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Llebe Leserin,
lieber Leser /

Mehrere Beitrage in dieser Aus
gabe beriihren das Thema Horen,
Horchen. Interaktivitat ist in der Er-

ziehung, bei der Arbeit und in der
Freizeit gefragt. Dies konnen wir bei-
spielsweise in der Entwicklung der
Kommunikationsmittei im Alltag
verfolgen.

Die CAUX-lnformatlon

berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wunden der Geschichte heilen

♦ die moralische und
geistige Dimension der
Demokratie starken

♦ den Einzelnen und
die Familie fordern

♦ ethisches Engagement
in Beruf und Unternehmen

unterstutzen

♦ Gemeinsinn und Hoffnung
in den Stadten beleben

♦ Verbindungen zwischen
Menschen verschiedener

Kulturen schaffen

Unser Nachbar steht schon auf

dem Parkplatz vor dem Hans, wird
sich gewahr, dass er etwas vergessen
hat. Er greift zum Handy, um seiner
Gattin zu melden, was ihm fehlt. Ein
paar Sekunden spater offnet sich im
2. Stock ein Fenster und der vermiss-

te Gegenstand wird schon herunter-
geworfen. - Cool, nicht wahr?

Ein Fiuggast schreitet am Zielort
in die Ankunftshalle und blickt su-

chend um sich. Auch er greift zum
Handy, spricht und schaut standig
bin und her - ohne Erfolg, well die
Ankunftshalle recht voli ist. Der An-

reisende hebt plotzlich resolut seinen
Arm wie ein guter Schiiler im Klas-
senzimmer. Alsbald geht ein erlostes
Schmunzein iiber sein Gesicht und

sein Korper entspannt sich. Er hat
offenbar ein eben vereinbartes Hand-

zeichen der gesuchten Person in der
Ankunftshalle sehen konnen. - Cool,
nicht wahr?

Vor etwa achtzig Jahren waren
Forscher im siidlichen Afrika unter-

wegs, um der Nachweit die Zivilisa-
tion der Buschmann-Yolker zu er-

klaren. Nach einer tagelangen Jagd
war endlich das richtige, lang ersehn-
te Wild gefunden und (ohne Feuer-
waffen!) auch eriegt worden. Gliick-
lich und mude machte sich die

Jagdgeseilschaft auf den Riickweg
ins Basislager des Stammes. Kilome-
terweit entfernt horten die begleiten-
den Forscher unverhofft schon den

Freudengesang der Stammesgenos-
sen, lange bevor die Jager von ihrer
miihsamen, erfolgreichen Pirsch und
schliesslich dem unausweichlichen

Umstellen und Erlegen batten be-
richten, und sogar bevor selbst der
schnellste Bote hatte eintreffen kon

nen. Die Forscher erkundigen sich
bei ihren Buschmann-Jagern, wie
dies moglich sei. Der Dolmetscher
klopft auf seine Brust und sagt: «Der
Telegraf bier drin.» ... Gebiihrenfrei!
- Mega-cool, nicht wahr?

Vielieicht doch mal was lesen iiber

die Kunst des Horchens?

Mit den besten Wiinschen fiirs

neue Jahrhundert

Ihr C.L-Team
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Horen, ecoute..., are you listening?

«Hdren: wer kaiin das sc/ton richtig? Aufeinander horen, seine Um-
welt horen, in sich hineinhoren, Gott horen... Gibt es nicht vieles in un-
serent privaten oder beruflichen Leben, was nach stillem Besinnen oder
Verarbeiten ruft? Undgibt es nicht Dinge, die wir einfach iiberhoren?
Oder Entscheidungen, die im ruhigen Horchen getroffen werden sollten?
Wie finden wir unseren Weg in einer Welt voiler Dezibel und aggressiver
Bilder?»

Tiichtigfruhstucken gibt Kraftfur den Tag.

Gate Fahrt ins neue Jahr!

So wurde zur Wintertagung fur Famili-
en in Caux eingeladen, die vom 26. De-
zember 2000 bis 2. Januar 2001 stattfand.

150 Menschen aus vierzehn Landern fan-

den sich ein. Dazu kamen 70 Tagesbesu-
cher aus Lettland. Sie waren auf einer

Busreise in Westeuropa und wollten die
Gelegenheit zu einem Kurzbesuch in
Caux ergreifen, weil laut einer ihrer Orga-
nisatorinnen die Moralische Aufriistung
relevant fur die personliche Orientierung
der Menschen und ihre Verantwortung in
der Gesellschaft sei.

