

einen Kreis engerer Mitarbeiter, um in
alien Einzelheiten den vor ihm liegenden
Tag vorzubereiten. AUes wird genau durch-
dacht, und nichts entgeht seinem Scharf-
blick. In diesen von intensivem Leben

erfullten Augenblicken lehrt er andere, was
er selbst getan hat, noch besser zu machen.
Nichts wird dem Zufall iiberlassen, und er

leitet seine Freunde an, die wahre Natur der
Triebkr^te von Menschen und Volkern zu

erkennen.

Ohne zu zogern ladt er auch zu diesen
morgendlichen Gesprachen einige Gaste
ein, die zum ersten Mai in Caux weilen. So
spiiren sie gleich bei ihrer Ankunft das

pulsierende Leben der Moralischen Auf-
riistung und dringen tief in das Geheimnis
Frank Buchmans ein.

Fiir viele ist es wie eine Offenbarung, den
unablassigen und leidenschaftlichen Kampf
mitzuerleben, den er um seine Nachsten

fiihrt.

Der Generalsekretar der Federation des

ouvrters de Vindustrie textile de France (Force
ouvri^re — Gewerkschaft der franzosischen

Textilarbeiter), Maurice Mercier, lernte so
Frank Buchman unmittelbar kennen. Von

einem Studienaufenthalt in Grenoble hatte

Buchman nur zwei franzosische Worter

behalten: mauvais garden^ und Mercier
verstand kein Wort Englisch. Dennoch
entstand zwischen diesen beiden Menschen

eine starke wechselseitige Sympathie; diese
Beziehung bewirkte eine tiefgreifende An-
derung in Merciers Arbeit in seiner
Gewerkschaft und war der Ausgangspunkt
eines bedeutsamen Umbruchs in der franzo

sischen Textilindustrie.

Buchman verbaut seinen Realismus nicht

durch Theorien; er ist ein Mann der Tat

und kennt die Natur des Menschen. Bei

ihm gibt es keine Stereotypen, jeder wird
als besondere Personlichkeit angesprochen.
Denn wenn er auch jedem, der es horen
will oder nicht, sagt, «daB die Raben
liberall schwarz sind », so weiB er doch, daB

jedes Wesen zu einem besonderen xmd
eigenen Schicksal bestimmt ist. Er ist
immer bereit, wieder von vorne anzufan-

Frank Buchman
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gen, wenn man ihm zeigt oder wenn er
selbst entdeckt, daB es einen besseren Weg
gibt.
Die hochste Tugend — behauptet der
Philosoph Gaston Berger — ist die Phan-
tasie. Frank Buchman besitzt sie nicht nur

personlich, er beherrscht auch in hohem
MaBe die Kunst, sie aus anderen herauszu-
locken. Er besitzt diese geistige Beweglich-
keit, die sich nicht in Kastchen einsperren
l^t. Nichts betrachtet er als je abgeschlos-
sen, da jede Handlungsweise st^dig neu in
Frage gestellt werden kann. Deshalb ist er
nicht faBbar fur jene, die ihn ein fur allemal
klassifizieren mochten oder sein Txin als

statisch begreifen woUen. Das Plotzliche
imd Unerwartete sowie das st^dig Neue
in seinem Wirken sind dafiir ein schla-

gender Beweis.
Es gibt jedoch eine fur ihn charakteristische
Konstante: Frank Buchmans Leben ist

Horen; Horen zunachst auf andere Men-

schen, denn er ist ein auBerst axifmerksamer

Zuhorer; vor allem aber Horen auf eine

hohere Weisheit, die von Gott kommt und
ihn Schritt fur Schritt in seinem Leben

lenkt. Dieser Sinn fur das Horen verleiht

ihm ein ungewohnliches inneres Verst^d-
nis fur die, die zu ihm kommen. Er kennt

die breite Fiille menschlicher Gefuhle und
kann so jung und alt, arm imd reich,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Christen,
Muselmanen und Buddhisten, M^er und
Frauen, Menschen des Ostens und des
Westens, WeiBe, Schwarze oder Gelbe
verstehen.

Doch das Kostbarste, das er den anderen
gibt, kommt nicht von ihm. Er bringt seine
Freunde in Kontakt mit der lebendigen

Quelle eines inneren Lebens, das die Herzen
befriedigt und erfullt.
In seinem letzten Lebensjahre empfing
Frank Buchman in Caux einen bedeutenden

Staatsmann. Dieser meinte, nachdem er
einige der groBen Leistungen Buchmans in
Erinnerung gerufen hatte: «Sie miissen
sehr stolz auf aU dies sein». Buchman

erwiderte: «Das empfinde ich gar nicht;
ich kann gar nichts dafiir. Gott macht alles.
Ich gehorche imd tue, was Er mir sagt».
Der Minister sagte darauf: «Ich kann das
nicht akzeptieren, Sie haben selbst sehr
bedeutende Dinge geleistet». Und Buch
man : «Ich habe nichts getan, oder viel-
mehr, ich habe getan, was Menschen wie
Sie hatten tun soUen. Schon seit vielen

Jahren habe ich aufgehort, die Dinge orga-
nisieren zu wollen, wie es mir vorschwebt,
mit meinen eigenen Ideen. Ich habe ange-
fangen, Gott zuzuhoren und Ihn in alien
Dingen nach seinem Wohlgefallen handeln
zu lassen. Wenn auch ihr anderen das

machtet, konntet ihr Losungen finden,
anstatt euer ganzes Leben lang im Kampf
mit selbst geschaffenen Problemen zu
unterliegen. »59
Frank Buchman sagte gerne, daB man
lernen miisse, den Charakter der mit uns
lebenden Menschen zu entziffern, wie man
lernt, einen gedruckten Text zu lesen.
Dank seiner Beobachtungsgabe konnte er
die auBeren Zeichen verstehen, die das, was
tief im Inneren eines Menschen vor sich

geht, enthiillen oder verraten.
Buchman besaB ein erstaunliches Gedacht-

nis fur Menschen und Situationen. Seine

ganze Kraft des Verstehens und all seine
schopferische Phantasie konzentrierte er

66



Das Erbe Frank Buchmans

'M
• - SI

'  I

"''-A

TilE0D0Ka5 Bibliander,
NatUS EpiSCOPICELLA.HRl.VETIOHjaM. a lj'04'.
IN PRO/ESJiONETHEOLOfiicA^iNGLtj SaccB53aR

TJemUu-'j cA'. t

'  Et ctocui totu.m, tliolo coonofcoi- in opbt,
cu-uor- TKeiot(?gu.»3^ tiu.,gu.»3^ tiu.,

..Can-M"c'

auf die Wesen, denen er Tag fiir Tag
begegnete. Er fuhrte regen Briefwechsel,
um die Bindung zu seinen Freunden in der
ganzen Welt aufrechtzuerhalten, denn seine
Freundschaft lieB nicht so bald nach;

Infolge seines Beharrungsvermogens und
seiner unbedingten Zuverlassigkeit konnte
er eine lebendige und stets neue Beziehung
zu Tausenden von Menschen in alien

Kontinenten pflegen. Fr nutzte alle positi-
ven Frgebnisse seines Wirkens, um andere
in ihrem Glauben zu starken, er wuBte, was
er jedem sagen oder schreiben muBte.
Ich weiB aus personlicher Frfahrung, wie
scharf und direkt seine Briefe sein konnten.

Denn Frank Buchman zogert nicht zu
schreiben, was er denkt, vor allem denen,
die ihm nahestehen. In seinem Herzen

ruhte ein unerschopflicher Schatz an Mit-
gefuhl, aber auch ein Glaube, der den
hochsten Anforderungen Gottes entspricht.
Wenn es ihm dringend notwendig erscheint,
riskiert er, den entscheidenden Fingriff zu
wagen, wie ein Chirurg die Wunde auszu-
schneiden und zu desinfizieren, ehe die
Krankheit den ganzen Korper verseucht
hat. Seine Sorge laBt nicht nach his zu dem
Tage, an dem er die innere GewiBheit hat,
daB der Kampf gewonnen ist. Bei all
seinem Bemuhen, die ganze Menschheit
anzusprechen, war Buchman im Innersten
iiberzeugt, daB die wichtigste Begegnung
die eines Menschen mit Gott ist. In einem

Gesprach unter vier Augen kommt es vor
allem darauf an, was der andere uns sagt.
Fr wollte zwar die Massen erreichen, doch
lag ihm am meisten an dieser schwierigen
und problematischen Arbeit zwischen zwei
Menschen. Fr sagte, es sei unmoglich,
einige Tropfen in das Auge eines Patienten
zu traufeln, wenn man sie hoch oben von

einem Balkon hinabschiittet.

Als Frank Buchman nach dem Kriege nach
Caux kommt, ist er schon ein alterer Mann.

Infolge eines Schlaganfalls, den er vier
Jahre zuvor erhtten hat, zieht er ein
wenig das Bein nach, und seine rechte Hand
ist teilweise gelahmt. Dennoch entfaltet er
im Laufe der letzten fiinfzehn Jahre seines
Lebens unglaubUche Fnergie und Vitahtat.
So geschwacht sein Korper, so scharf ist
sein Geist, und bis zu seinem letzte'n
Atemzug wird er seine ganze Fnergie fur
den Kampf um die anderen einsetzen.
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Frank Buchman empfdngt in seinem Salon in Caux eine japanische Delegation

Frank Buchman betont haufig seine Bin-
dungen an die Schweiz. Denn seine Familie
und viele andere aus der ostlichen Schweiz

und der Rheinebene haben im i8. Jabr-
bundert die Sicberbeit des Vertrauten ver-

lassen, um in der Neuen Welt eine neue
Existenz zu griinden. An Bord der Phoenix,
eines Scbiffes aus Rotterdam, verlaBt sein

Urabn, Jakob Buchman, im Jabre 1740 das
Festland, um sicb mit seiner Familie in
Pennsylvanien anzusiedeln. Als Frank Buch
man im Jabre 1878 zur Welt kommt,
gebort er zur secbsten Generation dieser
Scbweizer Famibe aus St. Gallen.

In seinem Salon in Caux zeigt er seinen
Freunden das Portrat eines beriibmten

Mitgbeds der Familie, des Gelebrten Bi-
bbander, der als erster den Koran ins

Lateiniscbe iibersetzte und an der Akademie

von Ziiricb der Nacbfolger Zwingbs wurde.
Nacb dem damabgen Branch batte Bibban-
der seinen eigentbcben Famibennamen ins
Griecbiscbe ubertragen.
Buchman ist in der Tradition der Famibe

fest verwurzelt. Er bat die ganze Welt
bereist, die er wie wenige seiner Generation
kennt; docb sein ganzes Leben bindurcb bat
er die enge Bindung an Pennsylvanien und
die Scbweiz- bewabrt und niemals seine

bescbeidene Herkunft verleugnet.
Dieser Amerikaner, dessen demokratiscbe
und repubbkaniscbe Gesinnung tief in der
Erde seines Geburtslandes Pennsylvanien
wurzelt, ist infolge einer Reibe von Zufallen
der Vertraute und geistige Ratgeber mebrerer
berrscbender Famiben in Europa geworden.



Das Erbe Frank Buchmans

Mit ebenso viel Kraft bekampft er den
republikanischen oder proletarischen Sno-
bismus wie jenen derer, die in hochmutiger
Arroganz glauben, sie seien aus einem
besseren Stoff als die andere Klasse, Rasse

oder Nation.

Fiir Buchman zahlt der Gartner, der auf

seinem Balkon in Caux die Blumen gieBt,
oder der Liftjunge, dem er in einem groBen
Hotel begegnet, gleichviel wie der Staats-
mann oder der GroBindustrielle, der seinen

Rat sucht.

So entsteht eine Solidaritat und entwickelt

sich ein Geist echter Zusammenarbeit

zwischen Menschen aus alien Schichten der

menschlichen Gesellschaft. In der Mora-

lischen Aufriistung findet man Seite an

Seite Prinz und Proletarier, arm und reich,

den Intellektuellen und den Manuellen.

Das Bedeutende an Caux ist nicht nur, was

vom Podium schallt, sondern die Tatsache,
daB die Tagungsteilnehmer die Moglich-
keit haben, diese neue Art zu denken, zu

handeln und zu leben, in die Wirklichkeit

umzusetzen.

Buchman empfiehlt, jeden Morgen, zu
Beginn des Tageslaufs, sich eine Stunde
Zeit zu nehmen, um zu beten, die Heihge
Schrift zu lesen und sich zu sammeln. Man

solle Papier und Bleistift zur Hand haben,
um die Gedanken zu notieren, die einem

in dieser morgendUchen Stille in den Sinn
kommen, denn das sind wertvolle Anregun-
gen, die man nicht vergessen darf. Ein

Eine Gruppe europdischer Industriefiihrer
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solch konzentriertes Meditieren ist eine

Quelle der Inspiration fur erfolgreiches
Handeln.

Um sich in dem Labyrinth von Hand-
lungsmotivationen zurechtzufinden, rat
Buchman, sich an bestimmte moralische

Koordinaten zu halten, nach welchen jeder
seinen Standort im Felde fester Bezugs-
punkte ermitteln kann. Er schlagt vier
solcher Koordinaten vor: Ehrlichkeit, Rein-
heit, Selbstlosigkeit und Liebe. Er fiigt das
Adjektiv absolut hinzu, um sie zu Normen
mit Standardwerten zu machen. Natiirlich

kann der Mensch als Mensch das Absolute

niemals erreichen; doch, gleichwie der
Schiitze das Zentrum der Scheibe anvisiert,
kann der Mensch durch seine Entscheidung
seinen WiUen auf ein Ziel richten. Das soU

nicht heiBen, daB er dieses Ziel zwangslaufig
erreicht, aber sein Weg wird in diese
Richtung gelenkt.
Die Aktionsstrategie, die von Caux ausgeht,
entsteht infolge von Initiativen, die Dele-
gationen oder einzelne Personen, die an
den Tagimgen teilnehmen, ergreifen.
Das sind einmal die Bergarbeiter der
Ruhr oder die Dockarbeiter aus dem Hafen

von Rio de Janeiro, ein anderes Mai
afrikanische Nationalisten oder europ^sche
Staatsmanner, japanische oder siidamerika-
nische Studenten, franzdsische Arbeiter

oder deutsche Arbeitgeber, skandinavische
Landwirte oder kanadische Farmer, bri-
tische Industrielle oder franzosische Intel-

lektuelle®^.

Buchman selbst ist nur eine Art Katalysa-
tor, ein Element, das die Begegnung
zwischen dem anderen xmd Gott fordert,
das am Beginn einer Revolution des

Menschen steht, deren Auswirkungen in
die Geschichte unserer Zeit eingehen
werden.

Deshalb ist er stets bereit, mit denen zu
gehen, die sich axif den Weg machen.
Anfangs hat er keine feste Vorstellxmg von
dem, was sie tun woUen. Man konnte sogar
sagen, es ist in ihm eine Art Neugier auf
das, was Gott diesem Wesen sagen wird,
das er mit dem sprudelnden Lebensquell in
Beriihrung gebracht hat.
Buchman lehrt die, die nach Caux kommen,
in der Erwartung dieses uberraschenden
Eingreifens Gottes in das Leben der Men
schen und Volker zu leben. Dann finden

hoffmmgslose Situationen eine Losvmg,
und Licht kommt wieder in die tiefe

Finsternis, die der Mensch sich selbst

geschaffen hat.
Einige dieser Wege enden plotzlich in
einer Sackgasse, wenn die, die er auf den
Weg gesandt hat, ihm den Riicken kehren
oder ihn aufgeben. Doch Buchman verliert
nie den Mut, denn er hat ein fiir allemal
beschlossen, daB er niemals weichen werde,
was jene auch tun, denken oder sagen
mogen, die die Flinte ins Korn werfen.
Manchmal scheint er einsam inmitten

dieser Welt, dann ist er voraus xmd stiitzt

sich nur auf Gott. Er besitzt den auBer-

gewohnlichen Mut, denen die Wahrheit zu
sagen, die die Welt verwohnt hat, und ist
bereit, das Risiko einzugehen, seine engsten
Freunde zu verlieren; denn er hat sich
immer geweigert, Mittelpunkt im Leben

B/kk vom Park auf das Mountain House
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Professor Max Huber empfangt in Caux
den Prasidenten Enrico Celio

Dr. Frank Buchman und seine

Hoheit Richard Prin^ von Hessen

anderer zu sein. In aller Harte zertrennt er

bewuBt jede falsche menschliche Beziehung,
um seine Freunde mit Gott in Beriihrung
zu bringen, der allein die wahre Befrie-
digung fur das Herz des Menschen sein
kann.

Buchman besitzt diese entwaffnende

Schlichtheit, die seinen Gesprachspartner
je nach der Stimmimg, in der dieser sich
gerade befindet, von seinen Hemmungen
befreit oder in Verlegenheit bringt. Dem
GroBindustriellen, der ihn beziiglich der
Krise im deutschen Bergbau um einen Rat
bittet, antwortet er: «Ich weiB es nicht,
aber Gott weiB es, und wenn Sie Ihn tief
in Ihrem Herzen anhoren, wird Er es
Ihnen sagen.»
Frank Buchman ist kein beredter Mann in

dem Sinne, wie man es in den lateinischen

Landem versteht. Doch er kann die anderen

zum Sprechen bringen. Seine Beredsamkeit
ist oft das Schweigen. Oder, wenn er
wirklich zu sprechen beginnt, kann er
auBerordentlich gut Geschichten erzahlen,
voller Leben und sprechender Einzelheiten,
Berichte, die wie Gleichnisse sind, in denen

jede feine Nuance abgestimmt ist auf die,
an die er sich wendet.

Sein Hervortreten in Caux im Laufe dieser

fiinfzehn Jahre hatte niemals den Charakter
eines Referats oder Vortrags. Es war wie
ein Kampf um das Denken ganz bestimmter
Personen, die da unter der Zuhorerschaft
vor ihm sassen oder — in anderen

Augenblicken — die er indirekt durch
Presse oder Radio ansprechen woUte.
Buchman hatte einen ganz eigenen Stil. Er
hat neue Ausdriicke gepragt, ausgefeilt wie
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die Inschrift auf einer Medaille. Einige
seiner Wendungen werfen neues Licht auf
alte Wahrheiten und verleihen ihnen so

eine starke Gegenwartsbezogenheit. Trotz
der Universalitat der Moralischen Aufrii-

stung ist Buchman tief im christlichen
Glauben verwurzelt. Jeden Tag liest er die
Bibel mit groBter Aufmerksamkeit. Er
schopft seine Kraft aus den Evangelien und
betont immer wieder die zeitlose Giiltig-
keit der christlichen Botschaft. Auf Grund

des taglichen Kampfes, den er um die
Einsatzgruppen fiihrt, die er liberall in
der Welt geschaffen hat, erhalten fur ihn die
Paulus-Briefe gariz besonderes Gewicht. Das
Interesse Buchmans an der Bibel ist nicht das

eines Intellektuellen, fiir den es um abstraktes
Denken geht, sondern das eines Menschen,
der im entscheidenden Kampf um die Zu-
kunft der ganzen Menschheit steht.
Buchmans Leben ist engste Vertrautheit mit
Jesus, den er immer seinen besten Freund
nennt. Das ist eine ganz personliche
Beziehung, die nichts Theoretisches an
sich hat, keiner theologischen Form bedarf.
Sie ist die Frucht einer taglichen Erfahrung
des Horens und Gehorchens.

Die traditionellen Gebete der Kirche und

manche Gedichte mit tiefgeistigen Inhalten
bekommen durch seine Stimme einen ganz
neuen Klang, denn sie werden von leben-
diger Wirklichkeit erfiillt.
Das Erstaunlichste ist, daB Glaubige anderer
Religionen, Agnostiker und selbst Atheisten
sich keineswegs daran stoBen. In der Tat
zahlt fiir Buchman nur die tiefe Wirklich

keit einer allumfassenden Erfahrung, die
fiir jeden gilt, und nicht ihre Formulierung
in einem Dogma.

Da er sich an eine wissenschaftliche Gene

ration wendet, hiitet er sich vor phrasenhaft
leeren Formeln, die keine echte Wirklich

keit mehr in sich bergen.
Die tiefe Wahrheit, die sein eigenes Leben
von Grund auf ̂derte, imd die universale

GroBe der Aufgabe, die Gott ihm erteilt
hatte, verliehen seiner Botschaft eine pro-
phetische Kraft. Er bestand darauf, daB das
Wirken der Moralischen Aufriistung an
diesem wahren MaB gemessen werde,
und er war unerbittlich jenen gegeniiber,
deren Denken kleinlich und auf einem

niedrigen Niveau blieb.
Intensiv durchlebte er die brennenden

Probleme der Welt, denn der Gradmesser
fiir die Kraft des geistigen Lebens war fiir
ihn darin zu erkennen, ob es die Politik der

Menschen und der Volker zu ̂ dern ver-

mochte.

Intuitiv erfaBt er, was in einem Menschen

nicht recht ist. «Ihr konnt nicht unrecht

leben und recht denken », sagte er.
Auf der anderen Seite war er der erste

zuzugeben, daB er sich irren konnte, daB
er ein Mensch wie alle anderen war, mit

seinen Fehlern, Schwachen imd Irrtiimern.

Eines Tages, als er sich fragte, ob es richtig
oder falsch war, eine bestimmte Sache zu
xmternehmen, sagte er einem seiner Freunde,
der offen seine Meinung geauBert hatte:
« Du muBt mich immer verbessern, wenn
ich dessen bedarf, nicht wahr? Ich bin wie

alle anderen, taglich muB ich korrigiert
werden, aber nur wenige haben geniigend
Liebe imd gesimden Menschenverstand,
um das auch zu tun. »

Frank Buchman gehorte zu der Generation
der Pioniere der modernen Industrie.
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Freimdschaft verband ihn mit Thomas

Edison xmd Henry Ford. Wie ihnen war
ihm dieses wissenschaftliche Denken zu

eigen, das sich anf das Experiment stiitzt.
Er arbeitet in Caux wie in einem Laborato-

rium, in dem Prototypen hergestellt werden,
die, nachdem sie die strengen Tests der
praktischen Versuche bestanden haben,
vervielfacht werden miissen.

In Caux lehrt er uns, konkrete Beispiele von
der Verwirklichung der Moralischen Auf-
riistxmg darzubieten, und zwar auf so
schlichte und realistische Weise, da6 jeder
lernen kann, ein ebensolches Experiment
durchzufuhren. Es ist ein standiges Be-
miihen, jedem den Weg zu zeigen, auf dem
er vorwartsschreiten kann. Doch hangt
selbstverstandlich das Ergebnis ausschlieB-
lich von der Entscheidungsfreiheit des
einzelnen ab. Die personliche Entscheidimg
ist die empfindliche Schaltstelle, an der der
Wille des Menschen in das Leben dieser

Welt eingreifen kann und die Gesellschaft
umstrukturiert.

Deshalb kommt Buchman immer wieder

auf die elementaren Triebkrafte zuriick, die
das Leben der Menschen bestimmen. Sie

alle sind Fessein, die erst gelost werden
miissen, wenn sich der Mensch aus der
Knechtschaft seiner eigenen Leidenschaften
befreien will. Buchman zwingt keine Regeln
auf, und dennoch bemerkt jeder in Caux
eine gewisse Disziplin, die spontan alle
einhalten, die mit ihm zusammenleben.

Wie ein Gartner, der einen Baum beschnei-
det, um zu verhindern, daB der Saft
in Zweige steigt, die keine Friichte tragen,
miissen die Erbauer einer neuen Gesell

schaft jene Gewohnheiten ausloschen, die

dem angestrebten Ziel nicht dienen. Die
Welt ist so groB und die Aufgabe so gewal-
tig, daB die gesamte Lebensenergie, iiber
die der Mensch verfiigt, auf die eine
und allein wichtige Sache konzentriert wer
den muB. Die Disziplin jedes einzelnen
leitet diese innere Kraft zum Nutzen der

Gesellschaft, anstatt sie egoistisch und
fiir die anderen Menschen nutzlos zu ver-

geuden.
Der franzosische Philosoph Gabriel Marcel
meinte, es herrsche in Caux « eine erstaun-

liche Verkniipfung des Weltweiten mit dem
ganz Personlichen Damit hat er zwei-
fellos am treffendsten die Pragung definiert,
die Frank Buchman Caux gegeben hat;
denn die Notwendigkeit einer Anderung
des Menschen sah er immer im Blick auf

die Not der Welt.

Buchman sah seine Lebensaufgabe darin,
die ganze Menschheit unter die Herrschaft
des lebendigen Gottes zu stellen. In seiner
Todesstunde, am 7. August 1961 in Freu-
denstadt in Deutschland, als ihn ein neuer-

licher Herzanfall niederwarf, setzte er all

seine schwindenden Krafte ein, um seine

letzte Botschaft auszusprechen: «Ich
mochte, daB die Welt von gottgefuhrten
Menschen regiert wird. Warum soil Gott
nicht die ganze Welt lenken? »
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Der Krieg war zuende, aber HaB, Bosheit
und persdnliche Rachegefuhle vergifteten
das Klima in Europa. Weder die zahllosen
internationalen Konferenzen, noch die

widerwillig geschlossenen Kompromisse
konnten diese Wunden heilen. Der Friede,

den Europa so ersehnt hatte, schien vielen
eine Liige, denn es herrschte kein Friede in
den Herzen der Menschen.

Die Europaer, die Ende des Sommers 1945
Frank Buchman in Mackinac besucht

batten, batten ibn aufgefordert, so bald wie
moglicb auf diese Seite des Atlantiks
zuriickzukebren. Am Vorabend seiner

Riickkebr nacb Europa wendet sicb Bucb-
man an die, die die Kriegsjabre mit ibm in
den Vereinigten Staaten verbracbt batten,
mit den Worten: «Wir befinden uns in

einem weltweiten Kampf, um die Menscb-
beit fiir unseren Herrn und Erloser

Jesus Cbristus zu gewinnen. Das ist eure
Ideologie. Diese Botscbaft ist in ibrer
Ganzbeit die einzige und letzte HofFnung
fur die Rettung der Welt. Gott erwartet
eine Revolution im Zeicben des Kreuzes

Cbristi, die die Welt zu verandern ver-

mag.