Zuhoren auf der Strosse...

Der Strassenpfarrer Jan de Haas aus
Lausanne hielt einen Vortrag iiber seine
Arbeit. Er geht den Menschen nach, die
auf der Strasse leben, um ihnen zu-
zuhoren und zu helfen. «...Dabei hob er

die Art des Zuhorens hervor, die bei sei
ner Arbeit ganz wichtig ist. Die Men
schen wollen sich verstanden wissen und

sollen erfahren, dass sie auch selber etwas
erreichen und sich als Menschen aner-

karmt fuhlen k6nnen», berichtet das Caux
Journal, eine Tageszeitung der Winter-
konferenz, die jeweils vor dem Friihstiick
vor jeder Zimmertiir lag.

...am Telefon

Marc Milton wirkt ebenfalls in der

Gegend von Lausanne mit der partei-
und konfessionsunabhangigen Telefon-
seelsorge «Die dargebotene Hand». Dem
Caux Journal ist dariiber zu entnehmen:

«Er gab uns einen Einblick in einen
zutiefst selbstlosen, anonymen Dienst
an einsamen, oft verzweifelten Men
schen. Wer die Nr. 143 anruft, weiss,
dass dort 24 Stunden am Tag jemand
zuhoren wird, ohne dass die Heifer einen
personlichen Erfolg suchen. Weitere
Informationen hierzu gibt es unter
www.tel.l43.ch/.»

Das bewusste, geubte Zuhoren sei
nicht in erster Linie auf der Ebene des

Konnens zu erlangen, sondern als Le-
bensart, erlauterte Monique Borel in
einem anderen Seminar.

... in der Natur

An einem Abend bewegte sich eine
lange Schlange von Teilnehmem mit
Fackeln den Berg hinauf, um insgesamt
anderthalb Stunden in die Natur hinein-

zuhoren. Alle batten bei der Nachtwande-

rung ihre Freude - auch in der Stille.
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erfest mit Ait und Jung

Die Redaktion des Caiix Journals hat-
ten Christiaan de Pous aus den Niederlan-
den und Jean-Christophe Thieke aus
Deutschland inne. Eine Ausgabe bestand
jeweils aus den Rubriken Gestern, Heute,
Ankiindigungen, Nachrichten und Wetter.
Fur die Verteilung der Konferenzzeitung
waren die flinken Teenager Matti Neid-
linger, Sebastian Brackle und Eva Neid-
linger besorgt.

...in der Famllie

Eine Teilnehmerin hielt abschliessend
fest: «Viele Familien waren an der Win-
terkonferenz, und ich fand es schon, dass
wir auch allerlei unabhangig von unsern

A '.' 'J
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... und Kindern

Eltern und Geschwistern unternehmen
konnten. Ich teilte z. B. das Zimmer nicht
mit meinen Schwestern, sondern wir hat-
ten andere Zimmerkolleginnen. Die Fa-
milie war jedoch immer in der Nahe, so
dass wir Gedanken oder Beobachtungen

mit jemandem, den wir gut kennen und
der auch uns gut kennt, austauschen
konnten. Ich konnte mir vorher nie vor-
stelien, dass es eine so gute Art gibt, mit
der Familie zusammen in ein <Lager> zu
gehen.»
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Gebet, Solidaritat, Freundschaft

1968, im Zuge der Aufbruchstimmung unter Studenten and Schiilern
in ganz Eiiropa and angeregt durch den erneuernden Wind des Zweiten
Vatikanischen Konzils, griindete der rdniisclte Abiturient Andrea Riccardi
mit einigen Kommilitonen eine Gruppe, die aufdas Evangeliuin horchen
und das Gehorte umsetzen woilte. Als Vorbilder dienten ihnen die ur-

christlichen Genieinden und die ersten Briider des heiligen Eranz von
Assisi. Ihren «Dienst am Ndchsten» begannen sie konkret mit der Griin-
dung einer Nachmittagsschiile fiir Strassenkinder in benachteiligten
Vororten. Aiis diesen «Volksscliulen» warden spdter die «Schulen fiir den
Frieden» fiir diese Kleinen und fiir Jugendliche.

Seither ist die Gemeinschaft gewach-
sen; heute setzen sich in dreissig Landern
in vier Kontinenten um die 30 000 Men-

schen in diesem Sinne ein. Die verschie-

denen Ortsgemeinschaften iiberall in der
Welt haben eine gemeinsame geistliche
Grundlage und befolgen dieselben Richt-
linien:

Das Gebet stellt den wesentlichen Teil

ihres gemeinsamen Lebens dar. Es ist das
richtunggebende Moment ihres Alltags.
Die erste Gruppe traf sich urspriinglich
zum allabendlichen Gebetsgottesdienst in
der ihnen zur Verfugung gestellten Kirche
Sant'Egidio im rbmischen Stadtteil Tras-
tevere: daher der Name der Gemein

schaft. Als die Teilnehmerzahl immer

mehr wuchs und sich diese wunderschone

Kirche als zu klein erwies, wurde ihnen
fur die Gebetszeiten und fur die Messen

an Samstagen und Sonntagen die Kirche
Santa Maria in Trastevere iiberlassen.

Das Mitteilen der guten Nachricht,
des Evangeliums, an all jene, die einen
Sinn fur ihr Leben suchen und erbitten, ist
der zweite Pfeiler des Gemeinschaftsle-

bens.

Der freiwillige, unentgeltiiche Dienst
an den Armen und Benachteiligten,
den Ausgestossenen und an den Rand
der Geselischaft Gedrangten ist der
nachste Teil ihrer Verpflichtung.

Hinzu kommt eine okumenische Ge-

sinnung sowie der Dialog, den das Kon-
zil als Weg zum Frieden und zur Koope-
ration zwischen den verschiedenen

Religionen, als Lebensart und als Mittel
zur Konfliktlosung empfahl.

Lebensmut und Selbstachtung

Als wir Ende November 2000 mit ei

ner Gruppe von sechs Mitarbeitern der
Moralischen Aufrustung aus Libanon,
Malta, den Niederlanden, Frankreich und

der Schweiz auf Anregung des Prasiden-
ten des Stiftungsrates fur Moralische
Aufrustung, Cornelio Sommaruga, bei
der «Sant'Egidio-Familie» im romischen
Stadtteil Trastevere zu Besuch waren,
fuhlten wir uns einerseits sofort wie zu

Hause und anderseits stark herausgefor-
dert durch die Art, wie die Freunde von
Sant'Egidio sich dort einsetzen. Die

Tage, Marilena und Franco, fuhrten uns
zum Beispiel ins Flaus an der Via Amici.
Die Menschen in der Warteschlange da-
vor werden von einer freundlichen jungen
Studentin empfangen, die sie fur einen
kostenlosen Besuch bei einem der dort all-

abendlich unentgeltlich arbeitenden Arzte
anmeldet, einen Gutschein fiir die Ess-
waren- oder Kleiderverteilung abgibt
Oder aber rechtliche Beratung, Hilfe beim
Ausfullen von Antragen fur eine Aufent-
haltsbewilligung oder Sozialhilfe vermit-
telt. Im ersten Stock stellt uns Marilena

drei der fiinf Bewohner einer von der

Sant'Egidio-Gemeinschaft renovierten
Wohnung vor: einen schwerkranken Itali-
ener, der in dieser Wohngemeinschaft
wieder Lebensmut und Selbstachtung ge-
funden hat und uns stolz «sein Team»

vorstellt: eine ebenfalls unheilbar er-

krankte Fliichtlingsfrau aus Eritrea und
einen Aids-kranken Afrikaner, der

«Unser Haus», renovieri von der Gemeinschaft.

sechs Mitarbeiter und der Griinder der

Gemeinschaft, Andrea Riccardi, liessen
uns auf unkomplizierte und diskrete Wei-
se Einblick in ihre verschiedenen Aufga-
ben nehmen.

Nebst der «F[auptarbeit», namlich dem
Gebet, wie es die Gemeinschaft auf ihrer
Webseite beschreibt, driickt sich dieser
Dienst am Nachsten in einer ganzen Pa
lette von Wirkungskreisen aus. Unsere
Gastgeber und Reiseleiter fiir die zwei

schiichtem, aber strahlend meint: «Ihr
hattet mich sehen sollen, als ich hierher-
kam: ein hoffnungsloser Aidsfall, ohne
Flaare, fast nur noch Haut und Knochen,
aber vor allem ohne jegliche Hoffnung!»