Die materiellen und geistigen Verluste der
secbs Kriegsjabre bilden den Hintergrund
der ersten Tagung der Moraliscben Auf-
riistung m Caux.
Europa, das scbon durcb den Ersten
Weltkrieg in seiner Substanz angegriffen
war, sab sicb im Jabre 1946 auBerordentlicb
gescbwacbt: der Krieg batte bauptsacbbcb
die Vereinigten Staaten, dann aber aucb die
Sowjetunion begiinstigt, die trotz der
enormen Verluste an Menscben und Sacben

auf ibrem Territorium in Wirklicbkeit

7/
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gestarkt aus dem Krieg hervorgeht und
damit zur zweiten Weltmacht aufsteigt.
Frankreich und vor allem GroBbritannien,

das achtzehn Monate lang allein Deutsch-
land standgehalten hatte, sind nach dem
sechs Jahre andauemden Kampf erschopft.
Deutschland, dessen Niederlage zum vol-
ligen Zusammenbruch des Landes fuhrte,
muBte tragische Stunden durchleben; es
zahlt seine Toten, tragt die Triimmer ab
und steht vor dem Vakuum, das eine ver-

fehlte nationale Ideologie zuruckgelassen
hat. Italien ist nach der Liquidierung von
mehr als zwanzig Jahren faschistischen
Regimes zerspaltener derm je.
Die L^der Osteuropas sehen sich in einer
tragischen Lage, weil sie vom Westen infolge
derBeschlussevonYaltaaufgegebenwurden.
Die Volker Europas beginnen — in zwei
Blocke geteilt — im Jahre 1946 ein neues
Kapitel ihrer Geschichte.
Schon im Juli 1946 stromen die Freunde
Frank Buchmans aus ganz Europa herbei,
um ihn nach den langen Jahren der Tren-
nung in Caux wiederzusehen. Die Teil-
nehmerzahl der Briten ist wahrend dieses

ganzen Sommers besonders hoch, denn die
Aktion der Moralischen Aufriistung hat
sich wahrend der Kriegsjahre in GroB
britannien betrachtlich ausgedehnt.
Die Ankunft Peter Howards steht am

Beginn der ersten Tagung in Caux. Im
Laufe dieses Sommers 1946 sieht man ihn
fast taglich das Podium besteigen, und es
steht auBer Zweifel, daB Buchman groBe
Hoffiiung in ihn setzt.
Der spektakulare Gesinnungswandel dieses
englischen Journalisten, sein Bruch mit
dem «Daily Express », sein AnschluB an

die Moralische Aufriistung hatten in Eng
land wahrend des Krieges viel Aufsehen
erregt.

Im Jahre 1945 hatte Peter Howard Buchman
zum ersten Mai in den Vereinigten Staaten
getroffen; schon seit der ersten Begegnung
wurde er von diesem zur Mitarbeit an verant-

wortungsvoUen Aufgaben herangezogen.
Sehr bald wird Howard der Sprecher
Buchmans, denn er besaB menschUche

Eigenschaften, die bei dem gewohnlichen
Sterblichen nicht haufig zu finden sind. Er
fiihrte die Feder mit groBem Geschick und
hatte die Regeln des politischen Spiels von
Lord Beaverbrook erlernt®^. Howard, ein
scharfer, leidenschaftlicher Polemiker und

gl^ender Redner, war ein genialer Kiinst-
ler der Sprache. Das Stilmittel des Paradoxon
verwendete er mit seltenem Konnen.

Unermiidlich bei der Arbeit war er stets

auf seinem Posten und kampfte oft an
mehreren Fronten zugleich. Howard, aus-
serordentlich sensibel von Natur aus, litt

unter allem, was unrecht war in dieser

Welt und brannte darauf, Abhilfe zu
schaffen.

Schweizer imd Skandinavier nehmen in

groBer Zahl an diesem ersten Treffen in
Caux 1946 teil, ebenso Franzosen und
HoU^der.

Diese Tagimg ist fiir jeden ein Hoffiiungs-
schimmer nach den Jahren der Abgeschlos-
senheit wahrend des Krieges.
Buchman erkennt sofort, wo er in seinem

Wirken Schwerpimkte setzen muB. Es geht
zimachst darum, den wirtschaftlichen Pro-
duktionsapparat iiberall, wo er Zerstorun-

Peter und Doe Howard auf der Terrasse von Caux
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Die Moralische Aufriistung

Eine Gerverkschaftsdekgation aus Indien

gen erlitten hat, so schnell wie moglich
wieder anzukurbeln, damit man den dring-
lichsten materiellen Bediirfnissen nach-

kommen kann; dann muB bald das ideolo-
gische Vakuum ausgefiillt werden, das in
Deutschland nach dem Zusammenbmch

des Nationalsozialismus herrscht; schlieB-

lich miissen fur alle Volker Europas
gemeinsame Zielsetzimgen definiert werden,
damit dort Einheit geschaffen werden kann,
wo noch Bitterkeit und HaB weiterleben.

Im Laufe dieses ersten Nachkriegssommers
nehmen viele Bergarbeiter an der Tagung
in Caux teil. Sie bewirken ein Umdenken

im Bergbau und schaffen damit die Aus-
gangsbasis fur den wirtschaftlichen Wie-
deraufbau Europas.

Mehr als dreitausend Personen aus alien

Kreisen Europas sind bei diesem ersten
Treffen nach dem Kriege zugegen. Im
Laufe dieser ersten Monate erkennen die

fur Caux verantwortlichen Schweizer in

aller Deutlichkeit, daB in dem Bauwerk, das
als Palast angelegt war, umfangreiche
Veranderungen vorgenommen werden
miissen, um den Tagungen der Morali-
schen Aufriistung einen erfolgreichen Ab-
lauf zu gewahrleisten. Schon im Winter
1946-1947 werden ausgedehnte Bauarbeiten
eingeleitet.
Jahr fur Jahr werden diese Arbeiten zur
Umgestaltung, Sanierung und Instandhal-
tung der Gebaude fortgefiihrt, denn nichts
ist je fertig, imablassig muB an der Erhal-
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tung und Modernisierung dieser Hotels
gearbeitet werden.
Die Bewirtschaftung so groBer Hauser wie
die in Caux, in denen gleichzeitig nahezu
tausend Personen untergebracht werden
konnen, erfordert einen gut eingefahre-
nen Organismus. Im Laufe des ersten
Jahres muBten sehr einfache und flexible
Strukturen gefunden und realisiert wer
den, mit deren Hilfe dieses riesige Beher-
bergungsunternehmen bewaltigt werden
konnte.

Abgesehen von der Mannschaft, die mit
dem Unterhalt der Gebaude beauftragt
war, wurde die Arbeit in drei groBe Sektoren
aufgegliedert: den Ernahrungssektor, der
alles umfaBt, was Nahrung anbetrifft, vom

Einkauf und der Kiiche bis zum Servieren

in den vier Speisesalen und zum Geschirr-
spiilen; den Unterbringungssektor, der die
Verantwortung hat fiir die vierhundert-
sechsundneunzig auf zehn Hauser verteilten
Schlafzimmer einschlieBlich der Einrich-

tung, Reinigung, Waschekammer sowie
der riesigen Waschkiiche, in der die Laken
tonnenweise behandelt werden; schlieBlich

den Verwaltungssektor, dem die Verant
wortung fiir den Empfang der Gaste, die
Buchhaltung und die Finanzen obliegen. In
Wirklichkeit erfordert das reibungslose und
harmonische Funktionieren des Zentrums

Caux einen Organismus von mehreren
hundert Personen, die wie die Finger einer
Hand zusammenarbeiten.

Eine Delegation nigerianischer Studenten

T
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Der groBte Teil der Arbeit wird freiwillig
geleistet, und im Kreise dieser Mannschaften
bietet sich Gelegenheit ebenso unerwarteter
wie bereichernder menschlicher Kontakte

fur all jene, die mit Hand anlegen.
Viele der Gaste sind in Caux hochst ver-

wxindert iiber diese originelle Weise, ein
so groBes Haus zu fuhren. Der groBte
Teil der praktischen Arbeit wird von den
st^digen Mitarbeitern von Caux erledigt
oder von Jugendlichen, die in der Aus-
bildung sind; keiner der Gaste muB sich
verpflichtet fuhlen, bei der Hausarbeit
mitzuhelfen.

Es ist fast unm5glich, ein getreues Abbild
von dem Leben in Caux zu geben. Sein
hervorstechendster Zug scheint mir der
st^dige Wandel zu sein, denn jeder Tag
ist gepragt von den Personen, die an einer
Tagung teilnehmen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kongres-
sen, bei denen man eine starre Tagesord-
nimg einzuhalten hat und die Redner, die
nacheinander die Tribune betreten, offiziell
festgelegte Positionen vertreten miissen,
verfolgen die Tagungen von Caux ein
voUig anderes Ziel.
Sie sollen den Teilnehmern helfen, das
Geheimnis eines erfullteren Lebens im

Dienste der Gemeinschaft zu finden, um
die brennendsten Probleme der mensch-

lichen Gesellschaft dadurch zu losen, daB
sie an der Wurzel des Ubels gefaBt werden:
an der Natur des Menschen selbst.

Die groBen Themen der Tagungen von
Caux bleiben stets wirklichkeitsnah, denn
sie richten sich nach den Bediirfnissen der

Menschen und Volker.

Das Besondere an Caux ist, daB den Men

schen gezeigt wird, es gebe eine praktische
Losimg, die bei anderen Gelegenheiten
schon xmter Beweis gestellt wurde, und der
entscheidende Punkt liege in dem heiklen
Obergang von der Idee zur Verwirklichung,
von der Theorie zur Praxis.

Wenn eine durchfiihrbare Losimg gefunden
werden soli, ist eine Entscheidung des
Menschen als individuelle Personlichkeit

immer erforderUch, und Caux will es

erreichen, eine Atmosphare zu schaffen, in
der es leichter ist, solche Entscheidungen zu
treffen.

Deshalb bemerkt jeder in Caux den auBeror-
dentlichen Reichtum, die Variationsbreite
der aufgegrijffenen Probleme ebenso wie
das Zutagetreten einander erganzender
Situationen, die sich auf wunderbare Weise

wechselseitig erhellen.
In Caux besteigen die Redner in rascher
Folge das Podium und tragen Berichte liber
praktische Erfahrungen vor, lebendige
Zeugnisse oder personliche Entscheidun
gen.

Tag fiir Tag konnen so die Teilnehmer an
diesen Treffen sehen, wie sich vor ihren
Augen die Wirklichkeit der heutigen Welt
abzeichnet, mit alien Aspekten der Dinge,
die in ihr vermdert werden miissen, damit
eine menschliche Gesellschaft entsteht, die
in Frieden und Gerechtigkeit leben kann.
Die Arbeitsgruppen, die Mahlzeiten, zufal-
lige Begegnungen, all das sind Gelegen
heiten, menschliche Kontakte herzustellen,
die sich im normalen AUtagsleben kaum
ergeben batten.
Ein Industriedirektor hat hier die Moglich-
keit, mit Arbeitern zusammenzukommen,
die ihm iiber die Realitat ihres Daseins die

So
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Augen offnen konnen, wahrend die Gewerk-
schaftler in Caux einige fiir sie neue Aspekte
der Verantwortlichkeiten der Arbeitgeber
entdecken.

Vorurteile oder kleinliches Denken, unver-

riickbare Ansichten, starre ideologische
Standpunkte: alles wird in Frage gestellt
in diesem Schmelztiegel von Menschen
und Ideen.

Doch ist an Caux nichts Sentimentales, denn

jeder sieht an sich neue Anspriiche gestellt,
die ihn zwingen, sich auf sich selbst zu
besinnen und mit groBerer Energie von
vorn anzufangen.
Aber auch niichterne Strenge kennt man

nicht in Caux. Die ganze Skala menschhcher
Gefuhle erscheint in aller Oifenheit. Manche

Situationskomik hat schon Lachen ausge-
lost, innere Hemmungen iiberwunden und
jeden sich selbst erkennen und weniger
ernst nehmen lassen.

Die Fesseln der Vergangenheit, die so
viele Menschen lahmen, weichen einer
inneren Freiheit, der Quelle wahrer Froh-
lichkeit.

Die Tagungen von Caux werden durch
Lieder aufgelockert, deren umfangreiches
Repertoire sich im Laufe der Jahre gebildet
hat. Der ausgezeichnete Chor, dessen
Kerntruppe im Jahre 1946 mit Frank
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Buchman aus Mackinac kam und der

damals unter der Leitung des britischen
Komponisten George Frazer stand, findet
in jedem Jahr neuen Zulauf. Zahlreiche fur
ganz spezielle Gelegenheiten geschriebene
Lieder greifen vielen ans Herz. So zum
Beispiel das « Lied fur Deutschland », das
eine junge Franzosin fur die nach Caux
gekommenen Deutschen komponiert hatte.
Dieses Lied brachte Tausenden von Deut

schen neue HofEnung, die in diesem Augen-
blick nach den langen Kriegsjahren mit der
Welt wieder Kontakt aufnahmen.

Der Festsaal des Caux-Palace, der in der
« Belle Epoque» so viele mond^e Balle
und Demonstrationen des Reichtums erlebt

hatte, wurde 1946 ein improvisiertes Thea
ter.

« Der vergessene Faktor » — The Forgotten
Factor — ein Stuck des englischen Autors
Alan Thornhill, in den Vereinigten Staaten
wahrend des Krieges uraufgefiihrt, wurde
als erstes in Caux gespielt. Es soUte im
Laufe der folgenden Jahre in ganz Europa
groBen Erfolg haben, nicht nur in der Ori-
ginalfassung, sondern auch in anderen
Sprachen®^.

Der Erfolg dieser ersten Theateraujffuhrun-
gen ermutigte die Verantwortlichen, den
Festsaal in ein voll ausgenistetes Theater
umzuwandeln. Das Biihnenhaus wurde

aufgestockt. Durch den Einbau eines leicht
abfallenden Zuschauerraumes konnte fiir

jeden der vierhundert bequemen Sessel
gute Sicht gewonnen werden, ohne den
Originalstil der Ornamente zu zerstoren.
Kabinen fiir Film projektion und Simultan-
iibersetzung wurden an der Riickwand des
Saales angebracht.

Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche
Stiicke auf der Biihne von Caux aufgefuhrt.
Peter Howard, der von der auBerordent-

lichen Resonanz des Theaters als Mittel zur

Verbreitung von Gedanken stark beein-
druckt war, schrieb im Jahre 1953 fiir das
Theater in Caux sein erstes Stiick — « Die

wahren Nachrichten » — The Real News. Es

zeigt einen jungen Journalisten, der durch
seinen Mut eine politisch heikle Situation
klart.

In den anschlieBenden Jahren folgen sich
seine Stiicke dicht aufeinander. Bald beauf-

tragt er das Westminster Theater in London,
seine Stiicke mit talentierten Berufsschau-

spielern zu inszenieren.
1964 schreibt er fiir eines seiner Stiicke —
« Herr Brown steigt hinab » — ein Vor-
wort, in dem er ausfiihrt, warum er das
Theater als Ausdrucksmittel gewahlt hat:
«Ich schreibe, um eine Botschaft zu ver-
kiinden, und aus keinem anderen Grunde.
Das Ziel ist eindeutig und der Zweck
einfach. Ich will den Menschen Mut

machen, die Starke des Charakters zu

erwerben, die fiir den Fortbestand der

Menschheit notig ist.
Auch andere Formen des Theaters ent-

wickeln sich im Laufe der Jahre auf der
Biihne von Caux.

Sujya Sena aus Cejlon

Gruppe junger Mddchen wahrend des europdischen
Musicals

Filmaufnahmen fiir
« Die Pantoffeln des Diktators »

Sf(ene aus dem Film « Freiheit»

Sv^ene aus dem Musical« Bitte hinauslehnen »

Sts^ene aus « Der vergessene Faktor »
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Im Juli 1955 versammelt Frank Buchman
etwa fiinfzig Afrikaner um sich, die an der
Tagung in Caux teilnehmen, um ihnen
einen Gedanken mitzuteilen, der ihm in
der StiUe der Nacht gekommen ist: «Die
Volker Afrikas haben eine Botschaft fur

die Welt. Sie werden sie in einem Thea-

terstiick verkiinden, das seine Kraft aus

ihrem Herzen und ihrem Leben schopfen
wird. Es wird fur Afrika das sein, was
« Onkel Toms Hiitte » fur Amerika war ».

Durch diese anspornenden Worte fiihlen
sich die Afrikaner angesprochen und gehen
unverziiglich ans Werk. Der Handlungs-
ablauf nimmt schnell Gestalt an. Das

Stiick ist in drei Tagen geschrieben: der
erste Akt von einer Gruppe Nigerianer,

S^ette aus dem Film « Manner von Rio »

der zweite von Siidafrikanern und der

dritte von Ghanesen. Eine Woche spater
hebt sich der Vorhang des Theaters zur
Premiere von «Freiheit», geschrieben,
inszeniert und gespielt von Afrikanern.
Dieses afrikanische Ensemble sieht sich

bald in neue, weltweite Dimensionen
versetzt.

tiber die Geschichte dieses Theaterstiickes
und den Film, der ein Jahr darauf in
Nigerien gedreht wurde, vor allem aber iiber
seine Wirkung nicht nur in Afrika, sondern
auch in anderen Kontinenten konnte man

ein fesselndes Buch schreiben®®.

Dieses voUig neuartige Theater zeigt im
Experiment, wie man die Biihne als Mittler
fur die Botschaft eines Volkes benutzen

kann. Mehrere Stiicke gleicher Konzeption
wurden in den folgenden Jahren in Caux
aufgefuhrt. Das gilt vor allem fur das
Stiick «Hoffnung», das der Bergmann
Hans Hartung geschrieben hat und das die
Tragodie des zweigeteilten Deutschland
treffend und lebensnah erfaBt. Hartung und
einige seiner KoUegen beschlieBen, das
Stiick selbst zu inszenieren und zu spielen.
Nach der Urauffiihrung in Caux im Juli
1959 wird es zunachst in Deutschland
gespielt, darauf in GroBbritannien und
Frankreich, macht dann eine Reise um die
Welt iiber Zypern, Indien und Japan, bis es
schlieBlich in die Vereinigten Staaten
gelangt.
Im folgenden Jahr waren japanische Studen-
ten eingeladen, die zum TeU an dem Auf-
stand in Tokio beteiligt waren und wahrend
des ganzen Sommers i960 an den Tagungen
in Caux teilnahmen. Die Studenten des

« Zengakuren », die alle politischen Stro-
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Schulungskurs in Caux

mungen ihrer Bewegung vertraten, und die
Leiter des « Seinendan », der groBen japa-
nischen Jugendorganisation, finden in Caux
einen neuen Weg. Sie schreiben und ins-
zenieren ein Theaterstiick, das ihre Erfah-
rung darstellen soil. «Der Tiger», in
Caux uraufgefiihrt, wird wahrend der
nachsten zwei Jahre von den Japanern in
der ganzen Welt gespielt; zunachst in
Deutschland und Paris, dann in den Ver-
einigten Staaten und in Lateinamerika. Sie
kehren Anfang 1962 nach Caux zuriick und
reisen iiber Zypern, Indien, Vietnam — wo
sie sicb einen Monat aufbalten — und
Formosa wieder nacb Japan.
So sind im Laufe der Jabre zablreicbe
Tbeaterstiicke auf der Biibne von Caux zu
bliibendem Leben erweckt worden.
Als zwei der jungsten nennen wir nocb

« Bitte binauslebnen » — II est permis de se
pencher au-dehors — ein von jungen Euro-
paern gescbriebenes Musical, in dem unse-
rem Kontinent gezeigt werden soil, daB
aucb auBerbalb unserer Grenzen Aufgaben
auf uns warten; und—Pi tiepour Clementine—
eine musikabscbe Komodie aus Frankreicb,
ebenso originell wie spritzig.
In Wirklicbkeit gebt es um weit mebr als
nur um Tbeaterstiicke. Alle Auffiibrungen
bieten Gelegenbeit zu zablreicben Kon-
takten. Sie sind sowobl ein Mittel zur
Propagierung der Ideen der Moraliscben
Aufriistung als aucb eine glanzende Gele
genbeit fiir Scbulung, Training imd Ein-
iiben einer gewissen Disziplin fur alle, die
an diesen Tourneen durcb die Welt teil-
nebmen.
Im Herbst 1966 verwandelt sicb das Theater
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von Caxix in ein Filmstudio, um einem

englischen Regisseur und einer Gruppe von
Technikern die Moglichkeit zu geben, den
Film «Die PantofFeln des Diktators » zu

drehen, dessen Drehbuch Peter Howard

geschrieben hat.
Seit mehr als zehn Jahren ist von der
Moralischen Aufriistung eine ganze Reihe
von Filmen gedreht worden, doch dies ist
das erste Mai, da6 die Aufnahmen in Canx

gemacht werden.
Alle modernen Kommunikationsmittel:

Fernsehen, Radio und Kino ebenso wie

Theater, Presse und Biicher tragen die
Gedanken von Caux in die Welt hinaus.

Da die Besucherzahl in Caux st^dig
zunahm, wurde in «Mountain House»

eine der OfFentlichkeit zug^gliche Buch-
handlung eingerichtet. Wahrend der Tagun-
gen dient sie als Informationszentrum und
fuhrt im Rahmen des Moglichen Besichti-
gimgen der Raumlichkeiten durch.
Das Tagungszentrum verfugt seit einigen
Jahren iiber eine Anlage, die die Simultan-
iibertragung der Vollversammlungen oder
der Theaterstiicke in mehreren Fremdspra-
chen moglich macht.
Seit 1968 besitzt Caux auch ein Sprach-
labor zur Forderung einer beschleunigten
Sprachausbildung mit Hilfe der modernen
audiovisuellen Mittel. Diese Anlage ist
ganz besonders fur die Jugend bestimmt,
die in Caux Schulungskurse durchmacht.
Seit der Eroffnung des Zentrums im Jahre
1946 haben Zehntausende aus alien Kon-
tinenten und fast alien Landern und Herr-

schaftsgebieten der ganzen Welt an den
Tagungen von Caux teilgenommen.
Alle Rassen, alle Nationalitaten, alle Klas-

sen, alle Generationen haben an diesem Ort

der Begegnung zusammengelebt, an dem
jeder vor derselben Herausforderung steht.
Monarchen oder Staatschefs, Regierungs-
oder Parlamentsmitglieder, Industrie- oder
Unternehmensfuhrer, leitende Gewerk-

schafder, bekannte Professoren imd Journa-
listen kommen dort zusammen, aber auch
und vor allem diese Vielzahl ganz gewohn-
licher Manner und Frauen, die Delegationen
der Fabrikarbeiter oder Studenten, Land-
wirte oder Hausfrauen, die stellvertretend
da sind fur die groBe anonyme Masse der
modernen Welt.

Der Kampf um die Zukunft der Menschheit
h^gt sehr haufig von den kostspieligen
Entscheidungen derer ab, die die Macht in
H^den halten. Doch konnen die einfachen

Menschen von der StraBe die Angeln sein,
in denen sich die schweren Tore der

Geschichte drehen. Sowohl die einen als

auch die anderen haben eine wesentliche

RoUe zu spielen, wenn es gilt, eine neue
Welt zu schaffen.

Man spricht oft von den hochgesteUten
Personlichkeiten, die an den Konferenzen

von Caux teilgenommen haben, und das
mit Recht, denn je mehr EinfluB ein
Mensch hat, desto groBer ist die Bedeutung
seines Gesinnungswandels fur die, die
seiner Verantwortung imterstehen.
Doch die Botschaft der Moralischen Auf

riistung wendet sich iiberallhin und an
jeden, und die groBte Lehre, die man aus
Caux ziehen kann, scheint mir in folgenden
Worten Frank Buchmans zu liegen: «Die
MoraHsche Aufriistung ist fur den gewohn-
lichen Menschen die Gelegenheit, das
AuBergewohnliche zu tim.»
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Nichts ist typischer fur die Schweiz als
diese Devise, die jedermann auf dem Rand
unserer Miinzen tasten kann. Domims pro-
videbit — der Herr wird Sorge tragen.
Wollen wir nicht iibersehen, daB die
Behorden unseres Landes das Futurum

gewahlt haben, die Zeit der Zukunft, und
sie dem der Vergangenheit vorgezogen
haben. Wollen wir ebenso feststellen, daB
die Wirtschaft der Schweiz, wiirde diese
Devise von jedem in der Praxis befolgt,
sich sehr bald andern wiirde.

Dennoch haben einige Manner und Frauen
unseres Landes beschlossen, dieses Prinzip
zur Grundlage ihres Lebens zu machen, und
der einzige Vorwurf ihnen gegeniiber ware,
daB sie die Devise auf unserem Fiinf-

Franken-Stiick wirklich ernst nehmen.

Woher kommt das Geld? Diese Frage wird im
Hinblick auf Caux haufig gestellt. Leider
wird sie selten an die gerichtet, die darauf
antworten konnten. Abgesehen von einigen
seltenen Ausnahmen haben die von offent-

lichen oder privaten Geriichten nahege-
legten Antworten nichts mit der Wirklich-
keit gemein, die viel einfacher, viel natiir-
licher, aber auch viel faszinierender ist.
Als im Friihjahr 1946 einige Schweizer die
Initiative ergriffen, das Zentrum Caux zu
griinden, beschlossen sie, vorwarts zu
gehen in der Zuversicht, daB Gott ihnen
helfen werde, die notwendigen finanziellen
Mittel aufzubringen. Sie hatten damals
nicht die geringste Vorstellung von dem,
was sie erwartete.

Genauer wiirde man vielleicht sagen, daB
einige von ihnen die Aufgabe ermessen
haben, an die sie sich heranwagten, daB sie
zogerten und sich fragten, ob sie geniigend
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charakterliche Starke hatten, um alles zu
opfern: Besitz, Ansehen, Stellung, und um
diesen schmalen Weg, beschwerlich wie ein
Gebirgspfad, einzuschlagen.
Der EntschluB, Gott zu gehorchen, war die
notwendige Voraussetzung fiir die Durch-
fuhrung dieses Plans, imd auf Grund der
Tatsache, daB immer wieder derartige
Entschlusse gefaBt wurden, hat sich Caux
entwickelt und wird auch weiterhin in den

kommenden Jahren ein Werkzeug im
Dienste der Menschen und der Volker der

ganzen Welt sein konnen.
Dominus providebit: ein Unternehmen auf
dieser Grundlage aufzubauen, scheint in
einem Lande wie der Schweiz, wo das

Streben nach Sicherheit eine so groBe RoUe
spielt, heller Wahnsinn zu sein, und doch
hat Gott sein Versprechen in xmvorherge-
sehener Weise erfuUt.

Die freiwilUge und unbezahlte Arbeit von
Hunderten von Mannern und Frauen aus

unserem Lande sowie aus anderen Landem

Europas, Geldspenden und Naturalien vor
allem aus der Schweiz, aber auch aus

zahlreichen L^dern der ganzen Welt
haben es ermoglicht, nicht nur das Tagungs-
zentrum von Caux zu erwerben, auszu-
bauen und zu unterhalten, sondern auch

einen Teil der weltweiten Arbeit, die sich
von Caux aus entwickelt hat, zu finanzieren.

Die hingebungsvoUe Arbeit und die Opfer
von Hunderten gewohnlicher Menschen
ermoglichen den reibungslosen Betrieb des
Zentrums. Wenn es ein Geheimnis von

Caux gibt, so ist es wohl das der mit soviel
Aufopferung geleisteten Dienste imserer
Manner und Frauen, die still und ohne
Aufsehen ihre tagliche Arbeit verrichten.

immer in der Bereitschaft, fiir die anderen
da zu sein.

Seit Jahren kommen Dutzende von Haus-
frauen aus Lausanne, Genf, Bern, aus
anderen Stadten und Dorfern unseres

Landes, um zu putzen, die Betten zu
machen, in Hunderten von Schlafzimmern
in den Hausern von Caux aufzuraumen. In

der Waschkiiche und an der HeiBmangel
arbeiten einige Frauen aus der Umgebung
gegen Zahlung eines Gehalts, aber die
ganze Waschekammer untersteht einer
Gruppe freiwilliger Frauen, und die Nah-
maschinen sind von morgens bis abends in
Betrieb, um die Wasche stets in Ordnung zu
halten.

Die Kiiche war schon immer AnlaB zu

erstaimten Kommentaren von Experten.
In der Tat wurde die Kiiche von Caux seit

1946 durch eine Gruppe von Frauen in
Betrieb gehalten. Sie hat nicht nur aus-
gezeichnete Meniis geliefert, die ihr in der
Schweiz imd im Ausland einen sehr guten
Ruf einbrachten, sie ist auBerdem immer
mehr zu einem Ausbildungszentrum gewor-
den, wo Hunderte junger Frauen sowohl
eine gute Kiiche gelernt haben als auch die
Sorge um ihre Familie in einem neuen
Geiste.

Mehrere Frauen, die fiir die Kiiche von
Caux verantwortlich sind, haben im Laufe

der Jahre groBe Erfahrung gesammelt und
konnen mit den besten Kiichenchefs xmseres

Landes konkurrieren. Keine bekommt ein

Gehalt, imd die Summe aufopfernder
Arbeit dieser vielen Namenlosen scheint

Crop Halley Theater, Salon Renoir,
Eingangshalle, Filmvorfuhrraum,

^opr Speisesaal
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Spenden von Ruhrkohle

mir denen eine sprechende Antwort zu
geben, die behaupten, Caux sei nur fur die
GroBen offen. In Wirklichkeit bietet Caux

den gewohnlichen Mannern und Frauen
die Gelegenheit, iiber sich selbst hinaus-
zuwachsen und mit ihrem bescheidenen,

aber fruchtbaren Dienst an einer weltweiten

Aktion teilzuhaben.

Im Laufe der ersten dreiundzwanzig Jahre
seines Bestehens hat das Tagungszentrum
Caux mehr als einhundertfunfzigtausend
Menschen aus alien Landern der Welt auf-

genommen. Insgesamt haben diese nahezu
zwei Millionen Tage mit VoUpension dort
verbracht; das bedeutet praktisch mehr als
fiinf Millionen Mahlzeiten, d.h. etwa zwei-
tausendfiinfhundert Tonnen Nahrungsmit-
tel. Man kann sich nur mit Miihe vorsteUen,

was ein Beherbergungsunternehmen sol-
chen AusmaBes alles bedeutet.

Abgesehen von einer Gruppe von etwa

dreiBig Arbeitern: Maurer, Gipser, Maler,
Schreiner, Tischler, Elektriker, Gartner

und Reinigungsarbeiter, die standig
und auf Gehaltsbasis dort arbeiten,
bekommen all jene, die zum Stamm der
Moralischen Aufrustung gehoren, keinerlei
Entgelt, und die es konnen, zahlen sogar
einen Teil ihrer Aufenthaltskosten.

WoUte man errechnen, was zu zahlen ware,
wenn man all denen, die ihre ganze Zeit der
MoraUschen Aufrustung widmen, ein
Gehalt gabe, konnte man den selbsdosen
Einsatz dieser Manner und Frauen im

Dienste der Menschheit ermessen.

Buchman wuBte, daB er durch die For-
derung derartiger Selbstlosigkeit gegeniiber

Spenden von normgischen Sardinen
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seinen Mitarbeitern von Anfang an all jene
ausschlieBen konnte, die versuchten, cine

gemeinniitzige Einrichtung fiir ihre person-
liche Karriere zu nutzen. Andererseits

forderte er auf diese Weise einen starken

Gemeinschaftssinn innerhalb seiner Mann-

schaften, wenn er die einen veranlaBte, fur
die anderen Serge zu tragen, wenn er
Gelegenheit gab zu einer gegenseitigen
Anteilnahme, die nicht nur Gedankenaus-
tausch ist, sondern recht haufig eine prak-
tische Form annimmt.

Es gibt in der Schweiz Hunderte von
Familien, die Woche fiir Woche, Monat fiir
Monat, Jahr fiir Jahr durch regelmaBige
Spenden, die selten aus dem UberfluB

Spende danischer Butter

Kaffee- und Teekannen aus Sheffield
kommen, haufig Opfer bedeuten, die Finan-
zierung von Caux ermoglichen.
Ich denke an jenen Mechaniker aus Genf,
der jeden Monat Fr. 35.— an einen seiner
Freunde iiberweist, der zum Stamm stan-
diger Mitarbeiter von Caux gehort, oder an
jenen Arbeiter aus Basel, der am letzten
Weihnachtsfest i .000 Franken fiir die Arbeit

der Moralischen Aufriistung spendete, oder
an diese Familie aus der Innerschweiz,
die einmal in der Woche mittags nur Suppe
iBt und das auf diese Weise eingesparte
Geld nach Caux sendet. Multiplizieren Sie
diese Beispiele mit hundert oder tausend,
und Sie haben die sehr einfache Antwort

auf die Frage, woher das Geld kommt.
Doch in unserem Lande gibt es auch
Menschen, die dem von Robert Hahnloser

vorgezeichneten Weg folgen, der betracht-
liche finanzielle Mittel besaB und nicht

zogerte, einen groBen Teil seines Vermd-



Die Moralische Aufmstung

r-w*

Die Kuche von Caux

gens fiir den Erwerb und den Ausbau von
Caux zu verwenden.

Vor einigen Monaten verkaufte ein Ge-
schaftsmann aus dem Aargau ein Haus aus
seinem Besitz. Ihm kam der unbequeme
Gedanke, eine bedeutende Summe nach
Caiix zu schlcken. Vierzehn Tage lang
kampfte er mit sich, bis er den Mut fand,
mit seiner Frau und seinen Kindern dariiber

zu sprechen. Gliickstrahlend brachte er
seinen Scheck dem Finanzbeauftragten von
Caux, der in jenem Augenblick wirklich
nicht wuBte, wovon er die laufenden
Rechnungen zahlen soUte.
Es ist eine eindrucksvoUe Liste derartiger
Opfer, durch die Caux in den schwierigsten
Zeiten immer wieder aus der Klemme

geholfen wurde.
Der Verkauf von Hausern oder Grund-

stiicken, von Wertpapieren oder Schmuck,
Gemalden, Goldstiicken, alien Mobein und
Autos manifestiert auf erstaunliche, ja

sogar erschutternde Weise, wie die Aktion
von Caux im Laufe der Jahre immer wieder
erneut finanziert wurde.

Auch die Spenden in Naturalien diirfen
wir nicht vergessen, die mithelfen, die
laufenden Kosten von Caux zu verringern.
Wahrend ich diese Zeilen schreibe, denke

ich an jene Bauerin aus einem waadtlan-
dischen Dorf, die jedes Jahr in ihrem
Garten Reihen mit Bohnen fur Caux

pflanzt, oder an den Ziircher Obstziichter,
der erklarte, er woUe Caux alle fur ein Jahr
notigen Apfel schenken; er war einiger-
maBen iiberrascht, als er horte, daB der
Jahresverbrauch bei fiinfzehn Tonnen Hegt,
aber er hielt sein Versprechen. Die Frei-
gebigkeit der Schweizer Bauern, die die
Friichte ihrer Felder und Garten schicken,

ist ein Anreiz fur gleiche Gaben aus alien
Teilen der Welt.

Im Laufe der Jahre hat Caux Hunderte von
Tonnen Kohle aus dem Ruhrgebiet erhalten.
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tonnenweise Reis aus Thailand, Zucker aus

Jamaika, Kaffee aus BrasiUen und Kenia,
Tee aus Ceylon, Sardinendosen aus Nor-
wegen, mehrere Teppiche aus den Nieder-
landen, Mobel aus Finnland und Schweden,
Tapeten aus Belgien, Porzellan aus Frank-
reich, Orangen aus Marokko, Mehl und
Gemiisekonserven aus Kanada, Butter und
Eier aus Danemark, Rosinen aus Griechen-

land und sogar aus Finnland eine komplette
Aufzuganlage.
Um Caux die Heizolversorgung zum giin-
stigsten Preis zu ermoglichen, schenkt ein
Berner Unternehmen im Jahre 1967 einen
groBen Tank mit einem Fassungsvermogen

von 220 000 Litern. Die Arbeiter dieses

Unternehmens haben einen Teil ihres Ge-

halts als Beitrag abgetreten, wahrend die Di-
rektion das Material kostenlos geliefert hat.
Dieser Liste miiBte man noch die Lieferanten

hinzufiigen, die oft im Rahmen des Zulas-
sigen sehr vorteilhafte Bedingungen gewahrt
haben, damit die allgemeinen Kosten auf
ein Minimum reduziert werden konnten.

Manche behaupten, Caux werde von der
GroBindustrie finanziert. Wir konnten

versucht sein zu antworten: herrUch, wenn

es so ware!

In Wahrheit war die finanzielle Unterstiit-

zung von seiten der Unternehmer im Laufe

Einige Frauen bet der Kuchenarheit
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der ersten Jahre sehr gering; sie machte
nur einen winzigen Bruchteil der jahrlichen
Ausgaben aus. Wir hoffen, daB im Laufe
der kommenden Jahre eine wachsende
Anzahl von Unternehmen unseres Landes

sowie die offentliche Hand groBere Mittel
zur Verfiigung stellen werden.
Dieser standige, taglich neu zu fiihrende
Kampf um die Finanzierung von Caux hat
uns gelehrt, daB keine Ersparnis zu gering ist,
um nicht in Betracht genommen zu werden,
und daB man auf der anderen Seite den

Mut und die GroBziigigkeit haben muB,
alles einzusetzen zur Finanzierung der
groBen, auf weltweiter Ebene gefuhrten
Aktionen der MoraUschen Aufriistung.

Der Bahnhof von Caux
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Robert md Dorli Hahnloser im Gesprdch mit Daw Njein Tha aus Birma

Wer ist verantwortlich fiir das Zentrum Caiix,
md wer leitet es? Die vorausgegangenen
Kapitel haben zweifellos schon eine aus-
reichende Antwort gegeben, so dab es
iiberflussig ist, nochmals zu betonen, daB
die Fiihrung von Caux nicht bei einem
Menschen oder auch bei einer Gruppe von
Menschen liegt.
Was der Moralischen Aufriistung Zusam-
menhalt und Kraft verleiht, ist ein tiefer

Glaube daran, daB Gott die hochste Auto-
ritat ist und daB Er die Menschen Schritt

fiir Schritt in alien Einzelheiten des taghchen
Lebens fiihren kann.

Buchman hat immer wieder betont, daB in
einer Gruppe denen die Verantwortung iiber-
tragen werden muB, die durch die Art ihrer
Lebensfiihrung und ihres Denkens zeigen,
daB sie fiir die anderen Sorge tragen konnen.
So war es im Jahre 1946 ganz natiirUch,
daB die Schweizer, die die Initiative zur
Griindung des Tagungszentrums Caux
ergriffen und durch ihre personlichen Opfer
den Erwerb der ersten Gebaude ermoghcht
hatten, ein juristisches Organ bildeten, das
gegeniiber den Behorden verantwortlich
war und die Gruppe der Morahschen
Aufriistung als Ganzes reprasentierte.
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Nach Konsultation eines sehr erfahre-

nen waadtl^dischen Notars, Maitre Ma-

rius Piguet, wurde beschlossen, eine
Stiftmgjiir Moralische Aufrustung zu gfiin-
den. Am 30. November 1946 wurde
dieses juristische Gebilde konstituiert.
Die funf Gnindxmgsmitglieder waren:
Robert Hahnloser, Philippe Mottu, Kon-
rad von Orelli, Erich Peyer und Jules
Rochat 6'^.

Als Sitz der Gesellschaft wurde Caxix-sur-

Montreux angegeben. Er wurde am i.
Januar 1965 in den Kanton Luzern verlegt,
damit der Status der Gemeinniitzigkeit der
Moralischen Aufrustung, von der Mehrzahl
der Schweizer Kantone anerkannt, gewahrt
bleiben konnte®®.

Der Aktionsbereich der Stiftimg, dessen
Mittelpunkt in Caux liegt, erstreckt sich
liber das ganze Land bis liber die Grenzen
der Schweiz hinaus. Deshalb wurde nach

einem Meinungsaustausch zwischen dem
Kanton Waadt und den Bundesbehorden

in Bern beschlossen, da6 die Aufsichts-

behorde der Stiftung fur Moralische Auf-
riistung dem Departement des Innern in
Bern zugeordnet werde.
Jedes Jahr muB der Aufsichtsrat der
Stiftung dem Leiter dieses Departements
einen Tatigkeitsbericht vorlegen sowie die
detaillierte, von einem Mitglied des Ver-
bands schweizerischer Biicherexperten ge-
priifte Abrechnung. Dieser Bericht wird
veroffentlicht, ebenso die Gewinn- und
Verlustrechnung, die Bilanz und der Bericht
der Rechnungspriifer. Die Statuten der
Stiftung konnen nur mit Zustimmung der
Aufsichtsbehorde ge^dert werden.
Die Stiftung bildet das juristische Organ,

das die Moralische Aufrustung in der
Schweiz gegeniiber Dritten vertritt. Sein
Ziel ist wie folgt in den Statuten
formuliert: « Die Stiftung fiir Mora
lische Aufrustung hat zum Zweck, den
Glauben an Gott und eine Lebenshaltung
gemaB den gottlichen Gesetzen zu ver-
breiten. Die Stiftung versucht dieses
Ziel zu erreichen, indem sie Menschen

und Volkern hilft, nach den christlichen

Grundsatzen der absoluten Selbstlosigkeit,
der absoluten Liebe, der absoluten Rein-

heit und der absoluten Ehrlichkeit zu

leben.

Diese Wahl der Stiftung als juristischen
Status scheint bei einigen ein MiBverstand-
nis hinsichtlich der Finanzierung der Mora
lischen Aufrustung hervorgerufen zu haben.
In den Augen der Offentlichkeit ist es aller-
dings leicht vorstellbar, daB eine Stiftung
iiber betrachtliches Kapital verfiigt. Bei
der Stiftung fur Moralische Aufrustung
ist das aber durchaus nicht der Fall. Die

Gebaude und Grundstiicke sind ihr einziges
Kapital. Caux hat bis zum heutigen Tage
niemals iiber Reserven verfiigt, und die
ganze Aktion der Moralischen Aufrustung
ist immer je nach den Erfordernissen
finanziert worden^o.

Die Stiftung fur Moralische Aufrustung
war immer rein schweizerisch, sowohl was

ihre Leitung als auch was ihre Finanzierung
betrifft.

Sie hat jedoch eng mit den nationalen
Einsatzgruppen zusammengearbeitet, die
im Laufe der Jahre in zahlreichen L^dern
der Welt als Trager der Aktion der Mora
lischen Aufrustung geschaffen worden
sind'i.

p6



HNE STRATEGIE
Die menschliche Gesellschaft lebt heute in

einer Zeit volligen Umbruchs. Die tradi-
tionelle, auf einer Wirtschaft reiner Bedarfs-
deckung beruhende Gesellschaft weicht
einem ganz neuen Gesellschaftstypus. Der
UmwandlungsprozeB, der in der Mitte des
18. Jahrhunderts inEuropa begonnen hat, ist
bei weitem noch nicht abgeschlossen. In unse-
ren Tagen beschleunigt er sich rasch und
greift auf den gesamten Planeten uber. Wir
erleben das Entstehen einer Gesellschaft,

die die-Lebensgewohnheiten des mensch-
lichen Geschlechts grundlegend andert und
alle gesellschaftlichen Regeln in Frage
stellt, die sich im Laufe der Jahrhunderte in
den groBen historischen Zivilisationen
herauskristallisiert hatten.

Buchman erkennt, daB die Vielschichtigkeit
der vor unseren Augen entstehenden moder-
nen Gesellschaft uns nicht verhehlen darf,

daB die individuelle Entscheidxmg des
Menschen von primarer Bedeutung ist.
Diese Bedeutung wachst standig, da unsere
Entscheidung bis ins MaBlose von Maschine
und Computer vervielfacht wird. Der
Mensch bleibt der einzige konstante Faktor
in einer Zivilisation, deren andere Elemente

sich standig wandeln.
Die moralische und geistige Grundlage der
Gesellschaft beh^t nicht nur ihre ganze
Bedeutung, sie wird dariiber hinaus eine
absolute Voraussetzung fiir den Fortbestand
einer komplexen und hoch entwickelten
Gesellschaft.

Zwei Leitvorstellungen will Caux vermit-
teln: die erste besteht aus den moralischen

Kriterien, die dem Menschen MaBstabe

liefern, mit deren Hilfe er seinen Stand-

punkt finden kann, und absolute Normen,

97
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die ihm helfen, Entscheidungen zu treffen.
Die zweite ist die Erfahrung der Fiihrung
Gottes, die den Menschen in der komplexen
modernen Welt leiten kann und ihm mit

iibernaturlicher Weisheit zur Seite steht,
deren der Mensch ganz besonders bedarf.
Caux wird charakterisiert durch die lei-

denschaftliche Entschlossenheit, womit
um die Veranderung dessen, was in der
Welt falsch ist, gekampft wird.
«Im Laufe meines Lebens — erklart

Buchman im Jahre 1953 — war ich Zeuge
zweier geschichtemachender Entdeckun-
gen: die Entdeckung d&s Atoms als Quelle
ungeahnter Energie und seine Mobi-
lisierung; sie brachte uns das Atom-
zeitalter; und die Entdeckung des
Menschen als Quelle ungeahnter Energie und
seine Mobilisierung; sie brachte uns das
ideologische Zeitalter. Darin liegt der
Schliissel fiir die Ereignisse unserer Zeit. »'2
Inmitten von miBtonenden, durch die
technischen Massenmedien verzerrten Stim-

men suchen die Menschen verzweifelt einen

Ausweg, der die Menschheit vor dem
nuklearen Inferno oder der Vermassung im
totahtaren Staat errettet.

Seit einem Jahrhundert sind die Vorstel-
lungen von Zeit und Raum durch die
Entdeckungen der Wissenschaft und deren
Anwendung in der Technik umgestoBen
worden. Und dennoch scheint diese Kennt-

nis der Welt die Menschheit nicht zum

BewuBtsein ihrer Einheit, sondern im Ge-
genteil zur auBersten Zuspitzung ihrer
Konflikte zu fuhren.

Konnen wir konkrete Ziele definieren, die
von der Gemeinschaft aller Volker der

Erde akzeptiert werden konnen?
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Peter Howard empfangt U Nu in Caux

Konnten wir uns jenseits der zahllosen
Widerspriiche, die die Welt spalten, iiber
eine Strategie einigen, die die gesamte
Menschheit auf einen neuen Weg zu fiihren
vermochte?

Mit anderen Worten: kann die Herausfor-

derung der modernen Welt die Menschen
und Volker veranlassen, die notwendigen
Veranderungen zu akzeptieren, um den
Fortbestand und die Weiterentwicklung der
Menschheit zu gewahrleisten?
Wir wollen auf diesen Seiten nicht noch

einmal auf die wesenthchen Faktoren der

Herausforderung zuriickkommen, vor die
die moderne Welt unsere Generation stellt,
wir haben sie an anderer Stelle erlautert'^.

Es sei mir jedoch erlaubt, bier darauf
hinzuweisen, daB iiber die Diagnose der

zu losenden Probleme weitgehend Uberein-
stimmung zu bestehen scheint. Erst auf der
Ebene der anzustrebenden Losungen
tauchen die Meinungsverschiedenheitenauf.
Der notwendige Wandel wird oft
dutch unfruchtbare Auseinandersetzungen
zwischen Menschen, die sich vergebhch
bekampfen, gehemmt. Was die Welt am
notigsten zu brauchen scheint, ist eine
Strategie der Anderung des Menschen, die
eigenniitzige Bestrebungen eindammt, die
menschlichen Leidenschaften abklart, unver-
riickbare Meihungen einander nahert und
dem menschhchen Gewissen ermogUcht,
sich in seiner Entscheidungsfreiheit voU zu
entfalten. Unsere Generation muB die Kunst

erlernen, Feinde zu Freunden zu machen.

Frank Buchman erklarte schon im Jahre
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1948, als er anlaBlich des zehnten Jahres-
tages der Griindung der Moralischen Auf-
rtistung eine Ansprache hielt:
« Zwiespalt ist das Zeichen unserer Zeit.
Zwiespalt in den Herzen, Zwiespalt in der
Familie, Zwiespalt am Arbeitsplatz, Zwie
spalt in der Nation und Zwiespalt zwischen
den Volkern.

Einheit ist das Gebot der Stunde.

Der Zwiespalt ist das Werk der mensch-
lichen Leidenschaften: Hochmut, HaB,
Begierde, Neid...
Wir haben die Kunst der Einigung verlernt,
weil wir das Geheimnis der Anderung
verloren haben... >>''4

Seit der Antike haben Philosophen und
Weise sich bemiiht, die beste Staatsform zu

erdenken, in der die Menschen in Gesell-

schaft leben konnen. Andere, die Propheten
und Heihgen, haben vorbildhaft den Weg
der personhchen Anderung gezeigt.
Die Revolutionare der Moderne, Philo
sophen, Soziologen und selbst Theologen,
engagieren sich in leidenschafthchem Su-
chen, das eigenthch zur Entstehung eines
neuen Menschentypus, rechtmaBigem Kind
einer neuen Gesellschaft, hatte fiihren
miissen. Doch dieser will sich nicht zeigen,
und zahlreiche iiberzeugte Revolutionare
fragen sich, ob sie nicht fehlgegangen sind.

Gesprdchsrunde mit Jean Rej

Tm
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Die einen versuchen, die Menschen zu
andern, die anderen die Strukturen der

Gesellschaft. Die personliche Anderung,
die nicht in einer Umstrukturierung der
Gesellschaft gipfelt, ist nicht tiefgreifender
als eine Veranderung der Gesellschaftsstruk-
turen, die nicht auf die Natur der mensch-

lichen Triebkrafte einwirkt. Das eine fiihrt

zum Idealismus ohne Bezug zur WirkUch-
keit; das andere ersetzt eine Rasse, eine Klas-
se, eine Partei oder einen Menschen durch

einen anderen, ohne jedoch die Natur der
sozialen Beziehungen zu verandern.
Die Strategie der Anderung, die sich von
Caux aus entwickelt, geht jeden Menschen
ganz personlich an; aber sie zieht die

notwendigen Veranderungen der mensch-
lichen Gesellschaft im Bereiche aUer Insti-

tutionen nach sich. Das sind zwei Gesichter

ein und derselben WirkUchkeit, die niemals
isohert werden diirfen.

Aus mangelnder Einsicht in diesen Tat-
hestand haben manche Menschen mit gutem
Willen in der Vergangenheit nur so wenig
Erfolg gehabt, und bier liegt auch der
Hauptgrund, warum oft Ideen auf die
taghche WirkUchkeit der Volker keinen
EinfluB haben.

Diese entscheidende Schaltstelle zwischen

dem Menschen und der Welt, zwischen der
Person und der Gesellschaft linden wir in

der Natur des Menschen selbst.

Louis Ignacio-Pinto, Robert Carmichael und eine Gruppe dthiopischer Studenten
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Peter Howard im Gesprach mit Fischern aus Recife, Brasilien

Im Gegensatz zum Tier, das von seinem
Instinkt regiert wird, hat der Mensch eine
weit differenziertere Natur, deren zwei

kontrare Pole sein angeborenes BewuBtsein
des Guten und des Bosen auf der einen, die

instinktiven Neigungen seiner Triebnatur
auf der anderen Seite sind. Wissenscbaft und

Tecbnik entwickein sicb mit wacbsender

Gescbwindigkeit; der Menscb dagegen als
grundlegendes und nicbt wegdenkbares
Element der Gesellscbaft entwickelt sicb

offensicbtbcb nicbt in demselben Rbytbmus.
Die primitiven Gefiible des Steinzeitalters
scbeinen in die perfektioniertesten Labo-
ratorien eingedrungen zu sein.
Mancber geistige Mentor der jungen Gene
ration befiirwortet das Nacbgeben gegen-
iiber den urspriinglicben Trieben als einzige
ReaUtat der modernen Welt. Andere erden-

ken Systeme oder Pbilosopbien obne Bezug
zur Wirkbcbkeit des Menscben und der

Gesellscbaft. Protest und Gewaltakte, die
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heute zutagetreten, zeigen das unum-
gangliche Resultat solcher Denkweisen.
Die Forschungsarbeiten der Wissenschaftler
konzentrierten sich langezeit auf das Wesen
der Materie und der Energie; sie wenden
sich heute dem Urspmng des Lebens zu.
Morgen konnten sie zu einem bewuBten
Manipulieren des genetischen Erbguts der
menschlichen Person fiihren. Diese neue

Drohung verh^gt iiber die menschliche
Gesellschaft ebenso ernste Gefahren wie

ein nuklearer Konflikt.

Den Menschen vor sich selbst zu schiitzen

erweist sich also als vordringlichste Auf-
gabe im Rahmen der anzustrebenden Ziele;
denn es besteht die Gefahr, daB er — gleich
einem Zauberlehrling — iiber sich und
seinesgleichen Katastrophen heraufbe-
schwort, die er zwar auslosen, deren er aber
nicht mehr Herr werden kann.