Beim Weitergehen durch die belebten
Strassen von Trastevere erzahlt uns Mari

lena mehr iiber «meine Freunde in der

Wohnung dort» und die Hunderte anderer
Todkranker, die von ihrem friiheren Fami-
lien-, Arbeits- und Bekanntenkreis vollig
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allein gelassen wurden und nun von der
Gemeinschaft betreut werden. Der junge
Afrikaner hat nicht nur das Vertrauen in

die Mitmenschen und danach in sich

selbst wieder erlangt; er ist auch dabei,
eine Beziehung zu seinem Schopfer zu
entdecken und den Giauben an ein Le-

ben nach dem jetzigen, von dem er
weiss, wie bald es vermutlich zu Ende
gehen wird. Nebst ihrer Aufgabe als
Sozialarbeiterin, Rechtsberaterin fur Ad-
optionsfragen und Gastebetreuerin bei
der Sant'Egidio-Gemeinschaft ist Mari-
lena verantwortlich fiir deren ganzen
Dienst an den Kranken und den unheil-

bar Kranken.

"Unset Haus"

Uns fiel besonders die Tatsache auf,
dass die Mitglieder der Gemeinschaft all
diese inzwischen Tausende von Men-

schen, um die sie sich taglich, all-
wdchentlich, oft iiber viele Jahre hinweg
kiimmern, als ihre persdnlichen Freunde
bezeichnen: «... meine Freundin Ada ...»;
man hort diese echte Freundschaft und

Zuneigung, die Achtung vor der Wurde
des Anderen heraus. Jede und jeder der
Freiwilligen iibernehmen diese Aufga-
ben, einschliesslich der Nachtwache bei
Kranken und der Begleitung zu Polizei-
behdrden usw., in ihrer Freizeit, das heisst
nach einem normalen Arbeitstag. So er-
staunt es keineswegs, wenn die kleine
Paola* uns das Leben mit den sechs an-
dern Kindern im renovierten Palazzo

nicht als «hier in unserem Kinderheim»
Oder so ahnlich beschreibt, sondem von
«unserem FIaus» und «unserer Familie»

spricht. Nachdem uns die Kinder stolz die

Grossstadt Rom: ein unendliches Tdtigkeitsfeld.

Aufzeichnungen ihres Videos Regenbo-
gen der Hoffnung gezeigt und uns verab-
schiedet haben, erklart Marilena unter-
wegs wieder: «Paola ist HIV-positiv, der
Vater an Aids gestorben, die Mutter aus-
serstande, sich um die Kinder zu kiim
mern. Ihre kleine Gespielin, die aufge-
weckt miterklart, dank Stiitzschuhen
muhsam gehen kann, ist ebenfalls tod-
krank...»

So konnte man weiter erzahlen: von
der Alterswohngemeinschaft an der Via

Ort der Stille im Innenhof.

Sacchi, von der Cantina, in der taglich
1200 Essen verteilt werden, von den re-
gelmassigen Besuchen bei jenen, die un-
ter den Briicken leben, von unzahligen
andern Gemeinschaften: in Rio de Ja
neiro, in Kolumbien, in Washington, Al-
gerien...

Den Freunden und

dem Frieden dienen

Durch ihre Freundschaft mit den Be-

nachteiligten sei die Gemeinschaft zum
Dienst am Frieden und an der Humani-
sierung der Welt gefuhrt worden, er-
klaren unsere Gastgeber weiter. Sie hat-
ten erkannt, dass der Krieg die Mutter
aller Armut ist. Deshalb sei die Frie-
densarbeit eine ebenso dringende Auf
gabe geworden, der sie sich durch das
Gebet, die Anteilnahme an schwierigen
Situationen, die Begegnung und den
Dialog widmen.

Alles habe damit begonnen, dass sie
von Fluchtlingen oder Asyl Suchenden in
Italien, die ihre Freunde wurden, von den
Schwierigkeiten in deren ursprunglicher
Heimat erfuhren. «Im Fall von Mosambik

begleiteten und forderten wir den Dialog
uber zehn lange Jahre hinweg, an andern
Orten zum Teil auch langer als dreissig

* Name von der Redaktion geandert
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Deutsch-judisches
Gesprach in Caux

wie im Fall von Guatemala. Afrika, das
am armsten und von Kriegen iiberzogen
ist, auch der Balkan und andere Gebiete
liegen Sant'Egidio am Herzen und stehen
im Mittelpunkt des Anteilnehmens und
des Einsatzes der Gemeinschaft.