Warum soil der Erfindungsgeist des Men
schen einzig und allein auf die Materie, die
Energie oder gar den LebensprozeB kon-
zentriert werden, ohne daB man sich darum

bemiiht, wie die in den menschlichen

Leidenschaften freiwerdende Energie auf-
gefangen, umgewandelt und so genutzt
werden kann, daB sie der Gesellschaft in

ihrer Gesamtheit zugute kommt?
Sowohl Frank Buchman seit seiner ersten

Erfahrung, die im Jahre 1908 sein Leben
anderte, als auch Peter Howard, durch

dessen Persdnlichkeit das Wirken der

Moralischen Aufriistung tief gepragt wurde,
haben in ihren AuBerungen und Schriften
gezeigt, daB die Anderung des Menschen
und der Gesellschaft keine fix und fertig
ausgearbeitete, kiinstliche oder abstrakte
Ideologie ist, sondern vielmehr eine Lebens-

weise, eine bestimmte Art, die Probleme

anzugehen, fiir die Losimgen in einem neuen
Geiste gefunden werden miissen.
«Ich weiB nicht, aber Gott weiB es »: diese

bescheidene Antwort zeigt eine grund-
satzliche Einstellung. Angesichts der zuneh-
menden Komplexitat der modernen Welt
geht es darum, in dem gewohnlichen
Menschen ebenso wie in dem Staatsmann

die Aufnahmebereitschaft fur eine hohere

Weisheit zu wecken, die er befragen kann
— ohne die technische Sprache der moder
nen Computer, sondern im Gegenteil in
innerer Stille.

Die Etymologie des Begriffs Person tauscht
nicht. Das Leben des Menschen muB in

Einklang gebracht werden mit einem
hoheren Willen, es muB sich einstimmen

auf eine auBer ihm liegende Kraft.
Das menschliche Gehirn erweist sich als ein

Instrument, das sich vorziiglich zur Len-
kung des menschlichen Lebens eignet. Es
fungiert als KompaB, der zeigt, welchen
Weg es einzuschlagen gilt, und gleicher-
maBen als Radar, der die Hindernisse

signalisiert, die umgangen werden miissen.
Wie alle komplizierten Instrumente erfor-
dert sein Gebrauch standige Disziplin,
damit es immer besser funktioniert. Der

Mensch kann seinem Gewissen nicht un-

gestraft Gewalt antun.
Dasselbe gilt fur die Institutionen der
menschlichen Gesellschaft, fiir die Struk-

turen, die der Mensch erdacht hat, um sein
Leben in der Gemeinschaft zu regeln.
Geburt, Wachstum, Reife, Siechtum und

Tod herrschen nicht nur iiber das mensch

liche Leben, sondern auch iiber alle mensch
lichen Institutionen. Der Zyklus erstreckt
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Privater Besuch des Schwei^er Prdsidenten Paul Chaudet und seiner Gemahlin in Caux

sich je nach der Art der Institutionen iiber
langere Zeit, doch nichts ist ewig, und
kein politisches, wirtschaftliches und soziales
System ist unsterblich, wie wir heute wohl
wissen.

Der Wandel muB im Rahmen der beste-

henden Institutionen moglich sein; stiilpt
man einen Deckel fest auf den Kochtopf, so
kann das nur zu revolutionaren Explo-
sionen fiihren, die zerstoren, anstatt die
soziale Energie fur die Umwandlung und
Verbesserung der Institutionen zu nutzen.
Die Strategie von Caux besteht nicht darin.
Plane, Projekte oder Resolutionen aus-
zuarbeiten, sondern die Motivationen, das
Verhalten und die Zielsetzungen aller
Menschen zu verandern, insbesondere aber

derer, die mit ihren Entscheidungen die
Politik der Volker, Unternehmen oder

Institutionen verandern konnen, die ihrer

Verantwortung unterstehen. Das Ziel von
Caux war immer und wird immer kon-

zentriert bleiben auf die personbche Ande
rung — aber eine Anderung des einzelnen,
die mit der Veranderung der Welt ver-
kniipft sein muB.
Die Begriffe, die Frank Buchman zur Defi
nition seines Wirkens gewahlt hat, sind
haufig mit der Behauptung kritisiert wor-
den, sie seien mehrdeutig. Revolution, Ideo-
logie, absolute moralische Kriterien, Gott sind
Begriffe, die Widerspruch hervorrufen.
Doch sollen diese Worter nur Leitvorstel-

lungen vermitteln, die die Verstandigung



Die Moralische Aufriistung

unter den Menschen erleichtern, um so mehr

als unser Handeln oft mehr ausdriickt als

alles, was wir sagen oder schreiben konnen.
Die von Buchman eingeleitete Revolution
hat zweifellos mit den politischen Revolu-
tionen ein gemeinsames Ziel, doch benutzt
sie voUig andere Mittel und wendet sich
an den Menschen als Menschen.

Das Wort Ideologie stoBt bei vielen auf per-
sonliche Abneigung, da es Assoziationen
an bestimmte schlechte Erfahrungen weckt;
doch diese haben nichts mit der Bedeutung
zu tun, die Buchman diesem BegrifF verleiht.
Nun zu dem Adjektiv absoluty das die von
Buchman vorgeschlagenen moralischen
Kriterien kennzeichnet: es ist klar, daB der
Initiator der Moralischen Aufriistung, wenn
er die Notwendigkeit moralischer Normen
aufzeigt, wie seine Zeitgenossen aus den
exakten Wissenschaften auf der Definition

eines fur jeden und iiberall giiltigen
MaBstabs bestehen muBte.

Hinsichtlich der Wirklichkeit Gottes sind

wir heute in einer ebenso seltsamen wie

paradoxen Situation. Denn die, die am
meisten von Gott sprechen, haben aus ihm
eine derart lacherliche Karikatur gemacht,
daB unsere Generation vor dieser hochsten

Wirklichkeit so etwas wie eine Schutzimp-
fung erhalten hat. Dagegen sehen sich die,
die erklaren, Gott ist tot und von einer

Generation zur nachsten sein Begrabnis
zelebrieren, stets aufs neue vor die unerklar-
liche Wirklichkeit gestellt, daB eine Kraft
auBerhalb des Menschen in sein Leben

eingreift.
Wir befinden uns also heute in einer Situa

tion, wo recht haufig jene, die von Gott
sprechen, handeln, als ob es Ihn nicht gabe.

wahrend die, die Gott begraben haben,
verzweifelt nach einer geistigen Wirklich
keit suchen, die allein eine Kraft jenseits der
menschlichen Gesellschaft ihnen geben
kann.

Soil der Faden menschlicher Geschichte

nicht abreiBen, will man die Knoten losen,
die das Gewebe zu zerstdren drohen, kann
nur die Andenmg des Menschen der
Ausweg vor dem Chaos sein.
Die Entscheidung des Menschen ist der
Angelpunkt, an dem der Kurs der Ge
schichte geandert werden kann. Die Zukunft
h^gt also wesentlich von der Antwort ab,
die jeder von uns, gleich welche Stelle er in
der menschlichen Gesellschaft einnimmt,
auf die Herausforderung geben wird, vor
die jeder einzelne gestellt ist.

*

*  *

Das wirtschaftliche und politische Denken
Buchmans findet seinen Ausdruck in einfa-

chen Formulierungen, die gleichwohl fiir
die Welt voll explosiver Wahrheit sind.
« Wenn jeder genug liebt und jeder genug
gibt — hat dann nicht jeder genug? In der
Welt ist genug, um eines jeden Not zu
stillen, nicht aber genug, um eines jeden
Habgier zu befriedigen. »75
Und Howard erklarte ein Jahr vor seinem
Tod: «Der Kampf um Nahrung, Arbeit,
Wohnung, Bildung xmd einen angemesse-
nen materiellen Rahmen wird in unserer

imgewohnlichen Zeit dringlicher denn je.
Dieser Kampf muB bis zum Sieg durchge-
fochten werden. Aber der Himmel moge sich
unser erbarmen, wenn wir, nur in Sorge um
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materielle Giiter und Sicherheit, aus Mangel
an Einsicht die Seele eines Landes verlieren.

AUein an den Materialismus appellieren
hieBe, die Wiirde und die GroBe des
Menschen untergraben.
Wir miissen solche Menschen fordern,
untersditzen und w^en, die dieses groBe
Wort ernst nehmen: Dein Wille geschehe, im
Himmel me auf Erden. Als leidenschaftliche
Verpflichtung betrifft dieser Satz alle sozialen,
wirtschafdichen und politischen Fragen;
alle Beziehungen, alle Augenblicke im
Leben jedes einzelnen, Mann, Frau und
Kind auf der ganzen Erde. »76
Wenn ich diese beiden Texte zitiere, so
deshalb, weil sie den Rahmen abstecken,
in dem sich der leidenschaftliche Kampf
der Moralischen Aufriistung fiir die Schaf-
fung einer neuen Gesellschaft in der
ganzen Welt abspielt. MuB man dazu
Gewalt anwenden und Blut vergieBen?
Buchman ist davon iiberzeugt, daB allein
die personliche Andenmg des Menschen
den Obergang vom gegenwartigen Zustand
zu einer neuen Gesellschaft gewahrleisten
kann. Ist die Weigerung, sich zu ̂dern, von
seiten derer, die die Macht in Handen
halten, eine ausreichende Rechtfertigung
der Gewalt? AJles h^gt von den Trieb-
kraften der Revoltierenden ab, denn es
gibt keine schlimmeren Reaktionare als die,
die die Anderung der anderen fordern und
die sich selbst weigern, sich zu ̂ dern.
Buchman hat es immer abgelehnt, hinsicht-
lich des — in seinen Augen absolut unna-
tiirlichen — Gegensatzes zwischen der
Anderung des Menschen und der Veran-
derung der Gesellschaftsstrukturen eine
dogmatische Haltimg einzunehmen. Fiir

ihn sind dies die beiden Gesichter ein und

derselben Wirklichkeit, zwei sich erg^-
zende Prozesse.

Anstatt ein starres Schema zu prasentieren,
das der Gesellschaft aufgezwungen wiirde,
damit sie eine neue Struktur erhielte,
verandert die Moralische Aufriistung die
Ziele, die Triebkr^te und das Verhalten
der Menschen. Hire Aktion ist tiefgreifend,
sie geht an die Wurzel des Ubels und
bekampft nicht nur die oberflachUchen
Symptome der Krankheit. Da jedoch das
Leben per definitionem ein dynamischer
ProzeB ist, eine Bewegimg wie ein FluBlauf,
dem standig Neues zustromt, erweist es
sich als notwendig, Gesellschaftsstrukturen
zu schaffen, die — wie ein Staudamm iiber
dem FluB — die Ansammlung einer
Energie ermdglicht, die dann der Gesell
schaft in ihrer Gesamtheit zugute kommt.
Hier liegt der Grund dafiir, daB — jedesmal
wenn der Geist Moralischer Aufriistung
verwirklicht wurde, um fiir einige spezi-
fische Probleme der menschlichen Gesell

schaft konkrete Losungen zu finden — ge-
sellschaftliche Prototypen entstanden sind,
die den jeweiligen, durch Ort und Zeit-
punkt bedingten Erfordernissen vollkom-
men entsprachen. Es ist schwierig, das
Wirken der Anh^ger der Moralischen
Aufriistung losgelost von den jeweiligen
sozialen Gegebenheiten zu betrachten. Es
ist wie Hefe in einem Teig, ein Ferment, das
die menschliche Gesellschaft umwandelt.

Aus diesem Grunde mochte ich in den

letzten drei Kapiteln dieses Buches einige
xmter vielen anderen ausgew^te Erfahrun-
gen beschreiben, um meine Worte zu
erlautern.
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Die beiden Weltkriege, fur die Europa
gegeniiber der Geschichte die Hauptver-
antwortung tragt, doch auch der von Hider
in Deutschland errichtete rassistische Polizei-

staat und sein ganz Europa umfassendes He-
gemoniestreben batten zwischen Frankreich
und Deutschland einen Abgrund von HaB
entstehen lassen, der unuberwindlich schien.

Dennoch werden im Jahre 1947 auf das
instandige Bitten Frank Buchmans bei den
Besatzungsbehorden Schritte unternom-
men, um einer Gruppe von Deutschen die
Erlaubnis fiir eine Reise nach Caux zu

verschaffen.

Eine erste Liste mit hundertfiirifzig Namen
wurde mit Hilfe von Dr. Hans Schonfeld,
einem Vertreter Deutschlands beim Oku-

menischen Rat in Genf, aufgestellt. Nach
zahlreichen Bittgangen sowohl bei den
Schweizer Behorden als auch bei den

Besatzungsbehdrden in Deutschland erhielt
diese erste Gruppe die Genehmigung, im
Sommer 1947 nach Caux zu reisen. Es war
eine gemischte und representative Dele
gation. Zu ihr gehorten ehemalige KZ-
Haftlinge, Witwen derer, die nach dem
Attentat gegen Hitler vom 20. Juli 1944
hingerichtet worden waren, deutsche Per-
sonlichkeiten, die mit den AUiierten in der
Verwaltung Deutschlands zusammenarbei-
teten, das seit Mai 1945 keine Regierung
mehr hatte, es sei denn die de facto-
Regierung der Besatzungstruppen.
Man kann verstehen, was es fur diese

Deutschen nach den Jahren nationalsozia-
listischen Regimes und den zwei Jahren
auslandischer Besatzung bedeutete, in Caux
unter andere Nationen und in volliger
Gleichheit aufgenommen zu werden.

Ill
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Sie beschlossen, ihren Landsleuten eine
Broschiire zur Verfugung zu stellen, die die
Prinzipien dessen, was sie in Caux entdeckt
hatten, erlauterte. Als Titel batten sie
gewahlt: « Es muB alles anders werden».
Es ist ein schlichtes Handbuch, in dem die

fiir das Funktionieren einer Demokratie

notwendige moralische Grundlage und die
alien Menschen und Nationen ofFenstehende

Moglichkeit einer grundlegenden Anderung
beschrieben wird und das die Verantwor-

txing Deutschlands fiir seine Vergangenheit
und die Hoffnung auf seine Zukunft auf-
zeigt. Ein schwedischer Industrieller, dem
diese Deutschen in Caux begegnet waren,
spendete die hundert Tonnen Papier,
die fiir den Druck von eineinhalb

Millionen Exemplaren notwendig waren;
diese wurden in den vier Besatzungs-
zonen Deutschlands verkauft — vier-

hundertfiinfzigtausend davon allein in der
Sowjetzone.
Ein Mitglied dieser ersten Delegation
erklarte: « In Caux haben wir eine wirklich

funktionierende Demokratie gefunden, imd
im Lichte dessen, was wir dort entdeckt

haben, batten wir den Mut, uns selbst und

unser Land so zu seben, wie wir sind. Wir

haben tiefe personbche und nationale Reue
empfunden. Viele unter uns, die Nazigeg-
ner waren, batten den Febler begangen.
Hitler die ganze Scbuld zuzuscbieben. Wir
haben in Caux gelernt, daB auch wir
verantwortlicb waren. Das Feblen einer

positiven Ideologie bat dazu beigetragen,
daB Hitler an die Macbt kam. »77

Im September desselben Jabres nabm
Madame Irfene Laure, Generalsekretarin der
sozialistiscben Frauen Frankreicbs imd

Abgeordnete der Boucbes-du-Rbone bei
der Verfassunggebenden Versammlung,
eine Einladung zu einer Tagung in Caux
an. Ibr erster Eindruck war negativ.
Zunacbst erweckte der imposante Rabmen
des ebemaligen Caux-Palace bei ibr die
Vorstellung, es handle sicb um ein kapi-
tabstiscbes Unternebmen mit dem Ziel,
die Arbeiter rubig zu balten. Als Sozialistin
wollte sie um keinen Preis in irgend etwas
verwickelt werden, das der Arbeiterscbaft

scbaden konnte. Zweitens war ibr die

Anwesenbeit der Deutschen unertraglicb.
Und wenn einer von ibnen das Wort

ergriff, verlieB sie unverziiglicb den Saal.
Drittens wurde baufig von Gott gesprocben,
und sie war der Ansicbt, daB dies eine Sacbe
der personbcben Oberzeugung sei und mit
den Problemen der Welt nicbts zu tun

babe.

Wabrend ibres Aufentbaltes in Caxix traf

Itcne Laure zum ersten Mai Frank Bucb-

man. Er stellte ibr eine einfacbe Frage:
«Welcbe Art von Einbeit wiinscben Sie

fiir Europa? »
« Icb batte einen solcben HaB auf Deutscb-

land, daB icb seine voUstandige Zerstorung
ersebnte », scbreibt Irene Laure. « Wabrend

des Krieges war es mir ein Vergniigen, die
Bombengescbwader, die die deutschen
Stadte anflogen, vorbeizieben zu boren.
Icb konnte niemals diesen Tag vergessen,
an dem icb bei der Offnung eines Massen-
grabes zusab und die Korper meiner
ebemaligen Kameraden aus der Resistance
durcb Folter grausam verstiimmelt vor mir
lagen.
In Caxix babe icb zum ersten Mai erkannt,
daB der HaB zerstort, aber nicbt aufbaut.
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Eine Gruppe von Deutschen in Caux

und daB mein eigener HaB eine nega
tive Kraft war.

HaB und Hoffnung, Vertrauen und Zweifel
stritten sich um den ersten Platz in ihrem

Herzen. SchlieBlich gelangte sie zu der
tiberzeugung, daB die Anderung, die sie
bei den Deutschen feststellte, echt und von
Dauer war. Ihr MiBtrauen schwand. Nach

einem schweren inneren Kampf stieg sie
eines Tages spontan, ohne daB jemand sie
darum gebeten hatte, auf das Podium von
Caux, um sich offentlich bei den Deutschen

fur ihre friihere Haltung zu entschuldigen.
Anfang 1948 fahrt sie in Begleitung ihres

Mannes und ihres Sohnes nach Deutsch-

land. Mehr als zehn Monate lang reist sie
durch die westlichen Zonen. Sie triift mit

Vertretern der verschiedenen politischen
Parteien aus elf von zwolf Landerregierun-
gen zusammen.

«Konnen Sie sich vorstellen», schreibt

Irene Laure, « welche Wandlung ich durch-
machen muBte, um nach Deutschland zu

fahren? Ich bin Mutter und GroBmutter,

ich bin Sozialistin, ich habe mein ganzes
Leben lang von Bruderhchkeit gesprochen,
und dennoch hatte ich diese Ruinen gewollt.
Natiirlich werde ich die Ruinen Frankreichs

und auch die der anderen von den Deut

schen besetzten Gebiete nicht vergessen,
aber was ich tun kann, ist, meinem eigenen
HaB ins Angesicht schauen und fiir ihn um
Verzeihung bitten. Die Anderung in mir
hat die Anderung bei vielen Deutschen
hervorgerufen. »'i' ®
Im Friihjahr 1948 traf Robert Schuman, der
damahge Ministerprasident Frankreichs,
wahrend einer Eisenbahnfahrt durch ZufaU

einen Industriellen aus Lille. Im Laufe des

Gesprachs erzahlte Louis Boucquey dem
franzosischen Ministerprasidenten, daB sich
in der nordfranzosischen Industrie ein

erstaunlicher Gesinnungswandel abzeichne,
nachdem der Sekretar eines Arbeitgeber-
verbandes, Robert Tilge, derim Herbst 1947
an einer Tagung in Caux teilgenommen
hatte, seine Haltung geandert habe. Mehrere
hundert Franzosen hauptsachhch aus dem
Bergbau und der Textihndustrie batten in Le
Touquet ein Treffen veranstaltet, um nach
den tragischen Ereignissen, die Frankreich
an den Rand des Biirgerkriegs gefiihrt batten,
eine neue Atmosphare zu schaffen.
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Prasident Schuman hatte so groBes Inter-
esse an diesen Nachrichten. daB er

<  *

Boucquey bat, eine Begegnung zwischen
ihm und Buchman bei dessen nachstem

Frankreichaufenthalt herbeizufiihren. So

besuchte Frank Buchman, als er im August
1948 auf der Durchreise in Paris weilte,
zum ersten Mai Robert Schuman.

Europa stand damals im Zeichen eines
tiefgreifenden politischen Umbruchs. Ein
Jahr zuvor, am 5. Juni 1947, hatte der
amerikanische Staatssekretar General Mar

shall in einer langen Rede an der Harvard-
Universitat die groBen Linien eines Wirt-
schaftsplans zur Beschleunigung des Wie-
deraufbaus in Europa entwickelt. Stalin
sah in diesen Worten einen Versuch

der Vereinigten Staaten, die Lander Ost-
europas fur sich zu gewinnen. Die UdSSR
widersetzte sich riicksichtslos jeder Be-
teiligung kommunistischer L^der am Mar-
shallplan, insbesondere im Fall der Tschecho-
slowakei.

Einige Monate spater, im Februar 1948,
soUte durch den kommunistischen Staats-

streich in Prag der Eiserne Vorhang
endgiiltig herabgelassen und der Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinigten Staaten
und der UdSSR ein Ende bereitet werden.

Der kalte Krieg begann.
Im Fnihjahr 1948 finden zwischen den
Vereinigten Staaten, GroBbritannien und
Frankreich Beratungen iiber die kiinftige
Verfassung Westdeutschlands und die Vor-
bereitung der deutschen Wahrungsreform
statt. Die Entscheidung der Westmachte,
vorwartszugehen, ob die Sowjets damit
einverstanden waren oder nicht, war fiir die
UdSSR der AnlaB, sich aus dem Vier-

Machte-Rat zuriickzuziehen. 1948 nehmen
trotz der gespannten Lage in Deutschland
vierhundertfiinfzig Deutsche an der Tagung
in Caux teil. Unter ihnen ist Dr. Konrad

Adenauer, damals auBerhalb Deutschlands
noch wenig bekannt. Er war zu einem
Erholungsaufenthalt nach Glion gekom-
men und verbringt Ende August einige
Tage in Caux. Dort erklart er:
«Ich gebe offen zu, daB ich bei meiner
Ankunft in Caux die Dinge mit einer
gewissen Skepsis ansah; aber ich gebe ebenso
offen zu, daB ich am zweiten Tag — als
ich die empfangenen Eindriicke geordnet
hatte — von der GroBe des Werkes, das in
Caux voUbracht wird, iiberzeugt war.
Es ist sehr wichtig, daB man in einer Zeit,
in der das Bose in der Welt besonders

tatig ist, den Mut hat, sich fiir das Gute, fur
Gott einzusetzen und daB jeder bei sich
selbst anf^gt.
Ich glaube und wiinsche von ganzem
Herzen, daB die Bemiihungen von Caux
Friichte tragen mogen und diese weite
Verbreitung finden werden. In Wahrheit
geht es um den entscheidenden Kampf
zwischen dem Guten und dem Bosen. »79

Er schlieBt sich jenen deutschen Person-
lichkeiten an, die Buchman mit einer groBen
Delegation der Moralischen Aufriistung
nach Deutschland einladen. Bei seiner

Riickkehr nach Bonn im September wird
er zum Prasidenten des Parlamentarischen

Rates gewahlt, in dem die neue deutsche
Verfassung vorbereitet wird.
Im Oktober 1948 reisen zweihundertsechzig
Personen aus dreiBig L^dern mit Frank
Buchman nach Deutschland, um der deut
schen Einladung nachzukommen. Dies ist

114



m M

\

Irene und Victor Laure aus Frankreich

I

•i t"

Mk-'

■S ^



Eine Geisteshaltung in Aktion

die groBte Gmppe von Zivilisten, die nach
dem Kriege nach Deutschland kommt.
«Def gute Weg», ein Musical, das die
Geschichte und das Ideal der Demokratie

darstellt, wird in den deutschen GroBstad-

ten aufgefiihrt.
In jeder der Landeshauptstadte werden
Frank Buchman und diese groBe Delegation
der Moralischen Aufriistung von den
Landerregierungen offizieU empfangen.
Sehr viel sparer, nach dem Tode Buchmans,
schreibt das Amtsblatt der deutschen Regie-
rung;

«Seit 1947 war Caux das Symbol der
Arbeit Dr. Buchmans fur das deutsche

Volk. Durch Caux hat er Deutschland in

den Kreis der zivilisierten Nationen zuriick-

gefuhrt, nachdem Hitler seine Bewegung
in Deutschland verboten hatte und unserem

Lande das MiBtrauen und die Verachtung
der anderen Lander eingebracht hatte. In
Caux begegneten die Deutschen, Politiker
oder Wissenschaftler, Industrielle oder Ar-

beiter denen, die wahrend des Krieges ihre
bewaffneten Feinde gewesen waren. Dr.
Buchman ermoglichte die ersten Reisen von
Deutschen nach Caux. So wird Caux eine

der groBen morahschen Krafte, der wir
unsere neue Stellung in der Welt verdan-
ken. »

Im November wird «Der vergessene
Faktor » im Theater von Essen zum ersten

Mai in deutscher Sprache aufgefiihrt und
beginnt eine Tournee durch die groBten
Stadte des Ruhrgebiets. Dieses Theater-
stiick, das der sozialistische Arbeitsminister

von Nordrhein-Westphalen, Halbfell, ins
Deutsche iibersetzt hat, wendet sich ins-
besondere an Bergarbeiter, die zu Zehntau-

I



m'mr^

m
V

^  P

" A

^^":^.4. ■*'' ♦, »> S-'. .«

rl

Der gute Weg



Eine Geisteshaltung in Aktion

senden die Vorstellungen besuchen. Achtzig
Prozent der deutschen Schwerindustie ist

in diesem Gebiet konzentriert, das wahrend
des Krieges von den alliierten Luftstreit-
kraften auBerordentlich stark bombardiert

worden war. Die moralische Wandlung, die
sich zu jenem Zeitpunkt in den Zechen, den
Betriebsraten, den Gewerkschaften bis in
die Zellen der kommunistischen Partei und

die Aufsichtsrate der Bergwerksgesellschaf-
ten voUzieht, stellt ein wichtiges Kapitel in
der deutschen Nachkriegsgeschichte dar.
Seit mehr als einem Jahrhundert hat sich das
Ruhrgebiet, Zentrum der deutschen Metall-
industrie mit seinen Zechen und Hochofen,
dem marxistischen EinfluB nicht entziehen

konnen. Im Jahre 1945, nach dreizehn
Jahren Verfolgung durch das Hitlerregime
und begiinstigt durch die dramatische Situa
tion in einem vernichtend geschlagenen
Deutschland gewinnt die auBerste Linke im
Ruhrgebiet schnell an Bedeutung.
Doch die Lage in der sowjetischen Besat-
zungszone imd die Berichte der aus der
UdSSR heimkehrenden Kriegsgefangenen
saen in vielen Gemiitern allmahlich den

Zweifel. Vielen, die unter dem Naziregime
schrecklich gelitten batten, wird der Kon-
flikt zwischen Theorie und Praxis bewuBt,
der sich im Herzen ihrer kommunistischen

Mitkampfer abspielt. In diesem entschei-
denden Augenblick taucht die Moralische
Aufriistung auf; sie bringt keine Theorie
und kein System, sondern eine neue
Auffassung vom Menschen, die sowohl fur
Kommunisten als auch fiir Nicht-Kom-

mxxnisten gilt.
Himderte von Versammlungen finden in den
Fabriken, in den Gewerkschaften und in

Gasthaussalen statt, bei denen die Mitglieder
der kommunistischen Partei und die Anhan-

ger der Moralischen Aufriistung ihre Mei-
nungen einander gegeniibersteUen.
Diese Ereignisse lenken das Interesse von
Hans Bockler, dem Prasidenten des Deut

schen Gewerkschaftsbundes, auf sich. Auch
Adenauer folgte mit groBer Aufmerksam-
keit den Aktionen der Moralischen Aufrii

stung im Ruhrgebiet, sowohl auf der Seite
der Arbeitnehmer als auch auf der der

Arbeitgeber. Im Friihjahr 1949 ladt er die
Truppe mit dem Stiick « Der vergessene
Faktor» ein und spricht anlaBlich einer
Tagung seiner Partei in Konigswinter selbst
die einfiihrenden Worte.