Auf dieser Ebene stellt sie sich auch in

den Dienst des okumenischen und inter-

religidsen Dialogs. Seit 1987 setzt sich
Sant'Egidio international dafur ein und
veranstaltet jahrlich die grossen Gebets-
trefFen Uomini e religioni mit Vertretern
der grossen Weltreligionen - wie jenes
erste in Assisi und jenes vom vergange-
nen September in Barcelona.))

Beriihrt waren wir in diesem Zusam-

menhang von der Art, in der die Freunde
von Sant'Egidio mit der fur einen echten
Dialog notwendigen Heilung der Vergan-
genheit in ihrer eigenen schdnen Stadt
umgehen; Sie ergriffen die Initiative, all-
jahrlich gemeinsam mit der geachteten jii-
dischen Gemeinschaft von Rom vor der

ehemaligen grossen Synagoge in Traste-
vere eine Gedenkstunde an das Zusam-

mentreiben und den Zwangstransport in
deutsche Vemichtungslager eines grossen
Teils der jiidischen Bevdlkerung Roms
durch die Nazis im Jahre 1943 zu gestalten.

Personlich und tweltweit

Oft horen wir in Caux, dass Anderung,
Heilung und Versohnung auf internatio-
naler Ebene von der Anderung und Hei
lung in und zwischen Einzelnen abhangen.
Auf der Webseite mit den «neuesten

Nachrichten von Sant'Egidio» steht die
Meldung liber den Tod der 95-jahrigen
Sofia Kostis, die vor Jahrzehnten auf der
Flucht vor dem Krieg in Libanon nach
Rom gekommen war und friedlich in ei-
ner der Alterswohnungen der Gemein
schaft «umgeben von ihren liebsten
Freunden entschlafen» sei. Einige Ab-
schnitte weiter unten stehen Meldungen
iiber eine grosse okumenische Verge-
bungsfeier auf der Plaza de Mayo in Bue
nos Aires.

Die grosse Ahnlichkeit in den Ansat-
zen zum Dienst am Frieden in ihrer Ge

meinschaft und bei der Moralischen Auf-

rustung war derm auch das Thema
unseres Besuches in Trastevere, der seine
Fortsetzung in der Teilnahme einiger
Sant'Egidio-Freunde an den kommenden
Sommerkonferenzen in Caux finden

wird.

Marianne Spreng

4m 18. August 2000, gcgeu Ende der «Agenda der Vcrsdhnung», der
lefzteit Konferenzwoche des Cuux-Sommers 2000, setzten sich deutsche
imd jiidische Teihtehmer zu eliiem zwanglosen Gesprach urn den Mittags-
tisch zusammen.

Ausloser fur das Gesprach war ein
Kommentar der deutschen Dolmetscherin

Maria Wolf am Ende einer Podiumsdis-

kussion der Konferenzwoche. Rabbiner

Marc Gopin (USA) hatte in seinem Vor-
trag das Thema der «kollektiven Schuld»
angesprochen. Daraufhin erziihlte Maria
Wolf von den Erfahrungen ihrer Generati
on junger Deutscher, zwei, drei Genera-
tionen nach der Naziherrschaft, die in
ihrem Geschichtsunterricht permanent
mit den Schreckbildern des Holocaust

konfrontiert wurden und zu iluem eige
nen Land und dessen Geschichte ein ge-
brochenes Verhaltnis haben: «Nur als

Beispiel: Andere singen problemlos ihre
Nationalhymne, flir uns ist das Singen der
tmsrigen eher peinlich.» Die Frage an
Rabbi Gopin war daher: «Wenn es eine
kollektive Schuld gibt, die auch die Deut
schen meiner Generation zu akzeptieren
haben, miisste es dann nicht eines Tages
auch eine <kollektive Vergebung) geben?»

In einem anschliessenden Gesprach
mit Professor Hillel Levine (USA), der
iiber den Schmerz in der Frage betroffen
war und fur die Offenheit dankte, waren
sich beide einig, dass es sinnvoll ware,
die Diskussion iiber das komplexe Ver
haltnis von Deutschen und Juden in ei

nem weiteren Kreis zu fiihren.

So kam es zu dem Mittagessen, an dem
von jiidischer Seite Rabbi Marc Gopin,
dessen Frau und Mutter, Yehezkel Landau,
Leiter des «Offenen Hauses» in Ramleh

bei Jerusalem, Hillel Levine und von deut
scher Seite der Diplomat Hehnut Wegner
und seine Gattin Waltraut, die Juristen

. Claudia und Thomas Schmidt-Wegner, die
Dolmetscherin Anja Beckmann, ihi-e Kol-
legin Armette Frese mit ihrer Mutter, die
Gymnasiallehrerin Nicole Thieke, Pastor
Martin Eckhard Fuchs und Maria Wolf
teilnahmen. Ebenso dabei war Laura Ni-
gro (USA), die in den Staaten mit einer jii
dischen Organisation arbeitet.

Nochmals wurde die Frage aufgegriffen:
Werden Deutsche, unabhangig von der Ver-
antwortung fiir den Holocaust, die auch von

■  den nachfolgenden Generationen bis ans
Ende der Zeiten akzeptiert werden muss,
jemals die beffeiende Kraft der Vergebung
erieben? Die Frage entziindete einen regen
Austausch sehr personlicher Erfalirungen.

Wurzein der Gewalt

Yehezkel Landau erzahlte von seinem

ersten Besuch in Deutschland als Gast ei

ner jiidischen Frauengruppe. Er glaubte
sich eigentlich frei von sentimentalen Er-
innerungen oder Schreckbildern personli
cher Holocaust-Erfahrungen. Uberrascht
stellte er fest, dass kleine Dinge wie z.B.
die Lautsprecherstinune auf dem Bahn-
hof («Achtung! Der nachste Zug...!»),
eine Trambahn-Haltestelle mit Namen

«Krematorium» usw. ihn aufwiihlten.

Rabbi Marc Gopin sagte, er fiirchte
sich nach Deutschland zu reisen, auch
wenn er dort keine direkten Verwandten

verloren habe. Deutschland mache ihm

einfach Angst. Die Berichte iiber die jun-
gen Skinheads mit Naziparolen taten das
Ihrige dazu. Fur ihn sei der Ansatz fur die
Bekampfung dieser Bewegungen im friih-
kindlichen Erieben der Familie zu suchen.

Viele dieser Jugendlichen seien vaterge-
schadigt. Sie seien in einem gewalttatigen
Umfeld zerriitteter Familien, von einem
gewalttatigen und letztlich doch schwa-
chen Vater misshandelt aufgewachsen.
Als Heranwachsende wiirden sie daim

leichte Beute fiir Bandenfuhrer oder an
dere Kriminelle, auf jeden Fall Vaterfigu-
ren, die ihre Sehnsucht nach dem Vater
erflillen, den sie nie hatten, und eine emo-
tionale Kompensation fiir den Schmerz
des zerrutteten Familienlebens darstellen.
Neben der harten rechtlichen Bestrafung
miisse daher auf jeden Fall auch eine be-
gleitende Sozialarbeit, sowohl bei den
Straftatem im Gefangnis als auch praven-
tiv bei den Jiingeren in der Familie,
geleistet werden, um eine Ausweitung
dieser Bewegungen an der Wurzel zu be-
kampfen.

Der Wert der Erinnerung

Niemand erwartet eine einfache L6-
sung fiir das Problem. Maria Wolf sprach
einen weiteren Punkt an: «Wir sind ja
gerne bereit, die Erinnerung an den Holo
caust aufrecht zu erhalten und die Lektio-
nen daraus zu lernen. Aber ich frage
mich, wie lange wir uns fiir den Holo
caust noch schuldig fiihlen miissen und
fiir die Straftaten unserer Vorfahren noch

zur Kasse gebeten werden - wie viele Ge-
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denkstatten wir noch bauen mussen, be-
vor wir unbefangen mit Juden zusam-
menleben konnen, ohne ein schlechtes
Gewissen zu haben, Deutsche zu sein.»

Hillel Levine versuchte zu antworten,
indem er die doppelte Funktion der Ge-
denkstatten erlauterte: Zum einen seien

sie wichtig, weil sie die Erinnerung be-
wahrten; zum anderen - und dies mag
widerspriichlich erscheinen - hielten Mo-
numente, Mahnmale oder Museen die Er-

tung. Unsere kollektive Verantwortung -
nicht Schuld - sei es, dafiir zu sorgen,
dass Holocaust und Volkermord nie wie-

der stattfanden. Deshalb sei das Wissen

tiber die Vergangenheit so wichtig. Es be-
faliige die Menschen zu begreifen, wie so
etwas geschehen konnte und wie wir der-
gleichen in Zukunft verhindem konnen.