Der Winter 1948/49 bedeutet fiir die Lage
Deutschlands eine Wende. Die von General

Clay organisierte Luftbriicke zur Versor-
gung Berlins ist bis Mai ununterbrochen in
Betrieb.

Im Marz 1949 h^t Adenauer in Bern seine
erste politische Rede auBerhalb Deutsch
lands. Nachdem er iiber einige Schwierig-
keiten gesprochen hatte, die gegeniiber den
Westmachten noch bestehen, betont er die
neue Haltung einiger franzosischer Staats-
manner und schlieBt mit den Worten: «In

breiten Schichten der deutschen Offentlich-

keit ist man zutiefst davon iiberzeugt, daB
allein der ZusammenschluB der Lander

Westeuropas den alten Kontinent retten
kann. Wenn Frankreich sich Deutschland

gegeniiber verst^dnisvoll und groBziigig
zeigt, wird es Europa einen historischen
Dienst erweisen. » si Zwei Monate spater,
im Mai 1949, wird das vom Parlamenta-
rischen Rat vorbereitete Gnmdgesetz verab-
schiedet.
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Zur gleichen Zeit ladt Louis Boucquey
den damaligen AuBenminister Robert Schu-
man zu sich nach Saint-Cloud zu einem

Essen mit einigen seiner Freunde aus Caux
ein.

Schuman spricht lange liber den Atlantik-
pakt, der im April unterzeichnet werden
sollte und den er als gefahrliches diplo-
matisches Instrument bezeichnet, falls er

allein auf den militarischen und politischen
Bereich beschrankt bleiben sollte.

Der Marshallplan, sagt er, ermoglicht eine
gewisse Integration Europas unter der
Fiihrung der Vereinigten Staaten, um den
im Krieg zerstorten Produktionsapparat
wieder aufzubauen und zu erweitern. Der

Atlantikpakt gibt den Vereinigten Staaten
die Moglichkeit, Westeuropa gegen einen

sowjetischen Angriff oder eine Machter-
greifung dutch die Kommunisten im Inne-
ren zu schiitzen.

Die geschwachte Position Europas hat
diese Initiative Amerikas erforderlich ge-
macht, fur die die Europaer nur dankbar
sein konnen. Doch Schuman spiirt, daB
jetzt im Leben der europaischen Volker
ein innerer Wandel eintreten muB, damit

unset Kontinent ein neues ideologisches
Konzept erhielte.
« Es erfordert viel Mut», sagt er, « wenn
Franzosen und Deutsche anfangen wollen,
auf neuer Basis gemeinsam miteinander zu
arbeiten, um eine Losung fiir die Probleme
zu linden, die sie trennen. »

Robert Schuman und Konrad Adenauer

batten zugesagt, an der Tagung von Caux

Kan;(ler Konrad Adenauer mit Bergarheitern von der Ruhr

m
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im Juni 1949 teilzunehmen. Aber der
franzdsische AuBeiiminister wird in Paris

von seinen amerikanischen, englischen und
russischen KoUegen zunickgehalten, mit
denen er vergeblich iiber die Wiedervereini-
gung Deutschlands konferiert. Adenauer
seinerseits befand sich mitten in der

Wahlkampagne fiir die im August statt-
findenden Wahlen zum ersten deutschen

Parlament.

Im September 1949 tritt der Bundestag zum
ersten Mai zusammen und wahlt Dr. Ade

nauer mit einer Stimme Mehrheit zum

Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Im Oktober 1949 ladt Louis Boucquey
Schuman und Buchman zu sich zu einem

Essen ein. Es wurde ein denkwiirdiger
Abend, der sich bis spat hinauszog.
Schuman war sehr mutlos und woUte sich

aus dem politischen Leben zunickziehen;
doch wuBte er im Innern, daB er die

wesentliche Aufgabe seines Lebens noch
vor sich hatte: den Antagonismus und den
HaB zu beenden, die Frankreich und

Deutschland trennten.

« Eine meiner Schwierigkeiten ist», sagte
Schuman, « daB ich nicht weiB, wem von

den deutschen Politikern ich Vertrauen

schenken kann. Adenauer zum Beispiel
bin ich nur ein einziges Mai begegnet. »
« Ich kann Ihnen eine Liste mit etwa einem

Dutzend Deutscher geben, die in Caux
waren und zu denen ich voUstes Vertrauen

habe », antwortete Buchman.
Im Dezember desselben Jahres wurde
Buchman von dem Prasidenten der Bundes

republik Deutschland mit mehreren Regie-
rungsmitghedern zu einem Essen nach
Bonn eingeladen. Dann wurde er von

Bundeskanzler Adenauer im Palais Schaum-

burg empfangen. Adenauer dankte Buch
man fiir das, was er fiir Deutschland getan
hatte und interessierte sich lebhaft fiir

den Bericht iiber das Gesprach mit Schuman
beziiglich der Kontakte, die zwischen
Frankreich und Deutschland aufgenommen
werden sollten.

Einen Monat spater, im Januar 1950, kam
Schuman nach Bonn und stattete Adenauer

seinen ersten offiziellen Besuch ab. Die

beiden Staatsmanner verhandelten iiber die

Frage des Saargebiets. Eine Losung zu
finden war nicht einfach, aber sie sprachen
beide in aller Offenheit. Sie erreichten

Ubereinstimmung in den groBen politischen
Linien, die ihre jeweiligen Lander verfolgen
woUten.

Im Februar muB Schuman fiir einige Tage
das Bett hiiten und nutzt diese Zeit, um mit
Aufmerksamkeit die Reden Frank Buch-

mans zu lesen. Er schrieb das Vorwort fiir

die franzosische Ausgabe imd kam damit
einer Bitte nach, die einige Monate zuvor
an ihn gerichtet worden war^a.
Im Laufe der folgenden Monate gaben
Schuman und Adenauer mehrere Erkla-

rungen ab iiber die Zusammenarbeit, die
zwischen Frankreich und Deutschland ent-

stehen konnte.

Wahrenddessen schufen Jean Monnet und
seine Mitarbeiter unter groBter Geheim-
haltimg einen Plan, der die Griindung einer
offentlichen europ^schen Behorde fiir die
Produktion von Kohle und Stahl vorsah.

So hat die Initiative Monnets Schumans

Politik vorbereitet.

Der Schuman-Plan wurde von der franzo-

sischen Regierung am 9. Mai 1950 ange-
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nommen, am Vorabend der AuBenmini-

sterkonferenz, auf der die Stellung der
Bundesrepublik Deutschland innerhalb des
Adantikpakts definiert werden soUte. Noch
am Vormittag hatte Schuman in einer
personlichen Mitteilnng an Adenauer die-
sem die Initiative Frankreichs zur Kenntnis

gebracht. Der Brief begann mit den Worten:
« Der Friede in der Welt kann nicht ohne

Bemiihungen gewahrt werden, die den
Gefahren, die uns bedrohen, entsprechen.
Europa wird nicht mit einem Schlage
entstehen. Es wird in konkreten Leistungen
erbaut werden, die eine faktische Solidaritat
schafFen. Das erfordert die Beseitigung der
jahrhundertealten Feindschaft zwischen
Frankreich imd Deutschland. Bei allem was

wir tun, miissen diese beiden L^der im Mit-

telpunkt unserer Bemuhimgen stehen.» 83
Adenauer antwortete Schuman umgehend,
da6 er von ganzem Herzen seinem Vor-
schlag zustimme und versicherte ihn seines
Einverst^dnisses mit dem Gnmdgedanken
und auch mit den allgemeinen Zukunfts-
perspektiven des Plans.
Zum ersten Mai seit Kriegsende ergriff
Europa durch die Stimme Frankreichs und
mit Unterstiitzung Deutschlands eine eigene
Initiative imd handelte nicht mehr im

Schlepptau der Vereinigten Staaten oder
der UdSSR.

Einige Wochen spater, wahrend auf Betrei-
bendes MinisterprasidentenvonNordrhein-
Westfalen, Karl Arnold, imd anderer
fiihrender deutscher Personlichkeiten im

Ruhrgebiet ein Treffen der Moralischen
Aufriistung stattfand, sandte Robert Schu
man ein MitgUed des franzosischen Senats
nach Deutschland, um Frank Buchman die

Insignien eines «Chevalier» der Ehren-
legion zu iiberreichen.
In Gelsenkirchen, in Anwesenheit von

zweitausendsechshundert Personen — einer

Zuhorerschaft aus Berg- und Metallarbei-
tern, Arbeitnehmern und Arbeitgebern,
Industriellen und Politikern — wendet sich

Buchman liber den Rundfunk an Millionen

von Menschen auf beiden Seiten des

Eisernen Vorhangs. Er schlieBt mit den Wor
ten: «Einheit ist unsere einzige Hoffnung,
das wissen alle. Sie ist heute die wahre Be-

stimmung fur Frankreich und Deutschland,
fur Ost und West. Sonst herrschen Zwie-

spaltundTod. Die Moralische Aufriistung
ist fur jedes Land die Gelegenheit, sich zu
^dern und zu iiberleben. » 8^

Im Jahre 1951, zwei Monate nach der
Unterzeichnung des Vertrags zur endgiil-
tigen Griindung der Europ^schen Gemein-
schaft fur Kohle und Stahl gab Bundes-
kanzler Adenauer vor der Presse folgende
Erklarung ab: « Die Nationen werden erst
dann best^dige Beziehungen untereinan-
der haben, wenn sie innerlich darauf vor-
bereitet worden sind. In diesem Sinne hat

die Moralische Aufriistung groBe imd
fruchtbare Dienste geleistet. Wahrend dieser
Monate haben wir den AbschluB schwieri-

ger Verhandlungen und die Unterzeich
nung wichtiger internationaler Vertrage
erlebt. Die Moralische Aufriistung war
dabei eine unsichtbare, aber wirksame
Kraft, denn sie hat die Meinungsverschie-
denheiten zwischen den Vertragspartnem
verringert, in ihnen den Gedanken an ein
friedliches Abkommen wachgehalten und
sie in ihrem Bemiihen um das gemeinsame
Wohl unterstiitzt. » 85

122



THEMA m

Diesen Ausdruck ptHgtc der franzosische
Journalist Jean Rons und kennzeichnete
damit jene Kontakte, die nach dem Zweiten
Weltkrieg in Caux 2:wischen den nach
Unabhangigkeit strebenden Nationalisten
und den Vertretern der europaischen Kolo-
nialstaaten angekniipft wurden.
Wie viele Amerikaner hielt Frank Buch-

man das Recht der Volker auf Selbstbestim-

mung fur ein erworbenes Recht, doch
gingen seine Gedanken weit dariiber hinaus.
Fiir ihn war nicht nur die Freiheit wichtig,
sondern vor allem, was die Menschen und
Nationen aus ihrer Unabh^gigkeit mach-
ten. Dies um so mehr, als zur damaligen
Zeit ein grundsatzliches MiBverstandnis
herrschte zwischen den Kolonien, die die
sofortige Unabh^gigkeit forderten, und
den Europaern, die diesen Volkern als
Vorbedingung ihre eigene demokratische
Regierungsform aufdrangen wollten.
In Wirklichkeit ist der Begriff der nationa-
len Unabhangigkeit recht vage, denn
zwischen den formell garantierten Freihei-
ten und ihrer Ausiibung besteht ein
betrachtlicher Spielraum.
Frank Buchman wiederholte xinablassig die
poUtische Formel des Begriinders von
Pennsylvanien:
« Die Menschen miissen sich entweder von

Gott regieren lassen, oder sie werden von
Tyrannen beherrscht.»
Energisch wandte er sich gegen diejenigen,
die st^dig die groCen Worter Friede,
Freiheit, Gleichheit oder Bruderlichkeit ge-
brauchen, deren Lebensweise jedoch eine
unendlich viel deutlichere Sprache spricht
als alle Erklarungen.
Buchman hatte die Gabe, in jedem den

12^
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Sinn fur eine Bestimmung zu wecken, und
das nicht nur als Person, sondern auch fur
sein Land.

Unabh^gigkeit und Freiheit sind fiir ihn
niemals ein Selbstzweck, sondern nur ein

Mittel, das Menschen und Volkern helfen

soli, der ganzen Menschheit besser zu
dienen.

So glaubte Buchman auch, daB jeder ein-
zelne, ebenso wie jedes Volk, eine besondere
Aufgabe erfullen kann und muB und der
nur er allein geniigen kann, um den Willen
Gottes auf Erden zu verwirklichen. Jedem
Volk, ebenso wie jedem einzelnen, stellt er
ein Ziel vor Augen, einen Sinn fiir sein
Leben oder seinen Kampf, eine Herausfor-
derung, die weit iiber das personliche oder
nationale Interesse hinausgeht.
Unter den vielen Beispielen, die von
Indien iiber Zypern und den Nahen Osten
bis nach West-Afrika reichen, woUen wir

Marokko und Tunesien herausgreifen.

Seit Ende des Zweiten Weltkrieges wachst
im Maghreb die Spannung zwischen den
Nationalisten xmd Frankreich.

Algerien, eine der altesten franzosischen
Kolonien, wird die blutige Tragodie eines
Unabh^gigkeitskrieges erleben, wahrend
Marokko und Tunesien die Anerkennung
ihrer Souveranitat unter vollig andersarti-
gen Bedingungen erreichen.
Frankreich hatte den Sultan von Marokko

abgesetzt und nach Madagaskar ins Exil
geschickt; an seiner Stelle wurde ein
fugsamerer und der Politik des franzo
sischen Protektorats horiger Mann auf den
marokkanischen Thron gesetzt.

Manche waren der Ansicht, daB eine
Machtdemonstration von seiten Frankreichs

in den Gemiitern wieder Ruhe herstellen

und alle Probleme losen wiirde. Genau das

Gegenteil geschah. Denn diese Entschei-
dung war der Fimke, der das PulverfaB zur
Explosion brachte. HaB und Ressentiments
der Marokkaner gegeniiber den Franzosen
wuchsen unaufhorlich. Der Pascha von

Sefrou, Si Bekkai, ehemaliger Offizier der
franzosischen Armee, hatte Marokko als

Zeichen des Protests verlassen und war

freiwillig nach Frankreich ins Exil gegan-
gen.

In Marokko wie auch in Tunesien hatte die

Machtprobe mit der klassischen Konstel-
lation von Terror und Vergeltung begon-
nen. Aufstande entflammen in den Stadten,
und verheerende Brande zerstoren die

Ernten auf dem Land.

Im Oktober 1953, als Jean Rous, damals
Redakteur bei der franzosischen Zeitung
« Franc-Tireur », seinen Freund Si Bekkai

mit nach Caux brachte, verschlechterte sich

die Lage in Marokko von Tag zu Tag, und
man muBte das Schlimmste befurchten.

Nachdem Si Bekkai zehn Tage in Caux
verbracht hatte, erklarte er: «Seit der

Tragodie in Marokko stelle ich mir Fragen
iiber Fragen. Ich suche nach einer Moglich-
keit, wie mein Land und Frankreich aus

dieser Sackgasse herauskommen konnen,
ohne daB die franzosisch-marokkanische

Freundschaft zerstort wird. Es ist wie ein

Wunder, daB Caux die Antwort auf meine

Fragen bringen kann, ohne HaB und ohne
Bitterkeit. Ich setze mich fiir die Ver-

wirklichung der vier moralischen Kriterien
der Moralischen Aufriistung ein, denn ich
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weiB, da6 ich, wenn ich mein Land ̂ dem
will, das Anderung braucht, mich selbst
^dem mufi. SoUte ich einen Augenblick
lang an Frankreich gezweifelt haben, so
bitte ich um Verzeihung und entschuldige
mich bei meinen franzosischen Freunden

hier und iiberall. » 8®

Robert Schuman, der damals einige Tage
in Caxix verbrachte, war iiber die Situation
in Nordafrika sehr besorgt.
Bei seinem Abschied von Caux hatte er

Buchman vorgeschlagen, den Winter in
Marokko zu verbringen. Buchman zog
nach Marrakesch, der Residenz des Pascha's
El Glaoui, der fuhrenden Personlichkeit
unter den Berbern, dessen unbedingte Treue
zu Frankreich bei den marokkanischen

Nationalisten sehr ungem gesehen wurde.
El Glaoui hatte den franzdsischen Gouver-

neur unterstiitzt, als dieser den Sultan Ben
Youssef, der seiner Politik im Wege war,
ins Exil geschickt hatte.
Buchman war damals in schlechter gesund-
heitlicher Verfassimg imd verbrachte die
meiste Zeit im Hotel. Dort empfing er eines
Tages Pierre Chavanne, einen jungen
franzosischen Siedler, der ihm ein Empfeh-
limgsschreiben von einem gemeinsamen
Freimd aus Paris vorlegte. Der Vater
Chavannes hatte sich in den Anfangen des
Protektorats in Marokko niedergelassen.
Er selbst verkorperte den Menschentyp, der
den Marokkanern das Leben schwer machte.

Er war Agnostiker und tendierte zum
Marxismus; sein Denken war von jener
kalten tJberlegenheit gepragt, die das
Herz der Musulmanen vor ihm verschloB

und verhtoete.

Chavanne lud einige der Freimde Buchmans

ein, um seine Familie kennenzxilemen; was
er hdrte, beeindruckte ihn so sehr, daB er zu
der Oberzeugimg kam, daB die Moralische
Aufriistung bei der Losung der Probleme,
in die Marokko verstrickt war, eine groBe
Hilfe sein konnte.

Mit diesem Gedanken nimmt Chavanne

1954 an der Tagung in Caux teil. Hier
beschlieBt er, den Versuch zu machen, die

Idee der Moralischen Aufriistimg in seinem
privaten und beruflichen Leben zu prakti-
zieren, und er begreift, daB der Geist der
Uberlegenheit, den er gem zur Schau
stellt, in den Herzen der Marokkaner
Widerspruch hervorruft. Er beschlieBt,
sein Verhalten zu mdern imd bei seiner

Riickkehr nach Marokko dieselbe voile

Verantwortung fur die Zukunft dieses
Landes zu iibernehmen wie die Marokkaner

selbst; er will ihnen helfen, ihre Probleme
zu losen, gleich welchen Preis er dafiir
zahlen mxiB.

Bald darauf drohte ein Heuschrecken-

schwarm die Anbaugebiete um Marrakesch
zuverwiisten.DiemarokkanischenLandwirt-

schaftsbehorden leisteten glanzende Arbeit,
so daB die Gefahr gebannt werden konnte.
Chavanne kam der schlichte Gedanke, dem

Leiter der Abteilung Pflanzenschutz in
dieser Provinz dafur zu danken. « Sie sind

der erste Franzose, der mir fur irgend etwas
dankt», antwortete der marokkanische
Diplom-Landwirt, der die Dienststelle lei-
tete, voU Bitterkeit. Chavanne wuBte damals
nicht, daB Ahmed Guessous einer der
geheimen Fiihrer der Nationalisten war, die
sich — auf welche Weise auch immer —

von der franzosischen Vorherrschaft be-

freien wollten. Chavanne dachte einen
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Ahmed Guessous und Pierre Chavanne

Augenblick nach, dann sagte er zu Gues
sous: «Ich mochte Sie um Verzeihung
bitten fur die Art, wie ich in Ihrem Lande

gelebt babe, und fur die Haltung, mit der
ich Ihnen und Ihren Landsleuten in der

Vergangenheit begegnet bin. Ich glaubte,
immer recht zu haben und besser als jeder
andere zu wissen, was getan werden muBte.
Ich habe beschlossen, mich zu andern und
mein Leben nach den morahschen Kriterien

der Morahschen Aufrustungauszurichten. »
Guessous war betroffen, doch miBtrauisch.
Er steUte Nachforschungen an und erfuhr,
daB Chavanne und seine Frau aus Riicksicht-

nahme auf die Uberzeugungen ihrer musul-
manischen Arbeiter keinen Wein oder

sonstigen Alkohol mehr tranken und sogar
alle Flaschen in ihrem Keller vernichtet

hatten. Er iiberzeugte sich davon, daB
Chavanne es ehrhch meinte, und bat ihn,
er moge ihn nach Caux begleiten.
Um diese marokkanische Delegation zu
empfangen, beauftragte Buchman seinen
Leibarzt Dr. Paul CampbeU, der mit ihm
zusammen in Marokko war, bei der Tagung
den Vorsitz zu fuhren. Letzterer pries
iiberschwenghch die marokkanische Gast-
freundschaft, aber er hatte das Pech, als

Beispiel anzufuhren, wie Buchman in
einem der Palaste des Paschas El Glaoui

empfangen worden war.
Am Ende der Sitzung ging Ahmed Gues
sous bleich vor Wut auf das Podium zu und

sagte: « Fiir mich ist Caux ein heihger Ort;
wenn Sie hier von unserem grausamsten
Feind sprechen, so haben Sie vom Teufel
auf Erden gesprochen. Er rmterstiitzt
die Franzosen, er ist der Feind der Un-

abhangigkeit. Er ist ein Mann, dem ich
niemals die Hand geben konnte. Ich bleibe
nicht eine Minute langer in Caux, wenn
sein Name noch ein einziges Mai genannt
wird. »

Der Mann, der von El Glaoui gesprochen
hatte, lud Guessous und Chavanne zum

Essen ein. Er horte ihnen zu und fand die

Griinde fur Guessous' HaB heraus. Es

herrschte Schweigen am Tisch, als Dr.
Campbell den schlichten Gedanken aus-
sprach, daB man so nahe bei Gott ist wie bei
dem Menschen, von dem man sich am
weitesten entfernt fiihlt. Darauf bemerkte

Guessous: « Nun, weim ich von Gott so

weit entfernt bin wie von El Glaoui, dann

habe ich noch einen langen Weg vor
mir! »

Von diesem Augenbhck an begann er zu
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erkennen, daB der HaB spaltet und daB
der kiirzeste Weg zum Heil seines Landes
iiber die Versohnung der Menschen fiihren
konnte. Und er verlieB Caux, um bei einem
Kuraufenthalt in Frankreich diese Gedan-

ken reifen zu lassen.

Um der Lage in Marokko, die sich immer
mehr verschlechterte, zu begegnen, batten
die Franzosen einen Regentschaftsrat aus
vier Thronwachtern gebildet. El Glaoui
sollte diesen Rat seiner Loyalitat versichern.
Er befand sich schon auf dem Wege dorthin,
als er in einer plotzlichen Umkehr sich
weigerte und die Rtickkehr des Sultans Ben
Youssef auf seinen legitimen Thron forder-
te. Die Presse nannte dieses Ereignis spater
« die Bombe von El Glaoui ».

Nachtraglich erfuhr man, daB Ahmed
Guessous nach Riicksprache mit seinen
Freunden von der nationahstischen Partei

durch die Vermittlung von El Glaouis Sohn
eine Audienz helm Pascha von Marrakesch

erreicht hatte, in der er ihm eine Versoh

nung mit dem Sultan Ben Youssef vor-
schlug. Ahmed Guessous, der von zweien
seiner Freunde aus dem Istiqlal begleitet
wurde, entschuldigte sich bei El Glaoui
fur seinen HaB und seine Ressentiments.

Der alte Pascha war erschiittert und lud

die drei Manner zum Essen ein. Nachmit-

tags sprachen sie ausfuhrhch iiber die Lage
ihres Landes, und am Abend veroffenthchte
El Glaoui seine Aufsehen erregende Erkla-
rung, die im Laufe dieses Gesprachs aus-
gearbeitet worden war.
Der Pascha von Marrakesch war schon

ein kranker Mann, und eine seiner letzten
offiziellen Handlungen war, den Sultan
Ben Youssef in Frankreich zu besuchen und

sich vor ihm niederzuwerfen, die Stirn auf

dem Boden zum Zeichen der Unterwerfung.
Der Sultan hob den ergrauten Fursten des
Atlas zu sich empor und sagte: «More,
Hadi Thami, die Vergangenheit ist tot.
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Moge Gott dir vergeben! Wir durfen die
Vergangenheit nicht wieder wachrufen. »
Der Sultan beauftragte Si Bekkai mit der
Regierungsbildung, und let^terer sandte
Buchman folgende Botschaft: «Wir sind
entschlossen, aus der Moralischen Aufrii-

stung die Philosophie und die Praxis unserer
Regierung zu machen.»
Im Juni 1956 telegraphierte Ihre Majestat
der Konig von Marokko, Mohammed V.,
Oberhaupt eines souver^en und unabh^-
gigen Staates an Buchman: «Ich danke
Ihnen fur alles, was Sie fiir Marokko, die
Marokkaner und fiir mich in den Jahren
der Pnifimg getan haben. Ihre Prinzipien
sind edel; es sind Prinzipien, die man auch
in der islamischen Religion findet.
Die materielle Aufnistung hat versagt,
fahrt der Konig fort, allein die MoraUsche
Aufnistxmg ist heute noch das Wesentliche.
Mein Wunsch ist, daB Ihre Botschaft, die
sich auf notwendige moralische Werte und
den Willen Gottes stiitzt, die Massen in
meinem Lande erreicht. Wir haben voiles

Vertrauenin die Arbeit, die Sie leisten. »

Wie Si Bekkai fand auch Mohamed Mas-

moudi in Caux einen neuen Leitgedanken
fur seinen Kampf um die Unabhangigkeit
des tunesischen Volkes.

Er vertrat damals im geheimen den Neo-
Destour, die nationalistische Partei Tune-

siens, die die Franzosen als eine gefahrliche
revolutionare Organisation ansahen und
deren Fiihrer Habib Bourguiba im Januar
1952 festgenommen, dann auf die Mittel-
meerinsel La Galite und spater auf die
Adantikinsel Groix verbannt wurde.

Als er im Jahre 1953 nach Caux kam,
schufen die Ereignisse in Tunesien eine
immer ernstere Lage. Die Situation war so
gespannt, daB die Ernten unter dem Schutz
franzosischer Panzer eingebracht werden
muBten. Die Fellaghas kamen aus den
Bergen herab, setzten die Ernte in Brand
und griffen die Siedler an. Es floB Blut, es
wurde getotet, die Spannung war auf dem
Hohepimkt. Es ging um Krieg oder Frieden
zwischen Frankreich und Tunesien.

Als Jean Rous Masmoudi von Caux erzahlte,
hatte dieser keine Ausweispapiere fur die
Reise. Er war der einzige unter den Verant-
wortlichen des Neo-Destour, der sich noch
in Frankreich aufhielt, aber auch ihm
drohte die Ausweisung. Man duldete ihn
auf franzosischem Boden, aber Masmoudi
legte keinen Wert darauf, der Geheimpolizei
in die H^de zu fallen. Der heimliche

Obergang iiber die franzosisch-schweize-
rische Grenze bei St-Gingolph war aben-
teuerlich, doch ohne jede Schwierigkeit.
Masmoudi, damals einer der jiingsten Fiihrer
seiner Partei, war ein unnachgiebiger Mann,
kampferisch und zur Gewalt neigend.
Seine Mutter schrieb ihm aus Tunesien,
um ihn iiber die Ereignisse zu unterrich-
ten: seinem Bruder hatte man festgenom
men und unter Hausarrest gestellt; man
befand sich in dem circulus vitiosus von

Gewalt und Unterdriickung, jeder muBte
auf seine Verhaftung gefaBt sein. All das
war nicht gerade beruhigend.
Am ersten Tag nahm Masmoudi an den
Versammlxmgen von Caux als neugieriger
AuBenstehender teil, allem verschlossen,
wahrend Rachegedanken in seinem Innern
brodelten, Gewalt rief nach Gewalt.

1^0
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Dann horte er Irtee Laure und einige
Deutsche sprechen. Von der deutsch-
franzosischen Freundschaft zu sprechen und
die Beziehungen zwischen Frankreich und
Deutschland wachrufen zu wollen, hieB

1953 noch, an eine offene Wunde riihren.
« Ich sagte mir, schreibt Masmoudi spater,
schlieBlich waren die Beziehungen zwischen
Frankreich und Tunesien niemals dermaBen

gespannt wie zwischen Frankreich und
Deutschland, trotz der Hohen und Tiefen,
trotz des leidenschaftlichen Nationalismus

auf beiden Seiten. »

Fiir Masmoudi war die Versuchung groB,
nach Kairo oder Libyen zu fahren, um mit
seinen wenigen in Freiheit gebliebenen
Freunden den bewaffneten Kampf gegen
die Kolonialmacht zu organisieren.
Doch die Atmosphare von Caux veranlaBte
ihn zum Nachdenken. Als er sah, wie

Deutsche und Franzosen sich vor seinen

Augen versohnten, kam ihm ein Gedanke
in den Sinn: « Was wiirde geschehen, wenn
ich bier einem Vertreter des Kolonialismus,
einem leidenschaftlichen Anhanger der
bewaffneten Auseinandersetzung begeg-
nete? » Masmoudi dachte in diesem Augen-
bhck an einen Mann, den er hatte beseitigen
wollen. « Ich sagte mir: wenn dieser Mann,
wenn Franzosen sahen, was man in Caux

erlebt, wie wiirden sie sich verhalten? »
Am dritten Tag entschloB sich Masmoudi
zu sprechen und erklarte, er sei bereit, jeden
behebigen Vertreter der Kolonialbehorden
zu treffen: wenn tatsachUch die Franzosen,
die den Kampf wollten und unbedingt die
Kolonialherrschaft aufrechtzuerhalten such-

ten, nach Caux kamen und im Geiste der

vier Prinzipien der Morahschen Aufriistung

Mohamed Masmoudi

ihre tiberlegungen fuhrten, konnte man
sich verstandigen.
Masmoudi schrieb darauf seiner Mutter,
das Wesenthche sei nicht, seine Ge-
schwister aufzuhetzen, Rache zu tiben.«Ich
babe sie aufgefordert, fiir mich zu beten.
Ich babe ihr gesagt, daB ich nicht den Weg
nach Libyen oder Kairo einschlagen miisse,
sondern den nach Paris. »

Im Haus der Moralischen Aufriistung in
Paris wurden dann die ersten Kontakte

gekniipft, die eine Vertrauensbasis zwischen
Masmoudi und verschiedenen Personhch-

keiten Frankreichs schaffen soUten. Dort

traf er Herrn Basdevant, der damals im
franzosischen AuBenministerium fiir die

Angelegenheiten Tunesiens und Marokkos
verantwortlich war.
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W^end einer von der Moralischen Axif-

nistung organisierten Tagung traf er
Robert Schuman. Letzterer war tief betrof-

fen xiber die geanderte Haltung Masmoudis,
der durch gewisse Entscheidungen des
franzosischen AuBenministers verletzt wor-

den war.

Pierre Mend^s-France hatte sich sehr fiir

Masmoudi eingesetzt, als dieser verhaftet
und in Tunesien in eine Todeszelle gefiihrt
worden war.

Als Pierre Mendfes-France Ministerprasident
wird und in Genf Verhandlungen zur
Beendigung des Indochina-ICriegs fiihrt,
kehrt Masmoudi in die Schweiz zuriick, um
ihn in Genf zu treffen. Im AnschluB an

diese Gesprache reist der franzosische
Staatschef nach Tunis und verspricht
Tunesien die innenpolitische Autonomie.
Trotz seines jugendlichen Alters wird
Masmoudi zum Staatsminister ernannt,
um offiziell mit der franzosischen Regierung
iiber die kiinftigen franzosisch-tunesischen
Beziehxmgen zu verhandeln. Neun Monate
lang kampft Masmoudi Schritt fiir Schritt
im Geiste der Prinzipien, die er in Caux
gefimden hatte. Als der Dialog in eine
Sackgasse geriet, ging er kurze Zeit im
Garten des franzosischen Regierungssitzes
spazieren, um sich die ganze Situation noch
einmal durch den Kopf gehen zu lassen; er
fragte sich, was recht war, und nicht, wer
recht hatte, und suchte mit Hilfe moralischer
Kriterien einen gangbaren Weg.
Hier kommt Masmoudi zu der Oberzeu-

gung, daB es besser ist, offen zu sagen, was
man denkt, als zu spielen, zu tauschen oder
zu lavieren. So kann man sich nutzlose

Anstrengxmgen ersparen. Er erklart vor

seinen Freunden: «Ich habe den Eindruck,
daB mit dem Geiste der Moralischen

Aufriistung eine neue Diplomatie entstehen
kann. »

Im Jahre 1955 macht Masmoudi mit einer
Einsatzgruppe der Moralischen Aufriistung
eine Weltreise xmd erklart in Washington
vor einigen Senatoren: « Ohne die Mora-
lische Aufriistimg ware Tunesien heute
in einen nicht zu siihnenden Krieg gegen
Frankreich verwickelt. In ihrem Bemiihen,
den Abgrund zwischen Frankreich und
Tunesien zu schUeBen, hat die Moralische
Aufriistung dazu beigetragen, den Abgrund
zwischen Europa und Afrika zu schlieBen.
Afrika erwacht imd will im Geiste der

Moralischen Aufriistung an den Angelegen-
heiten der Welt teilhaben. Ohne die Hilfe

der Moralischen Aufriistung ware Tunesien
heute ein zweites Indochina. >>8^

Nach der Erlangung der Unabh^gigkeit
wird Habib Bourguiba President der tune-
sischen Republik und ernennt Mohamed
Masmoudi zu seinem ersten Botschafter

in Frankreich. Im Dezember 1956, als der
tunesische Prasident die erste Delegation
seines Landes bei der VoUversammlung
der Vereinten Nationen leitet, erklart er in
New York: « Die Welt muB wissen, was die
Moralische Aufriistung fiir unser Land
getan hat. »
Im AnschluB an diese Ereignisse schrieb
Prasident Robert Schuman, tief bewegt
iiber das, was in Marokko und Tunesien

geschehen war, an Frank Buchman: « Es
steht auBer Zweifel, daB die Geschichte

Tunesiens imd Marokkos anders verlaufen

ware, wenn die Moralische Aufriistung
nicht gewesen ware. »

Ij2
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Im Laufe des Sommers 1950 verbrachte
Maurice Mercier, Generalsekret^ der Ver-
einigung franzosischer Textilarbeiter der
Force Ouvriere drei Tage in Caux. Schon im
Alter von zwanzig Jahren war Mercier
in der franzosischen Gewerkschaftsbewe-

gung aktiv und hatte an den Kampfen
teilgenommen, die den franzosischen Arbei-
tern die Sozialreformen von 1936 gebracht
batten. Wahrend des Krieges gehort er der
geheimen Kampforganisation der Resistance
an und macht in diesen Jahren die Erfah-
rung, daB eine hohere Macht in das Leben
der Menschen eingreift und sie zwingt, zu
handeln und ihr Leben zu opfern.
Gepragt von den Jahren des Kampfes in der
Gewerkschaft und immer noch unter dem

starken Eindruck der Resistance^ ist Mercier

iiber die Ereignisse in Frankreich im Augen-
blick der Befreiung tief betrofFen. Damals
tritt er aus der kommunistischen Partei aus.

Zwei Jahre spater, bei der Spaltung der
Gewerkschaft, bitten ihn seine Freunde aus
der Textilindustrie, die Leitung der neuen
Vereinigung Force Ouvriere zu iiberneh-
men.

Mercier begegnet in Caux Hunderten von
Menschen, die ohne Streit zusammen leben
und fur ein und dasselbe Ziel eintreten.

Insbesondere fallt ihm auf, daB die jimgen
Leute einen Glauben und eine Tatkraft

besitzen, die in vielem dem Idealismus und
der Selbstlosigkeit iiberzeugter Kommu-
nisten vergleichbar sind.
Das Erstaunliche vor allem aber ist, daB
die Arbeitgeber der einzelnen L^der,
einmal in die Atmosphare von Caux
versetzt, ihre Position iiberdenken und sich
ihrer Verantwortimg angesichts der Pro-
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bleme innerhalb und auBerhalb ihres Landes

bewuBt werden.

Nach den Jahren des Arbeitskampfes in
einer Atmosphare des MiBtrauens und der
Verdachtigungen woUen die Arbeitgeber
Nordfrankreichs ein besseres Klima schaf-

fen. Robert Tilge, Chefdelegierter der
Arbeitgebervereinigung der Departements
«Nord» und «Pas-de-Calais », war 1947
zum ersten Mai nach Caux gekominen und
hatte mehrere Versammlungen organisiert,
durch die in den dortigen Arbeitgeberkrei-
sen starke Bewegung entstand.
In der Textilindustrie entwickelt sich eine

neue Geisteshaltung, die am i. Februar
1951 zum AbschluB des ersten groBen
Tarifvertrages in Frankreich fiihrt, der
nach dem Kriege unterzeichnet wurde. In
diesem Vertrag erhielten die Lohn- und
Gehaltsempfanger zum ersten Mai Zusi-
cherungen, in denen der Produktionsanstieg
beriicksichtigt und den Textilarbeitern be-
deutende Lohnerhohungen gewahrt wur-
den. Dieser Vertrag kennzeichnet eine neue
Politik, die spater auch von weiteren
franzosischen Industriezweigen verfolgt
wird.

1951 lernt Mercier Frank Buchman kennen
und beginnt in diesem Augenblick die —
nach seinen Worten — f^weite revolutiondre
Aktion seines Lebens, Er besucht Dutzende

von Arbeitgebern der Textilindustrie und
fordert sie auf, mit den leitenden Angestell-
ten ihrer Werke imd den Gewerkschafts-

vertretern jeglicher Anschauung nach Caux
zu kommen. Im Herbst 1951 nehmen mehr
als achtzig Delegationen aus der Textil
industrie nacheinander an den Tagungen in
Caux teil.

Zwei Jahre spater werden unter dem
EinfluB der Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
die bei den Treffen in Caux zugegen waren,
neue Schritte unternommen. Sie fuhren zu

einem Vertragsentwurf, in dem beziiglich
der Zusammenarbeit zwischen Arbeitge
bern und Arbeitnehmern weitgehende Ver-
einbarungen getrofFen werden. Dieser
Vertrag wurde am 9. Juni 1953 vom
Verband der Textilindustrie im Namen

aller Arbeitgeber und von dreien der vier
Gewerkschaften der Lohn- und Gehaltsemp
fanger unterzeichnet^o.
Am Vorabend des Zweiten- Weltkrieges
arbeiten mehr als achthunderttausend Men-

schen in der franzosischen Textilindustrie;
1953 ist die Anzahl der Beschaftigten auf
funfhunderttausend zuriickgegangen. Den-
noch hatte sich der Textilverbrauch in

zwanzig Jahren verdoppelt, und alles gab
zu der Vermutung AnlaB, daB die Zunahme
der Bevolkerung und der Kaufkraft die
Nachfrage nach Erzeugnissen dieser In
dustrie noch weiter in die Hohe treiben

wiirde.

Der Verlust einiger Oberseemarkte sowie
die auslandische Konkurrenz lasteten schwer

auf der franzosischen Textilindustrie, die
sich vom Sommer 1951 an in einer starken
Depressionsphase befand.
Der Tarifvertrag von 1951 und spater der
Vertrag vom 9. Juni 1953 wurden also
angesichts einer schwierigen, wenn nicht
gar dramatischen Wirtschaftslage von Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
erarbeitet.

Mit der Unterzeichnung des Vertrages
vom 9. Juni woUte Maurice Mercier nicht
nur die wirtschaftlichen Schwierigkeiten
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innerhalb der Textilindustrie beriicksichti-

gen imd damit alien Lohn- und Gehaltsemp-
fangern angemessene soziale Bedingungen
gewahrleisten, sondern dies soUte ein
Experiment sein, das der franzosischen
Gewerkschaftsbewegung neue Perspektiven
fur eine konstruktive Arbeit ofFnete und den

Vertretern jeder einzelnen Rangebene
erhohte Verantwortung verlieh.
In der Tat werden im AnschluB an diesen

Vertrag paritatisch besetzte Organe geschaf-
fen. Auf nationaler Ebene erstellt ein

Forschungsburo aus Vertretern aller Ge-
werkschaftsorganisationen einen laufenden
Bericht iiber die Marktlage in der Textil
industrie, wahrend in jeder einzelnen
Branche ein paritatischer Rat, dessen Vor-
sitz abwechselnd ein Arbeitgeber und ein
Arbeitnehmer innehat, den Austausch wirt-

schaftlicher Informationen ermoglicht, die
so exakt und voUst^dig wie moglich iiber
alle allgemeinen Probleme Auskunft
geben.
Im November 1953 griindet die Textil
industrie eine paritatische Sozialkommis-
sion, in der zweimal jahrlich Vertreter der
Organisationen von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern zusammenkommen, um im

einzelnen iiber den Stand der Lohne und

Gehalter zu diskutieren.

Infolge der Zusammenarbeit von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern ist es der
franz5sischen Textilindustrie gelungen, die
sozialen und politischen Krisen der letzten
fiinfzehn Jahre und selbst den schweren
Schock von Mai-Juni 1968 zu iiberwinden;
fur alle Probleme, vor die sich eine Indu

strie infolge neuer technologischer Methoden
und axif Grund der Verschiebung ihrer tra-

ditionellen Markte gestellt sieht, konnten
konkrete Losungen gefunden werden.
Fiir Maurice Mercier wie auch fiir seine

KoUegen aus der Gewerkschaft geht es
nicht darum, die Gewerkschaftsbewegung
zu verharmlosen oder ihr ihren Kampf-
charakter zu nehmen. Es geht im Gegen-
teil darum, ihr neue und immer wirksamere
Waffen zu verleihen, damit die Gewerk-
schaften eine bedeutendere und verant-

wortungsvoUere RoUe bei der gegenwartig
sich voUziehenden Umstrukturierung der
Gesellschaft spielen.
Nach der Ansicht Merciers hat der Streik

um jeden Preis, fiir mehr oder weniger gut
durchdachte Ziele und oft mit eher poli-
tischem als wirtschaftlichem Charakter in

Frankreich wie auch in anderen Landern

dazu beigetragen, die Gewerkschaftsbewe
gung zu schwachen und zu spalten.
Die Textilvertrage haben im Gegenteil ein
soziales Klima geschaffen, das die Gesun-
dung der Industrie moglich machte. Seit
1951 haben mehr als siebentausend Textil-
unternehmen ihre Tore geschlossen, und
die Anzahl der Beschaftigten sank auf
weniger als vierhunderttausend. Durch die
Umschulung konnten viele Arbeiter in
anderen Industriezweigen aufgenommen
werden. Dank der Zusatzrente konnten

sich ^tere Arbeitnehmer schon im Alter

von sechzig Jahren pensionieren lassen.
Dennoch hat der Produktionsanstieg eine
wesentliche Lohnerhohung zur Folge
gehabt. Die Kaufkraft der Lohn- und
Gehaltsempf^ger aus der Textilindustrie
ist im Laufe der letzten siebzehn Jahre um
durchschnittlich 3,3% gestiegen, in der
Kunstfaserbranche sogar um 5,5%, wenn

1^6
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Maurice Mercier

In den Gewerkschaften haben Tausende von

aktiven Mitgliedern der Arbeiterorganisa-
tionen gewerkschaftliche Schulungskurse
besucht, durch die das Verstandnis fiir die

Probleme der Unternehmen und der gesam-
ten Industrie wesentlich vertieft werden

konnte.

SchlieBlich batten die Textilvertrage auch
im politischen Bereich beachtliche Aus-
wirkungen. Als in Frankreich die Inflation
drohte, appellierte der damalige Regierungs-
chef Antoine Pinay an die Hilfe der
Textilindustrie, um durch die StabiHsierung
der Lohne auf einem verniinftigen Niveau
der bedrohbchen Lage Herr zu werden.
Maurice Mercier betont immer wieder, daB

die Vertrage vom 9. Juni 1953 in Geist und
Ergebnis nicht von der Aktion zu trennen
sind, die die Moralische Aufriistung in
Frankreich im Laufe dieser letzten Jahre
durchgefiihrt hat

man die Gewinnbeteihgungen beriicksich-
tigt. Die Arbeitnehmer haben auBerdem
zusatzliche Urlaubstage und eine dritte,
spater sogar eine vierte Woche bezahlten
Urlaubs erhalten.

Die Arbeitgeber ihrerseits konnten neue
Investitionen vornehmen, um die Werke

zu modernisieren und die Textilindustrie

darauf vorzubereiten, der Konkurrenz aus-
landischer Unternehmen standzuhalten. Die

Textilerzeugung ist nach Gewicht und
Menge stark gestiegen, obwohl die tech-
nischen Neuerungen heute zu Investitionen
in Hohe von 120.000 Franken zwingen,
wenn man in der Industrie einen neuen

Arbeitsplatz schafFen will.

Eine Delegation Industrieller in Caux
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Eine Gruppe von Indern beskhtigt ein
von Anliker gehautes Haus

Schnelkr, besser md hilUger, so lautet die
Devise eines Schweizer Bauunternehmens

in der Nahe von Luzern.

Die Erstellung guter Wohnungen zu niedri-
gen Preisen ist eines der Hauptprobleme
der meisten Lander der Welt. Bis zum Ende

des Jahrhunderts muB die Anzahl der
Wohnungen verdoppelt, wenn nicht gar
verdreifacht werden, will man jeder Familie
eine Unterkunft bieten.

Mit Hilfe des technischen Fortschritts und

insbesondere der Automatisierung miiBte es
eigentlich moglich sein, alien Familien der
Welt eine angemessene Wohnung gewahr-
leisten zu konnen.

Dennoch ist in den meisten Landern das

Baugewerbe immer noch in langst iiberhol-
ten handwerklichen Methoden verhaftet,
und auf dem Immobilienmarkt schafFt das

Unwesen der Spekulanten, die mit gering-
stem Aufwand moglichst viel Geld verdie-
nen wollen, eine ungesunde Lage.
Recht haufig denken die Bauunternehmer
in erster Linie an den Gewinn ihres

Unternehmens sowie an die Umsatzsteige-
rung und erst in zweiter Linie an die
Bediirfnisse derer, fur die die Wohnungen
gebaut werden.
Die Folge davon ist, daB die Grundstiick-
preise wie auch die Baukosten zu hoch
sind. Diese Situation veranlaBt den Staat,
mit restriktiven KreditmaBnahmen einzu-

greifen, um eine Stabilisierung der Markt-
lage zu erreichen. So notwendig diese
MaBnahmen auch sein mogen, sie greifen
nicht an die Wurzel des Ubels.

Das beispielhafte Experiment, das dieses
Schweizer Bauunternehmen in den letzten

fiirifzehn Jahren durchgefuhrt hat, lohnt
eine nahere Betrachtung.
Vor einigen Jahren beschloB diese Gesell-
schaft, das Hauptgewicht ihrer TMgkeit
auf Wohnbauten mittlerer Preisklasse zu

legen. In ihrem Einzugsbereich erstellt sie
heute ca. ein Viertel aller Wohnungen.
Diese sind bei bester Qualitat bis zu 20%
billiger als andere. Auf der anderen Seite
sind die sozialen Verhaltnisse in der Firma

Anliker bedeutend besser, als sie in der
Schweiz allgemein iiblich sind.
All das begann im Jahre 1950, als Gottfried
Anliker achtundvierzig Stunden in Caux
verbrachte.

Die Wirtschaftskrise der DreiBiger Jahre
hatte das Wesen Anlikers tief gepragt, der
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als junger Mann nach einer tiefen Demiiti-
gung beschloB, es im Geschaftsleben zu
etwas zu bringen, koste es was es wolle. Er
stiirzte sich in die Arbeit und griindete
mehrere Immobiliengesellschaften. Doch
mit dem Erfolg kam auch ein ruheloses
Leben. Anliker war mit seinem Bruder und

seinem Vater assoziiert, die die technische
Leitung innehatten. Die Beziehungen
zwischen den drei Gesellschaftern waren so

gespannt, daB es in nicht allzu langer Zeit
zum Bruch kommen muBte.

In Caux erkannte Anliker, daB die Welt das

Abbild seines Unternehmens war und daB,

wenn schon sein Bruder und sein Vater

schwierige Menschen waren, er selbst doch
der dritte Schwierige war und der Anderung
am meisten bedurfte.

Gottfried Anliker

Der Betriehsrat der Fir ma Anliker in Lu^ern

M
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In diesen achtundvierzig Stunden macht er
die Bestandsaufnahme seines Lebens und

beschlieBt, von nun an sein Leben in
absoluter Ehrlichkeit zu fiihren. Er braucht

drei Monate, um etwa zwanzig Punkte in
Ordnung zu bringen. Einigen Geschafts-
freunden zahlt er zu Unrecht erworbenes

Geld zuriick. Er entschlieBt sich, den Steuer-

behorden gegeniiber seine Karten ofFen auf
den Tisch zu legen, wahrend er friiher
zwei Monate benotigte, um seine Bilanz zu
konstruieren und seine tatsachlichen Ein-

kxinfte zu verschleiern.

Nach Anlikers Schatzung hat dieses Wo-
chenende in Caux ihn und sein Gesch^t

mehr als hunderttausend Frankengekostet;
doch er sagt, daB die Ehrlichkeit in ihm
ungeahnte Krafte geweckt habe, die vorher
durch sein schlechtes Gewissen blockiert

waren. Die Folgen soUten in dem Unter-
nehmen bald spiirbar werden.
Die nun ordnungsgem^ gefiihrte Buch-
haltung kann gebraucht werden fiir eine
richtige Kalkulation. Zwischen Anliker
und dem Personal entsteht sehr bald eine

Atmosphare des Vertrauens, und die Pro-
duktivitat des Unternehmens nimmt rasch

zu.

Die Arbeiterkommission wird nach und

nach zu einer Betriebskommission, die
st^dig liber alle Fragen der Unterneh-
mensfiihrung unterrichtet wird. Die Kom-
mission bewirkt mit ihren Vorschlagen und
Initiativen eine st^dige Verbesserung der
Leistungsfahigkeit und ist fiir die Verant-
wortlichen eine Quelle von Anregungen
und Inspiration.
Die seinerzeit vollst^dige Emeuerung der
Krananlagen ist hierfiir ein typisches Bei-

spiel. Einige Kranfiihrer stellten fest, daB
mit groBeren Maschinen die Wirtschaft-
lichkeit wesentlich verbessert werden konnte

und legten der Arbeiterkommission dariiber
einen Bericht vor. Die Firma beschloB dar-

aufhin, umfangreiche Investitionen fiir den
Ankauf neuer, leistungsstarker Krane vor-
zunehmen, und die alten konnten zu guten
Preisen verkauft werden. Infolge der Pro-
duktionserhohung konnten diese neuen An-
lagen in kurzer Zeit amortisiert werden.
Das Unternehmen erwartet von seinen

Mitarbeitern qualifizierte Arbeit gegen die
Bezahlung eines gerechten Lohnes. Ande-
rerseits will sie fiir ihre Kunden preisgiin-
stigere und rationeller gebaute Wohnun-
gen erstellen.
Im Laufe der letzten fiinfzehn Jahre ist den
Angestellten mehr als die Halfte der
Gewinne zugute gekommen. Das Kapital
der Personalfiirsorgestiftung ist fast doppelt
so hoch wie das Betriebskapital (ii Mil-
lionen gegeniiber 6 Millionen).
Vor einigen Jahren hatte die Firma Anliker
Grundstiicke erworben, die, wiirde man
sie zum gegenwartigen Preis wieder ver-
kaufen, hohere Gewinne abwiirfen, als
wenn man dort Wohnungen baute. Im
Interesse der Mieter beschloB Anliker,
mehrere hundert Wohnungen zu erstellen
und dabei die Grundstiicke zu sehr giinsti-
gem Preise zur Verfiigung zu stellen. Die
ses Bauland entsprach etwa einem Drittel
des Preises der angrenzenden. Parzellen.
Anliker ist der Ansicht, daB Unehrlichkeit
im Gesch^tsleben ein Zeichen beruflicher

Unf^gkeit ist. Ein kluger Unternehmer
bemiiht sich, Produkte mit den besten Pro-
duktionsmethoden in bester Qualitat zum
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von entscheidender Bedeutung fiir den
Weltfrieden sein warden, haben die Verein-
ten Nationen ein spezielles Organ geschaf-
fen, die Konferenz der Vereinten Nationen

fiir Handel und Entwicklung, die zwei
Weltversammlungen einberufen hat, eine
1964 in Genf, die andere 1968 in Neu-
Delhi.

An Analysen der Ursachen fiir die immer
groBer werdende Distanz zwischen den
verschiedenen Volkern der Erde und ihrer

Wirtschaftslage mangelt es nicht, doch bis
heute konnte das Stadium der Diagnose
kaum iiberschritten warden. Denn die

MaBnahmen, die zu einer Besserung fiihren
konnten, stoBen auf nationalen oder privaten

Rosten der Jute in Pakistan

Helene und Robert Carmichael empfangen
bet der Versammlung der europdischen Juteindustrie

giinstigsten Preis herzustellen. Echte Quali-
tatsarbeit zahit sich immer aus. Korruption
ist nicht notwendig. Unehrlichkeit bewirkt,
daB ein fahiger Mann daran gehindert wird,
seinen Verstand richtig zu gebrauchen, um
wirtschaftlicher zu produzieren.
Anliker wurde eingeladen, in einer eidge-
nossischen Expertenkommission fiir die
Rationalisierung des Wohnungsbaues mit-
zuarbeiten.

Die Entwicklung des Handels zwischen den
Industriestaaten und den Entwicklungslan-
dern verlauft seit einigen Jahren in voUig
anderen Bahnen.

In der Erkenntnis, daB diese Fragen einmal

I.' X 'V
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Egoismus, axif die Befiirchtungen bestehen-
der wirtschaftlicher Gruppierungen, die
bei der Verteidigung einmal errungener
Positionen nur an ihren unmittelbaren

Nutzen denken, ohne den Blick in die

Zukunft 2u richten.

In diesem Zusammenhang ist es interessant,
die geduldigen und erfolgreichen Bemiihun-
gen der Juteindustrie im Rahmen der Food
and agricultural organiv^ation — « Organisation
fiir Ernahrung und Landwirtschaft der
Vereinigten Nationen » (FAQ) naher zu
betrachten. Der Verbrauch der Jute, die
in der ganzen Welt hauptsachlich fur die
Herstellung von Verpackungsmaterial ver-
wandt wird, steigt mit der Ausdehnung der
Landwirtschaft in den L^dern der Dritten

Welt rasch an, wahrend er in den Industrie-
staaten, die die Jute zu neuen Zweaken
einsetzen, nur geringe Schwankungen auf-
weist.

Die Jute ist eine Pflanzenfaser, die warmes und
feuchtes Klima, alluvialen Boden und eine

hohe Zahl von Arbeitskraften benotigt.
Am haufigsten wird die Jute aus Bengalen
verwandt. Sie wachst fast ausschlieBlich

im Ganges- und Brahmaputradelta.
Schon seit Beginn des Jahrhunderts haben
die Engl^der in Bengalen eine Industrie
der Juteverarbeitung entwickelt.
Zum Zeitpunkt der Unabhangigkeit wird
durch die Entstehung der beiden Lander
Indien und Pakistan Bengalen geteilt,
wobei die Fabriken in Indien und die

Jutepflanzungen in Pakistan verbleiben.
Infolge der politischen Streitigkeiten sta-
cheln sich die beiden L^der gegenseitig
zu einer absurden Konkurrenz an. Die

Inder wandeln Reisfelder in Jutepflanzun

gen um, was die Ernahrungsschwierigkei-
ten des Landes noch erhoht, wahrend

Pakistan eine verarbeitende Industrie ent

wickelt, um Indien auf den auslandischen

Markten Konkurrenz zu machen.

Indien und Pakistan sind die beiden

groBten Weltproduzenten von Jutefasern,
doch wahrend Indien seine gesamte Erzeu-
gung selbst verbraucht, exportiert Pakistan
— es ist sogar der groBte Jutelieferant der
Welt. Mehr als die H^te der Jute, die in
der ganzen Welt verbraucht wird, wird in
Asien an Ort und Stelle verarbeitet.

Indien, dem nun von Pakistan Konkur

renz gemacht wird, exportiert Halbfabrikate
oder Fertigprodukte. Sein groBter Export-
markt liegt in den Vereinigten Staaten.
Deshalb praktiziert Amerika, das niemals
eine Jute verarbeitende Industrie ent
wickelt hat, auf diesem Gebiet eine liberale
Importpolitik.
Die europ^schen Industriestaaten, die nach
Indien die groBte verarbeitende Industrie
haben, sahen sich also gezwungen, ihre
Rohstoffe fast ausschlieBlich aus Pakistan

(80 bis 85%) oder Thailand (15 bis 20%)
zu beziehen.

Das Quasi-Monopol Pakistans fur den
Juteexport und die infolge des Klimas
unterschiedlich hohen Ernteertrage bewir-
ken, daB sich fur den Bruttopreis der Jute,
der weitgehend der Spekulation ausgesetzt
ist, starke Schwankungen ergeben. So
konnte man zum Beispiel Preisschwankun-
gen bis zu 100% in einem Zeitraum von
zehn Tagen beobachten.
Der Prasident der franzosischen Juteindu
strie, Robert Carmichael, erkannte, wie
ungesund diese Situation in jeder Beziehung
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war, und beschloB, Abhilfe zu schafFen. Er
begann mit viel Geduld, zwischen den
einzelnen Industriellen Europas Verbindun-
gen zu kniipfen, und 1954 gelang es ihm,
eine Vereinigung der europ^schen Jutein-
dustrien zu schafFen, deren Generalsekretar

Charles de Watteville wurde.

Nach einigen Jahren muhevoller Uberre-
dung erhielt Carmichael von seinen Kolle-
gen die Zustimmung zu seinem Plan, die
Moglichkeit einer Verhandlung mit Indien
und Pakistan zu priifen. So untemahm er
mehrere Erkundungsreisen, um die Men-
schen dieser L^der kennenzulernen und

ihr Vertrauen zu gewinnen, insbesondere
das Vertrauen derer, die in beiden L^dem

die Geschicke der Juteindustrie lenkten.
Carmichael hatte in seinem eigenen Leben
erfahren, welchen Schock die Begegnung
mit Caux bewirken kann, und er beschloB,

in seinem Gepack einen der Filme der
Moralischen Aufriistung, «Manner von
Rio », mitzufuhren, in dem die Geschichte
der Hafenarbeiter von Rio de Janeiro
erzahlt wird.

Auf dieser Reise leistete Carmichael mehr

als alle gelehrten Expertenkommissionen
und gewann das Herz derer, die entschei-
dend dazu beitragen soUten, in diese Welt-
industrie Ordnung zu bringen.
Diese Vorarbeit war wohl die eigentliche
Leistung Carmichaels, ohne die spater im
Rahmen der FAO nichts hatte erreicht

werden konnen.

Sein Ziel war, die Juteerzeuger und
-verbraucher an einen Tisch zu bringen, um
ein Vertragswerk zu schafFen, das sowohl
die Belange der Bauem beriicksichtigt, die
die Jute anbauen — es sind in Indien und

Pakistan mehr als eine Million —, als auch
derer, die das Erzeugnis lagern und ver-
treiben, ebenso wie die Interessen der

Transporteure, der Industriellen, die die
Ware verarbeiten, und schlieBlich der Ver
braucher. Denn in jedem Stadium werden
Dienste geleistet xmd miissen entlohnt
werden, doch will man um jeden Preis
vermeiden, daB derartige Situationen aus-
genutzt werden.
Natiirlich waren zahllose Schwierigkeiten
zu iiberwinden. Zimachst erhielten die

Pflanzer fur ihre Arbeit nie einen angemes-
senen Lohn, selbst wenn der Verkaufspreis
der Jute hoch lag, da die Zwischenh^dler
an Ort und Stelle den Gewinn abschopften.
Nach dem neuenVertragsbllte dieEndoh-
nung der Pflanzer verdoppelt werden.
Keiner derer, die in Pakistan oder London,
dem Weltmarkt fur Jute (London Jute
Association), die Ware lagern oder vertrei-
ben, hat an der Stabilisierung der Preise
Interesse, denn man spekuliert lieber auf
Kursschwankungen, als daB man eine
vernunftige Handelsspanne akzeptiert.
Fur die europ^schen Transporteure und
Industriellen stellen sich dieselben Pro-

bleme, um so mehr als die Juteindustrie
zimehmend der Konkurrenz synthetischer
Produkte ausgesetzt ist und nur dann eine
Chance hat, sich in der Wirtschaft zu
halten, wenn sie fur den Verbraucher

giinstig bleibt.
Die Gesprache begannen 1964 in Rom im
Rahmen der FAO. Sie fanden innerhalb der

Forschungsgruppe fur Jute, Khenaf imd
ahnliche Fasern im Warenkomitee statt.

Hier zeigte sich der Erfolg der geduldigen
Arbeit Carmichaels. Drei der schwierigsten
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Gesprachspartner nahmen, einer nach dem
anderen, im Laufe der Verhandlungen eine
neue Haltung ein, so daB man zu einem ganz
originellen Arrangement kam, das in der
Folge als Beispiel fiir ahnliche Absprachen
auf dem Gebiet der Hartfasern herangezo-
gen wurde und spater auch auf andere
Waren ausgedehnt werden kdnnte.
Die Originalitat dieses Jutevertrages liegt
in der Elastizitat seines Aufbaus. Er

enth^t namlich hauptsachlich Bestimmun-
geniiber Konsultationsverfahren,auf Grund
derer das Auf und Ab der Erzeugung und
des Verbrauchs verfolgt werden kann und
die folglich eine gewisse Preisstabilitat
ermoglichen.
Heute entstehen durch die Anlage von men-
genregulierenden Warenlagern neue Proble-
me, die mdglicherweise zur Ausarbeitung
eines detaillierteren Vertrages fiihren.
Bis heute sind die meisten formellen

Vertrage, die zur Losung dieser Probleme
abgeschlossen wurden, an der Wirklichkeit
wirtschaftlicher oder politischer Fakten
gescheitert. Denn der Wille des Menschen
hat nur begrenzten EinfluB auf die Hohe des
Ernteertrages bei einem Pflanzenprodukt.
Hinzu kommen noch die Spekulation, eine
der haBlichsten Formen des menschlichen

Egoismus, und die politischen Zwange, die

den Markt eines Rohstoffes voUig verfal-
schen konnen.

Der historische Wert dessen, was in der

Juteindustrie geschah, war, einen Weg zu
offnen, der zeigt, daB mit Hilfe einer neuen
Geisteshaltung in Aktion wirksame Losun-
gen fiir die Probleme gefunden werden
konnen, die bis heute zwischen den Indu-

striestaaten und den Landern der Dritten

Welt ungel5st geblieben sind.
Vor seiner Begegnung mit der Moralischen
Aufriistung verkorperte Carmichael den
Typ des autoritaren Chefs, der souveran
entscheidet, was im Interesse der anderen

ist, ohne sie zu befragen. Sein Zusam-
mentreffen mit englischen Bergleuten in
Caux offnete ihm die Augen dariiber, was
jene denken konnten, die an der anderen
Seite des Verhandlungstisches sitzen.
Von diesem Zeitpunkt an bemiihte er sich,
in der Industrie eine neue Geisteshaltung
zu schaffen. In Caux fand er die Triebkraft

seiner beruflichen Tatigkeit, die ihn veran-
laBte, sich fur seine Industrie als Ganzes

verantwortlich zu fuhlen; in miihevoller und
ausdauernder Arbeit gelang es ihm, die
Einstellung vieler seiner KoUegen zu
andern und zur Regelung einiger der
schwierigsten Probleme der Juteindustrie
die geeigneten Losungen zu finden.
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In diesem Augenhlick, da ich das Buch heendet habe, hommen Zmifel in mir auf:
ist es mir gelmgen, den Leser dieses intensive Lehen nachempfinden t(u lassen,
das von Caux ausstrahlt?
Wahrend ich diese Zeilen schreibe, ist die Weltversammlung der Moralischen
Aujrustmg in vollem Gange. Im Juni sind s^ahlreiche Delegierte der Internationalen
Arbeitskonjeren^ Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie mehrere Arbeitsminister,
aus Genf gekommen, um an den Tagungen von Caux teil^nehmen.
Im Juli tagten Studenten von einundvierr^ig Universitaten drei Wochen lang, um
eine Strategie ausi(uarbeiten, die den Forderungen der Welt Rechnung trdgt.
Der somite der diesjahrigen « Schulungskurse fiir verantwortliche Fubrerschajt in
der Gesellschajt von morgeny> mrd in diesen Tagen abgeschlossen. Etwa dreipg
junge Menschen aus vierund:(wantQg Landern lernen gemeinsam, die Welt, in der
wir leben, t(u begreifen, damit sie sie durch die Anderung der Natur des Menschen
umstrukturieren konnen.
Delegationen aus Nordirland, Sudtirol, aus dem Jura oder aus Zypern, den Krisen-
herden Europas, entdecken eine neue Perspektive, und die Aktion der Moralischen
Aufrustung dringt bis in die brennendsten Probleme unserer Zeit: Vietnam,
Nigeria und Nahost. Mehr als siebenhundert Personen nehmen gegenwartig an
der Versammlung teil, und Ende dieses Monats wird anldjlich einer Begegnung
von Verantmrtlichen aus Politik, Wirtschafts- und Universitdtsleben eine noch
grojlere Besuchers^ahl erwartet.

*

*  *

Es liegt auf der Hand, daj, der Rahmen dieses Buches mich t(ivang, aus der Fulle
von Beispielen einige typische heraust(ugreifen. Zum GlUckgeben siejedoch heinesmgs
eine erschopjende Darstellung von dem Wirken der Mordischen Aufrustung in der
Welt; um so mehr als ich bewujlt all das ausgelassen habe, das nicht in direktem
Zusammenhang mit Caux steht.
Ich habe jedoch die Quellen aller berichteten Tatsachen genauestens iiberpriift und
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darauj vert(ichtet, eine Reihe von Ereignissen beschreiben, die noch unabgeschlossen
sind und jur die ms der notmndige Uberblick md die t^eitliche Distant fehlen.
Die lebendige Gegenwart der Moralischen Aufriistung in der Welt mrd in regel-
mdpgen Verdffentlichmgen dargestellt, anhand derer der Fortgang dieser Aktion
in den eint(elnen Kontinenten verjolgt mrden kann.

*

*  *

Auf diesen Seiten mllte ich das erstamliche Schicksal dieses kleinen waadtlandischen
Dorjes aujt^eigen, das in der Zeit der « Belle Epoque » entstand md dessen Name
heute fiir Millionen Menscben in der gan^en Welt gleichbedeutend ist fiirHoffnung.
Es gib t kaum noch etwas Gemeinsames ̂wischen dem Ende des vergangenen Jahrhm-
derts, das die Entstehmg des Weilers Caux erlebte, und unseren Tagen.
Doch mbchte ich sogar die Behauptung wagen, dajl das Ende unseres Jahrhunderts
angesichts der Beschleunigung des technischen Fortschritts noch weit spektakuldrere
Veranderungen erleben wird als die, deren Zeugen wir in den let^ten Jahren gewesen
sind.

In Anbetracht dieser historischen Situation sehe ich fiir Caux eine grojle Zukunft,
denn wir werden eine Umkehr der Werte erfahren, durch die der Mensch seine
wahre geistige und moralische Crop erkennen wird. Inmitten all dieser Veranderun
gen bleibt ein 'Faktor allein honstant: die Be^iehung des Menschen t(u Gott, die
Dialektik von allmdchtigem Menschen und allmdchtigem Gott.
Die Welt ist grof und die Aufgabe gewaltig. Caux gehort der gan^en Welt. In
unseren Tagen ist jegliche Aktionsstrategie, die sich auf ein Land, eine Rasse,
eine Klasse oder selbst eine Generation beschrdnkt, iqi eng, um auf die Herausfor-
derung der modernen Welt eine Antwort geben ̂ u konnen.
Caux ist da fiir all fene, denen — gleich welcher Herkunft oder Zugehdrigkeit —
die Zukunft der Menschheit am Her^en liegt und die fiir eine neue Welt kdmpfen
wollen.

Ph. M.
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1. Gustave Bettex, Monfreux, 1913, S. 219.

2. Notice historique de la Societe desHoteliers, 1929, S. 12.

3. Vgl. Dictionnaire historique du Canton de Vaud,
Lasserre-Rouge, 1914, Artikel uber Caux, von
Charles Gillard unterzeichnet.

4. Vgl. Pierre Chessex, Montreux, Editions du Griffon,
Neuchatel, 1956, S. 7 ff.

5. Vgl. in diesem Zusammenhang das Buch von Paul
PIenchoz, JLes A.lpages de Montreux dans le passe,
Imprimerie Corbaz, Montreux, 1925.

6. Vgl. Frederic de Gingins, Notice sur I'ancienne
Vidamie de Montreux, Lausanne, 1863, und Charles
Gillard, Seigneurs et paysans dans la paroisse de
Montreux, Lausanne, 1911.

7. Vgl. Paul Henchoz, Les Alpages de Montreux dans
le passe, S. 114-115.

8. Cosmographicae meditationes de fahrica mundi, zitiert
von Paul Henchoz, S. 65.

9. Vgl. Pierre Chessex, Montreux, Neuchatel, 1956.

10. Eugene Rambert, Montreux, Furrer, Neuchatel,
1877, S. 148.

11. Vgl. Gustave Bettex, Montreux et ses environs,
Soci6t6 de rimprimerie & Lithographie, Montreux,
1897, S. 103.

12. Dieser Weg wurde sehr viel spater wieder herge-
steUt und hiess dann sentier du telegraphe, der direkt
von den « Planches » nach Glion hinauffuhrt.

13. Rambert, op. cit., S. 146.

14. Bis zum vergangenen Jahrhundert schrieb man
Glion mit y: Glyon. Rambert schreibt in seinem
Buch:« Glyon hat den pomposen Namen Waadtlandi-
scher Rigi (Rigi vaudois) angenommen, einen
falschen Namen wie alle, die das Ergebnis der
Reklame sind; denn Naye ist der waadtlandische
Rigi; doch wenn auch das Panorama von Glyon
zu dem des Rigis in keiner Beziehung steht, so ist
es doch nicht weniger groCartig. » Op. cit., S. 146.

15. Vgl. Le Chemin de fer funiculaire d cremaillere Territet-
Montreux-Glion, Lausanne, 1884.

16. Der erste Aufsichtsrat der Bahn Territet-Glion

war folgendermaBen zusammengesetzt: Mayor-
Vautier, Nationalrat in Clarens; N. Riggenbach,
Ingenieur in Olten; Philippe Faucherre-Vautier,
Ami Chessex, Georges Masson und Alphonse
Vallotton, Bankier in Lausanne.
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17. Vgl. Gaz^ette de Lausanne^ 20. August 1883, Artikel:
L'inauguration du Territet-Montreux-Glion.

18. Vgl. Feuille d*Avis de Montreux, 28. Mai 1875,
Bekanntmachung des Gouverneurs des Dorfes
Glion, Aug. Heimberg.

19. Ab 1891 erscheinen in den Dokumenten folgende
Personen als Teilhaber des Grand-H6tel von

Caux: I. 2u einem Drittel: Philippe Faucherre,
Biirgermeister der « Planches »; 2. zu einem Drittel:
Franz Spickner aus Lausanne; 3. zu einem Drittel:
die vier Kinder des verstorbenen Louis Monnet

(Louis, Adolphe, Marc und Louise).

20. Vgl. Nouvellisie vaudois von Donnerstag, 28. Juli
1892.

21. Die Baukosten der Bahnlinie belaufen sich ins-

gesamt auf Fr. 2 080 164.—, zu denen noch
Fr. 693 800.— fur das Eisenbahnmaterial hinzu-
kommen. Diese Summe war gedeckt durch ein
Kapital von einer Million (2000 Stammaktien zu
Fr. 500.—)\md zwei hypothekarisch gesicherte Dar-
lehen in Hohe von Fr. i 700 000.—. Demersten Auf-
sichtsrat der Bahn Glion-Naye gehorten an: Presi
dent: Georges Masson; Vize-Prasident: Ami
Chessex; Administratoren: Auguste Dupraz,
Rechtsanwalt, Lausanne; Alphonse Vallotton,
Bankier, Lausanne; Alexandre Emery, Montreux;
S. Mayor imd H. Taverney aus Vevey.

22. Vgl. ProtokoU der Gemeindeverwaltung «Planches»
vom 24. Juni 1892.

23. Am 22. April 1893 schreibt die Feuille d*Avis de
Montreux \ «Die Arbeiten am Grand-H6tel von

Caux sind fast beendet, und das grandiose Gebaude,
das man schon von weitem erkennt, wird bald
seine Tore offnen. Dieser Tage werden die elek-
trischen Leitungen und die Telephonanlage
verlegt.»

24. Ga:(ette de Lausanne, 10. Juli 1893.

25. Das Gasthaus « Monts-de-Caux» war im Jahre
1875 von Emilie Monnet eroffnet worden. Nachdem
Louis Monnet und Philippe Faucherre es 1884
aufgekauft hatten, wurde es von Andr6 Wicki und
spater drei Jahre lang von seinem Bruder Francois
Wicki gefiihrt. Es ging dann in die Hande der
Familie Borloz iiber, bevor es zu Beginn dieses
Jahrhunderts von Frau Pierre Baumann iibemom-
men wurde.

26. Der Hof «Creux-du-Moulin» wird schon auf

dem Lageplan der Umgebimg von Caux aus dem

Jahre 1765 erwahnt. Zu dieser Zeit gehorte er
Sieur Justicier Abram, dem Sohn Jean-David
Jordans.

27. Zitiert von der Gaa^ette de Lausanne, i. August 1897.

28. Vgl. den Artikel von Hugues Le Roux in der
Zeitimg Journal, Paris.

29. Vgl. Edouard Guillon et Gustave Bettex, Le
Leman dans la litterature et dans les arts, Plon, Paris,
1912, SS. 155 ff.

30. Henri Vallotton, Elisabeth d'Autriche, Fayard,
1957, S. 218.

31. Vgl. Marcel Du Pasquier, La Suisse romande,
Terre d'accueil et d'khange, SS. 176 ff.

32. Es handelt sich um: Albert Cu6nod aus Vevey,
Edouard Sandoz aus Lausanne, Louis und Alexandre
Emery aus Montreux und Dr. Alfred Chatelanat
aus Veytaux.

33. Der Verkaufspreis von Fr. 2 250 000.— wurde
wie folgt gezahlt:
Zuriickzahlung einer hypothekarisch Fr.
gesicherten Obligation an die « Banque
Cantonale Vaudoise» 785000.—
Noch nicht ausbezahlte Zinsbetrage . 8 340.65
Pfandbrief der « Banque Cantonale »
in Lausanne 238 926.05
1200 Aktien zu Fr. 500.— der Immo-
biliengesellschaft von Caux 600 000.—
Oberweisimg zugunsten der Teil
haber des Grand-H6tel von Caux

auf die «de Banque Montreux». . . . 617733.30

34. Das Anfangskapital von Fr. 2 500 000.— wird in
5000 Inhaberaktien zu je Fr. 500.— aufgeteilt. Dem
Aufsichtsrat gehoren an: Prasident: Ami Chessex;
Vize-Prasident: Philippe Faucherre; Sekretar:
Charles Berdoz; Administratoren: Dr. Alfred
Chatelanat, Albert Cu6nod, Bankier in Vevey,
T. Henri Du Pasquier, Vevey, Alexandre Emery,
Montreux, Louis Emery, Montreux, Georges
Masson, Montreux, L6on Perret, Notar und
Grossrat Montreux, Edouard Sandoz, Lausanne,
Emile Vuichoud, Biirgermeister von Chate-
lard und Grossrat, Montreux.

35. Die Bilanz der Immobiliengesellschaft von 1903
ergibt, daB die Baukosten des Palace einschlieBlich
der Promenade Fr. 2 555 949.— betrugen.

36. Feuille d'Avis de Montreux, 25. Juni 1902.

37. Gazette de Lausanne, 7. Juli 1902.
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38. Im Jahre 1902 verlieB Herr Eulenstein nach
ernsthaften Auseinandersetzungen mit dem Auf-
sichtsrat seinen Posten als Generaldirektor des

Grand-H6tel von Caux und kaufte das H6tel

Continental in Montreux. An seine Stelle trat

Herr Stieriin vom H6tel M^tropole in Genf.

39. 1903 schreibt der Leipziger Verleger Karl Baedeker
in seinem Fiihrer durch die Schwei^^ S. 269: « CAUX
(1054 m.. Buffet); oberhalb das Grand-Hotel von
Caux und weiter links unten das Caux-Palace-H6tel,
neue luxuriose Hauser, beide im Besitz ein und
derselben Gesellschaft (200 Zimmer von Fr. 4.—
bis 10.—, Mahlzeiten zu Fr. 1.50, 3.50 und 5.—;
Pensionspreis: Fr. 11.— bis 20.—) und mit herr-
lichem Rundblick auf den See, die Savoyer und
Walliser Alpen.»

40. Ein Franzose, Baron de Foug^re, hatte Th^ophile
Rouge die Anregung gegeben, eine Pension zu
errichten: «Bauen Sie eine Villa, und ich werde
sie mieten.»

41. Henri Nesd6, Begriinder des groBen Schweizer
Untemehmens, das seinen Namen tragt, hatte 1877
sein Gesch^t an Jules Monnerat, Stadtprasident
von Vevey, Pierre-Samuel Roussy und Gustave
Marquis verkaufr. In Ruhe imd Frieden lebte er
bis zu seinem Tode mit seiner Gattin abwechselnd

in seinem Haus in Montreux und in dem, das er
in Glion hatte bauen lassen (und das spater die
Pension Primavera wurde). AnlaBlich des Verkaufs
seines Untemehmens hatte er eine wunderschone

zweispannige Equipage erhalten, um die Pierre
Baumann sich kiimmerte.

42. Philippe Faucherre hatte drei Sohne; der jungste
von ihnen, Georges, 1883 geboren, erwarb 1925
die franzosische Staatsbiirgerschaft. Er wurde
ebenfalls Hotelier und wohnte in Paris. Leider

konnte trotz aller Nachforschungen nicht ermittelt
werden, wie lange Philippe Faucherre noch bei
seinen Sohnen in Frankreich lebte.

43. Der Artikel aus der Gav^ette de Lausanne vom 2 5. April
1917 begann folgendermaBen: «Ami Chessex
wurde am 5. M^z 1840 in der Gemeinde « Planches »
(Montreux) geboren, wo sein Vater President
und Richter am Bezirksgericht war. Er besuchte in
Montreux die Schule und vervollstandigte seine
Ausbildung durch personliche Studien, Reisen und
Praktika. Der Name Ami Chessex wird fiiir immer

verbunden sein mit dem Aufstieg von Montreux als
Fremdenverkehrszentmm imd mit der Griindung

des Hohenluftkurortes Leysin. In der ganzen
Gegend gibt es kein Untemehmen, fiir das er
nicht Interesse gezeigt und zu dem er nicht durch
den Einsatz seiner Person, mit seiner lebhaften
Intelligenz, seinem Sinn fiir Ordnung und Orga
nisation sowie seiner reichen Erfahrung beigetragen
hatte. Sein Name bleibt — gleich wie der anderer
aufopfernder Mitbiirger — verkniipft mit dem Bau
der Drahtseilbahn Territet-Glion, die ein glanzvoiles
Heldenstiick war imd spater als Zahnradbahn bis
auf den Gipfel der Rochers-de-Naye fortgefuhrt
wurde; mit der Drahtseilbahn Territet-Mont-Fleuri
und der von Aigle nach Leysin; mit dem Bau des
Grand-Hotel von Territet, des Palace von Caux; mit
der Anlage der « Forces motrices de la Grande-Eau
et du lac Tannay », mit der Grundung der « Soci6t6
romande d'dectricit^». Am 9. November 1862
wurde er in den Gemeinderat der «Planches»

gewahlt, dessen Vorsitz er ab 1894 einige Jahre
lang fiihrte und dem er ohne Unterbrechung
angehorte. Der Rat hatte am 10. Dezember 1912
den fiinfzigsten Jahrestag seiner Wahl gefeiert. Der
Ratsprasident Dr. Paul Vuilleumier rief den Tag
seiner Wahl in die Erinnerung zuriick und betonte,
daB er als Gemeinderat zu den Bestandigsten und
Eifrigsten gehorte-« Sie haben, sagte Herr Vuilleu
mier, seit funfzig Jahren fur die erfreuliche Ent-
wicklung unserer Gemeinde und selbst der Nach-
bargemeinden mehr getan als jeder andere ».
« Bei den allgemeinen Wahlen vom Marz 1889 war
Ami Chessex vom Wahlkreis Montreux in den
GroBrat gewahlt worden, dem er bis Januar 1899
angehorte. Wir verdanken ihm die Grundung der
« Soci6t6 d*utilit6 publique » von Montreux, deren
aufopfernder Prasident er war. Auch in der « Soci6t6
des h6teliers » von Montreux und in der « Soci6t6
suisse des hdteliers » fuhrte er den Vorsitz... »

44. Die 7125 Obligationen im Nennwert von Fr. 500.—
erhalten ein Wandlungsrecht fur 20% des Nenn-
wertes und werden auf Fr. 400.— zu 5 % ermaBigt.
Um diesen Verlust und den der seit 1916 nicht
mehr gezahlten Zinsen auszugleichen, erhalt jede
Obligation zustelich eine bevorrechtigte Aktie zu
Fr. 200.— mit Falligkeitstermin am 31. Marz 1921
und eine Dividende, die auf maximal 6% begrenzt
ist.

Die 5000 Aktien zu Fr. 500.— des Gesellschafts-
kapitals erhalten ein Wandlungsrecht fur 3/5
des Nennwertes und werden auf Fr. 200.—

ermaBigt, wodurch das Gesellschaftskapital von
Fr. 2 500 Coo.— auf Fr. i 000000.— reduziert wird.



Anmerkungen

Es wird jedoch emeut durch die Ausgabe von
5000 Vorzugsaktlen von Fr. 200.— 2u 6% auf den
Anfangsbetrag von Fr. 2 500 000.— angehoben.

45. Wahrend dieser zwanzig Jahre konnte nur in vier
Jahren ein Gewinn verzeichnet werden: 1919,
1924, 1927 und 1928, alle anderen endeten mit
einem Defizit.

46. Damals wurden mehr als Fr. 200 000.— fiir die
Modernisierung des Grand-Hotel investiert.

47. «In der Schweiz (Hohe iioo m.) zu verkaufen:
Bedeutendes Hotel, groBer Komfort, 300 Betten,
ICQ Privatbader, in einem Sommer- und Winterer-
holungsort in der franzosischen Schweiz, mit
Zufahrt per Eisenbahn oder iiber ausgezeichnete
FahrstraBe. FlieBendes Wasser und Telephon in
den Zimmern. Geraumige Aufenthaltsraume,
Geschafte. GroBe Garagen. Sechs Gebaude,
350 000 m2 Gelande, eigene Quellen. Sportanlagen.
Grandioses Panorama. ArztUch empfohlenes Klima.
Die Baulichkeiten sind in ausgezeichnetem Zustand
und wurden sich besonders fiir ein groB angelegtes
Institut oder als Sitz intemationaler Vereinigungen
eignen. Giinstiger Preis.» Diese Anzeige erschien
in der N.Z.Z. vom i. Juli 1937, im Journal de
Genhe vom 7. Juli, in Le Jour, Paris, vom 14. Juli,
in Le Soir, Briissel, vom 31. Juli.

48. Das Konkursamt von Montreux verkaufte am
13. April 1942 das Hotel Regina an den Hotelier
Joseph-Melchior Donni aus Luzern. Letzterer
verkaxifte es am 24. Mmz 1943 weiter an die Immo-
biliengesellschaft A.G. Regina, die fiir die von
Herrn Duttweiler geschaffene Organisation Hotel-
Plan Betten besorgte.

49. Der « Credit Fonder Vaudois » imd die Schweizer
Volksbank batten beide Schuldforderungen gegen-
iiber dem Villars-Palace und dem Giux-Palace.

Durch den Austausch dieser Fordenmgen erhielt
der « Credit Foncier Vaudois » die KontroUe iiber

das Villars-Palace imd die Schweizer Volksbank

iiber das Caux-Palace.

50. Der Text der Postkarte lautete wie folgt: « August
5 th, 1903, Rochers-de-Naye, Switzerland. Dear
parents. The music of the cow-bells gives me much
pleasure. Watch the cows for hours as they graze
in these rich Alpine heights. We are firm friends.
There are as many as fifty together and each cow
has a bell.»

51. Vgl. Frank N.D. Buchman, Remaking the World,
Blandford Press, London, 1961, S. 14.

52. Vgl. Frank Buchman, Fiir eine neue Welt, Caux-
Verlag, 1961, S. 43:«Ich sehe die Schweiz als einen
Propheten unter den Volkem und als einen Friedens-
stifter in der Volkerfamilie. Ich sehe, wie durch die
personliche Verantwortung einzelner vor Gott ein
lebendiges Christentum zur lenkenden Kraft im
Staate wird. Ich sehe, wie die Kirche in der Schweiz
aus einer solchen Vollmacht lebt, daB sie den
Christen vieler L^der eine Mission sendet. Ich

sehe, wie Schweizer Gesch^sleute den Fiihrem der
Weltwirtschaft zeigen, daB Vertrauen zu Gott die
einzige Sicherheit ist. Ich sehe, wie schweizer
Staatsmanner den Beweis erbringen, daB gottliche
Fiihrung die einzig praktische Politik ist. Ich sehe,
wie die Schweizer Presse ein machtvolles Beispiel
dafiir wird, was eine Presse sein sollte: der Herold
einer neuen Weltordnung.»

53. Vgl. Le Rearmement moral — Un Combat pour la
Paix, Dokumente herausgegeben von H. W. Austin,
Paris und Berne, SS. 37-39. Zu den Unterzeichnem
dieses Appells gehoren unter anderen: der Oberst
Korps Kommandant Henri Guisan, Professor Max
Huber, Jean Martin, Direktor des Journal de Genhe,
Edouard Miiller, Prasident des Aufsichtsrates von
Nestl6, Albert Picot aus Genf und Enrico Celio

aus dem Tessin.

54. Vgl. Christopher Sykes, Troubled Loyalty — A
Biogyaphy of Adam von Trott, SS. 370-431.

55. Kaujvertrag:
Der folgende Kaufvertrag wird abgeschlossen
zwischen der Schweizer Volksbank, im folgenden
der Verkaufer, und den Herren Philippe Mottu-
de Trey, Bern und Robert Hahnloser-Gassmann,
Ingenieur, Zurich, die im Namen der im Entstehen
begriffenen « Stiftung fur Moralische Aufriistung »
handeln imd im nachfolgenden der Kaufer genannt
werden.

Artikel i

Der Verkaufer verkauft an den Kaufer:

a) Die Hypotheken, die die Gebaude der Immobi-
liengesellschaft von Caux A.G. belasten, d.h.

Fr. 450 000.— im i. Rang
Fr. 450 000.— im 2. Rang

einschlieBlich der seit 30. Juni 1946 riickst^digen
Zinsen.

b) Die in seinem Besitz befindlichen Inhaberaktien
der Immobiliengesellschaft von Caux A.G., d.h.:
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Fr.

12 000 Vorzugsaktien A zu jeweils
Fr. lo.— I20 000.—

6 ooo Vorzugsaktien B zu jeweils
Fr. 40.— 240 000.—
219 Vorzugsaktien C zu jeweils
Fr. 2.— 438.—

Nennwert insgesamt 360 438.—
Der Kaufer nimmt zur Kenntnis, daB auCerdem
folgende Aktien in Umlauf sind:
14 781 Vorzugsaktien C zu jeweils
Fr. 2.— 29 562.—
5 000 Stammaktien zu jeweils
Fr. I.— 5 000.—

Artikel 2

Der Verkaufspreis betragt;
Fr.

I 050000.— (eine Million funfzigtausend Francs);
der Kaufer verpflichtet sich, diese
Summe wie folgt zu bezahlen:

450 000.— ami. Juli 1946 imddenRestbetragvon
600000.— bis spatestens 31. Dezember 1946.

I 050 000.— insgesamt.
Fiir die Zahlimgen nach dem i. Juli 1946 richtet
der Verkaufer an den Kaufer eine Zinsforderung
von 314% pro Jahr.
Der Verkaufer garantiert, daB die Bilanz der
Gesellschaft vom 30. Juni 1946 keine Verpflichtungen
gegenuber Dritten enthalt auBer den hypothe-
karischen AuBenstanden, die an den Kaufer
abgetreten werden.

Artikel)

Der Ubergang der Gewinne und Verluste erfolgt
am I. Juli 1946. An diesem Tage wird das verkaufte
Gut dem Kaufer iibertragen.

Artikel 4

Sofort nach der Desinfektion, die die Immobi-
liengesellschaft von Caux A.G. an den zuvor von
Internierten bewohnten Raumen vornimmt,
wird das Hotel Esplanade dem Kaufer zur Verfugung
gestellt, der insbesondere

die Kontrolle und Obernahme des Hotelmobi-

liars und -inventars auf der Grundlage der
Aufstellung, die dem Kaufer ubergeben wurde,
und

b) die Sauberung, Instandsetzung und Reparaturen
am Mobiliar, am Inventar imd an den Gebauden

ubernehmen wird, die zur Wiederaufnahme des
Hotelbetriebes am i. Juli 1946 notwendig sind.

Alle Kosten, die durch diese Arbeiten anfallen,
gehen zu Lasten des Kaufers. Dagegen verpflichtet
sich der Verkaufer, als Entschadigung fur die
Reinigungsarbeiten, die der Kaufer am Hotel
vornimmt, diesem eine einmalige Pauschale in
Hohe von Fr. 15 000.— zu iiberweisen.

Artikel j

Dem Kaufer ist bekannt, daB die Immobilienge-
sellschaft von Caux dem Verkaufer jeglichen
Rechtsanspruch auf Schadenersatz mit Zinsen iiber-
lassen hat, die sie bei der Schweizer Militarver-
waltung angesichts der Dberbeanspruchung und
der unzureichenden Sauberung des Hotel Esplanade
geltend machen kann. Der Kaufer anerkennt in
aller Form diese Abtretung imd erklart sich
ausdriicklich damit einverstanden, daB die gesamte
Entschadigungssumme ohne Abziige dem Verkaufer
gehort, selbst wenn die Zahlung erst nach dem
I. Juli 1946 erfolgen sollte.

Artikel 6

Der Verkaufer verpflichtet sich:
a) seine Vertreter aus dem Aufsichtsrat der Immo-

biliengesellschaft von Caux zuriickzuziehen und,
falls der Kaufer dies wiinscht, auch die anderen
Mitglieder aufzufordern, ihr Mandat im Auf
sichtsrat niederzuiegen;

b) sobald der in Artikel 2 vereinbarte Kaufjpreis
vollstandig gezahlt ist, das Sperrkonto freizu-
geben, das Frau Philippe Mottu personlich bei
der Schweizer Volksbank Montreux eingerichtet
hat und das fiir einen eventuellen Riicktritt von

seiten des Kaufers eine Sicherheit darstellt.

Montreux, am fiinfundzwanzigsten Mai neunzehn-
hundertsechsundvierzig.

Die vertragschlieBenden Parteien
Hadorn/Brandt
Philippe Mottu

Robert Hahnloser

56. Der neue, am 2. Juli 1946 ernannte Verwaltungsrat
der Immobiliengesellschaft von Caux bestand aus:
Robert Hahnloser f i95o> Pierre Joseph, Erich
Peyer, Eric Thi6baud, Charles Hochstrasser,
Philippe Mottu, Lucie Perrenoud (1946-1952). Als
Ratsmitglieder wurden ernannt: 1947 Emmanuel
de Trey; 1948 Charles Rudolph; 1950 Henrik
Schaefer und Rene Thonney; 1951 Dora Hahnloser;
1952 Heinrich Karrer.
Dieser Rat war fiir die Geschafte der Immobilien

gesellschaft von Caux im Namen der Stiftung
verantwortlich, die mehr als 90% des Kapitals
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besaB. Bei dem Ankauf der Immobillengesellschaft
Regina im Jahre 1947 wurde derselbe Rat mit
der Verwaltung dieser Gesellschaft zugunsten
der Stifhing beanftragt. Das Finanzdepartement
des Kantons Waadt setzte einen Preis von

Fr. 2 140 000.— fiir die Immobillengesellschaft von
Caux xmd von Fr. 590 000.— fiir die Immobilien-
gesellschaft Regina fest. Die beiden Gesellschaften
wurden am 16. November 1961 aus dem Handels-
register gestrichen.

57. Das H6tel Maria wnrde am 7. Marz 1947 fur einen
Betrag von Fr. 225 000.— gekauft. Das gesamte
Kapital der Immobillengesellschaft Regina wurde
am 8. Marz 1947 in Hohe von Fr. 830000.—
erworben. Das Hotel Alpina wurde am 15. Juli 1949
fur Fr. 175 000.— gekauft.

58. Vgl. Frank Buchman, op. cit., SS. 216-217.

5 9. Zitiert von Peter Howard, FrankBucbmans Geheimnis,
Deutsche Verlaganstalt, Stuttgart, 1961, S. 14.

60. Vgl. Peter Howard, Welt im Aufbau, Caux-
Verlag Paris, 1951.

61. Vgl. Gabriel MAKCEL,Hoffmmg im Wandel, Deutsche
Verlaganstalt, Stuttgart, S. 26

62. Vgl. Frank Buchman, op. cit., S. 188.

63. Vgl. Peter Howard, Beaverbrook — A study of Max
tbe Unknown, Hutchinson, London, 1964.

64. Vgl. Frank Buchman, op. cit., SS. 188, 201, 213,
219, 220 und 260. Ebenso: Peter Howard,
op. cit. SS. 194-196.

65. Mr, Brown steigt berab, von Peter Howard
Renaissance Verlag, Luzern, 1965.

66. Vgl. Campbell/Howard, L'Amerique a besoin d'une
Ideologic, Editions de Caux, 1957, SS. 7-31.

67. Rat der Stiftung fiir Moraliscbe Aufriistung: Griin-
dungsmitglieder: Philippe Mottu*, Konrad von
Orelli*, Robert Hahnloser t 1950, Erich Peyer
(1946-1968), Jules Rochat (1946-1958).
19 ji emannt: Frank N. D. Buchman f 1961,
Kenaston Twitchell (1951-1964), John Caulfeild
t 1968, Frau Dora Hahnloser*, James Trehane
(1951-1958), Kenneth Beiden*, Henrik Schaefer*,
Daniel Mottu*, Carl-L^onhard Burckhardt (1951-
1958), Thdophile Spoerri*, Charles Haines (1951-
1958), Ray Foote Purdy f 1965, Robert Carmi-
chael*.

19j9 emannt: Charles Rudolph*.
19j8 emannt: Otto Beming (1958-1962), Gottfried

Anliker*, Paul-Emile Dentan*, Heinrich Karrer*,
Albert Sillem*.

1962 emannt: Peter Howard f 1965, Gerhard
Grob*.

19^4 ^i^tmt: Seine Hoheit Richard Prinz von
Hessen f 1969.
196; emannt: Pierre Spoerri*.
* Gegenwartig (Marz 1969) Ratsmitglied.

68. Um unmiBverstandlich den Charakter der Gemein-

nii^gkeit zu wahren, hat die Stiftung 1965 eine
Aktiengesellschaft gegriindet: Caux-Verlag, Theater
und Film, A,G,, der von der Moralischen
Aufiiistung alle Aufgaben iibertragen werden, die
von seiten Dritter als kommerziell angesehen
werden konnten.

69. Statut der Stiftung fiir Moraliscbe Aufriistung, am
14, April 196J vom Stiftungsrat genebmigt

Artikel i

Unter dem Namen «Stiftung fiir Moralische
Aufriistung» (« Fondation pour le R6armement
moral» — « Fondazione per il Riarmo morale » —
«Foundation for Moral Re-Armament») besteht
gem^ Art. 80 ff des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches eine Stiftung, welche, abgesehen von
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen, durch die
gegenwartigen Statuten geregelt wird.

Artikel 2

Der Sitz der Stiftung befindet sich in Luzern.

Artikel 9

Die Stiftung fiir Moralische Aufriistung hat zum
Zweck, den Glauben an Gott und eine Lebens-
haltung gem^ den gottlichen Gesetzen zu verbrei-
ten.

Die Stiftung versucht, ihr Ziel zu erreichen, indem sie
Menschen imd Volkem hilft, gem^ den christlichen
Grundsatzen der absoluten Selbstlosigkeit, absoluten
Liebe, absoluten Reinheit und absoluten Ehrlich-
keit zu leben. Zu diesem Zweck veranstaltet sie

Konferenzen und Versammlungen, veroffentlicht
sie Zeitungen und illustrierte Zeitschriften, besorgt
sie die Herausgabe, den Kauf und Verkauf von
Biichern, die Herstellung und den Verleih von
Filmen. Sie verbreitet die Grundsatze mittels der

Presse, des Rundfunks, des Femsehens, des Kinos
und Theaters.

Die Stiftung sorgt unter anderem auch fiir die
materiellen Mittel, die fiir die Verwirklichung des
Programms der Moralischen Aufriistung notwen-
dig sind.



Artikel 4

Das Kapital der Stiftung wird diirch eine erstmalige
Einzahlung von Fr. 25 000.— (fiinfundzwanzig-
tausend Franken) gebildet. Es wird durch frei-
willige Gaben geaufnet.
Der Stiftungsrat wird entscheiden, ob die nicht
verteilten Einnahmen, Schenkungen und Erb-
schaften auf neue Rechnung zur Verfugung des
Stiftungsrates iibertragen oder zum Kapital ge-
schlagen werden.
Der Stiftungsrat kann jederzeit, wenn es ihm
zweckmassig erscheint, Einzahlungen vornehmen
oder die notwendigen Summen nicht nur vom
Einkommen der Stiftung, sondern auch vom
Kapital abheben.

Artikel j

Die Organe der Stiftung sind
a) der Stiftungsrat
b) die Finanzkommission
c) die KontroUstelle

Artikel 6

Der Stiftungsrat setzt sich aus 5 bis 20 Mitgliedern
zusammen.

Im Falle einer Vakanz, des Todes oder der Demission
eines Mitgliedes bezeichnen die verbleibenden
Mitgleider des Stiftungsrates den oder die Nach-
folger. Sollten alle Mitglieder des Stiftungsrates
gleichzeitig ausscheiden, so wird der neue Stif
tungsrat von der Aufsichtsbehorde aufVorschlag der
Vertreter der Moralischen Aufrustimg emannt.
Die Mehrheit der Mitglieder des Stiftungsrates muss
schweizerischer Nationalitat sein.

Artikel 7

Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Stiftung.
Er konstituiert sich selbst. Er vertritt die Stiftung
nach aussen und bestimmt die fur die Stiftung
zeichnungsbef echtigten Personen sowie die Art ihrer
Zeichnung. Als Zeichnungsberechtigte konnen auch
Personen bezeichnet werden, die nicht Mitglieder
des Stiftungsrates sind. Diese zeichnen kollektiv
mit einem zeichnimgsberechtigten Mitglied des
Stiftungsrates.
Der Stiftungsrat hat insbesondere folgende Pflichten
und Befugnisse:
a) Vomahme aller Massnahmen, welche zur

Aufrechterhaltung der Stiftung notwendig sind.
b) Verwaltung des Stiftungsvermogens.
c) Verfiigungen iiber Liegenschaften.
d) Er kann Beitrage an die Unterhalts- und

Reisekosten der Personen bewilligen, die er
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mit der Durchfuhrung der statutarischen Auf-
gaben beauftragt hat.

e) Genehmigung der Jahresrechnung und des
Jahresberichtes.

f) Beschlussfassimg iiber alle Massnahmen zur
Erreichung des Stiftungszweckes gemass Art. 3
der Statuten.

g) Aufstellung und Abanderung eines Stiftungs-
reglements.

Artikel 8

Der Stiftungsrat wahlt den Prasidenten, Vize-
prasidenten und Sekretar. Ihre Kompetenzen werden
in einem Reglement umschrieben. Ihre Amtszeit
betragt drei Jahre. Wiederwahl ist unbeschrankt
zulassig.

Artikel 9
Der Stiftungsrat wahlt ferner die Finanzkommission
auf drei Jahre. Ihre Aufgaben und Kompetenzen
werden in einem Reglement festgelegt. Wiederwahl
ist unbeschr^kt zulassig.

Artikel 10

Fiir Beschliisse des Stiftungsrates ist das absolute
Mehr aller Mitglieder erforderlich. Die Beschliisse
konnen auch auf dem Zirkularwege gefasst werden,
sofern nicht ein Ratsmitglied miindliche Behandlung
des Geschaftes verlangt. Bei Zirkularbeschliissen
ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der schriftlich
abgegebenen Stimmen erforderlich.
Der Stiftungsrat tritt zusammen, so oft es die
Umst^de erfordem, mindestens aber alle sechs
Monate.

Artikel //

Der Stiftungsrat bezeichnet jedes Jahr als Kon
troUstelle ein Mitglied der Schweizerischen Verei-
nigung der Rechnungspriifer oder eine Treuhand-
stelle. Der Bericht wird dem Stiftungsrat vorgelegt
und wird durch diesen der Aufsichtsbehorde samt
der Jahresrechnung unterbreitet.

Artikel 12

Die Auflosung der Stiftung kann nur in den vom
Gesetz vorgeschriebenen FaUen stattfinden.
Im Falle der Auflosung darf das Vermogen der
Stiftung nur fur gemeinniitzige Zwecke verwendet
werden. Der Stiftungsrat entscheidet iiber die
Verwendung des Stiftungskapitals unter Vorbehalt
der Zustimmung der Aufsichtsbehorde.

70. Das Kapital der Stiftung wurde zunachst durch die
Aktien der beiden ImmobiliengeseUschaften von
Caux und Regina bis zum Jahre i960 gebUdet,
sparer, nach der Auflosimg dieser beiden GeseU-
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schaften, durch den Besitz der Gebaude xind
Grundstiicke von Caux.

71. In Frankreich: Association pour la formation de cadres
du Rearmement moral, als gemeinniitzige Einrichtung
anerkannt.

Adresse: 68, boulevard Flandrin, Paris 16®.
72. Vgl. Frank Buchman, op. cit. S. 262/3
73. Vgl. Philippe Mottu: Revolutions politiques et

Revolution de I'Homme, Teil II: Les coordonn6es
du monde moderne, SS. 134-183, Editions de la
Baconni^e, Neuchitel, 1967.

74. Vgl. Frank Buchman, op. cit. S. 211.
75. Vgl. Frank Buchman, op. cit. S. 77.
76. Peter Howard, Rede vom 29. Marz 1964 in

London.

77. Erklarung von Baron Hans von Herwarth, in jener
Zeit Staatssekretar an der Bayrischen Staatskanzlei.

78. Vgl. Gabriel Marcel, op. cit. S. 36 ff.
79. Bericht iiber die Weltkonferenz der Moralischen

Aufriistung 1948, S. 82.
80. Amtsblatt der deutschen Regierung vom 10. August

1961.
81. Konrad Adenauer, Memoir en 194J-19J), frz.

Ausgabe: Hachette, Paris, 1965, S. 193.

82. Vgl. Frank Buchman, op. cit., Vorwort zur franzo-
sischen Ausgabe von Robert Schuman, S. 422.

83. Vgl. Robert Schuman, Pour I'Europe, Nagel, Paris,
1963.

84. Vgl. Frank Buchman, op. cit., S. 233.

85. Vgl. in diesem Zusammenhang:
a) Professor Henri Rieben, Des ententes des maitres

de forge au Plan Schuman, S. 327.
b) Revue de Sciences politiques, 1956, VI, P. Ger-

BERT, La Genese du Plan Schuman, S. 545.
c) R. C. Mowat, Ruin and Resurgence, London,

1966, SS. 220, 233 und 380.

86. Erklanmg Si Bekkais vom 15. Oktober 195 3 in Caux.

87. Vgl. auch Campbell/Howard, L*Amerique a besoin
d'une Ideologie, SS. 112-118.

88. Mohamed Masmoudi, Radikaler als Gewalt, Caux-
Verlag, 1969.

89. Vgl. Campbell/Howard, op. cit., SS. 118-119.
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