Annette Frese merkte hierzu an, die
Errichtung von Gedenkstatten sei viel-
leicht auch Ausdruck einer Hilflosig-

Letztlich ging die Zeit schnell um; der
Tiscli war sehr lang, die akustische Ver-
standigung nicht immer einfach. Den-
noch waren sich alle einig, dass es ein
fruchtbares Gesprach war und es wichtig
sei, dass Juden und Deutsche sich zusam-
mensetzten, nicht nur um ihre Angste imd
Sorgen zu teilen, sondem auch um ge-
meinsam dariiber nachzudenken, wie wir
Herausforderungen wie jener der Neona-
zis in Deutschland und der Diskriminie-

rung in der Welt begegnen konnen.

I

«... sich zusammensetzen, um gemeinsam nachzudenken, wie wir Herausforderungen begegnen kdnnen.»

innerungen in sich fest. Einerseits mach-
ten sie die Erinnerung unvergesslich.
andererseits zeigten sie, dass insbesonde-
re schmerzliche Erinnerung das Leben
nicht mit Bitterkeit iiberschwemme.

Ferner, meinte Levine, sei die Erfor-
schung der Lektionen aus dem Holocaust
wichtig: Wie konnten gebildete, kultivier-
te Menschen, die zu ihrer Familie, ihren
Nachbarn und den meisten Geschopfen
Gottes freundlich waren, zu brutalen
Massenmordem einiger, namlich der Ju
den, werden? Diese Lektionen zu lernen,
sie auf die Themen unserer Zeit zu iiber-

tragen und den kiinftigen Generationen
beizubringen sei unser aller Verantwor-

keit. Man mochte etwas Konkretes tun,
um die Vergangenheit wieder gutzu-
machen.

Vielversprechender Beginn

Irgendwann im Lauf der Gesprachs-
runde diskutierten die drei jiidischen
Gelehrten lebhaft unter sich die Frage,
wie wissenschaftlich oder praxisbezo-
gen die Arbeit jiidischer Historiker sein
musste und ob diese nicht eher zukunfits-

orientiert konkrete Vorschlage zur
Bekampfung oder Verhinderung ahnli-
cher Ereignisse ausarbeiten sollten, als
standig in der Vergangenheit herumzu-
wiihlen.

Deutsche, Juden, aber auch andere,
die nachtriiglich von der Begegnung
erfuhren, zeigten grosses Interesse und
bedauerten, nicht dabei gewesen zu sein.
Man war sich einig, dass dies ein viel
versprechender Anfang sei, der sich
zu einer Initiative fur Veranderung ent-
wickeln konnte. Mdglich ware ein
erneutes deutsch-judisches Gesprach
oder sogar ein Workshop wahrend einer
nachsten Agenda fur Versohnung. Zu-
mindest ist das Bediirfnis vorhanden.

Und wir betrachten es als eine grossarti-
ge Chance.

Maria Wolf Hillel Levine
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Fortsetzung folgt - tatsachlich!

Die Berichterstattung der CAUX-Information hat ihre eigene Aktualitdt,
die sick vielleicht dadurch kennzeichnen Idsst, dass ein Teil der Nach-
richten die Fortsetzung von schon Bestehendem sind. Ein Thema, eine
Person oder ein Gebiet wird wieder erwdhnt, weil sick ein weiteres Kapitel
in einer Entwicklung aiifgetan hat. Dies trifft auch fur einige der folgen-
den Beitrdge zu.

Liverpool und seine Vergangenheit
im Skiavenhandei

GH. Liverpool, Dezember 2000.
Angehorige der afro-karibischen Bevol-
kerung fanden sich mit weiteren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern der Stadt bei

starkem Wind beim Canning-Hafen-
becken zu einer symbolischen Feier der
Bitte um Vergebung und Bereinigung ein,
der zwei Stammeshauptlinge aus Ghana
vorstanden.

Dieser Akt war Teil einer «Zeit des Er-

innerns» an die wichtige Rolle Liverpools
im Skiavenhandei von 1699 bis 1834. Die
Teilnehmer suchten auch andere Orte der

Stadt auf, zum Beispiel die Stadtkirche
und den St. Georgs-Saal. Seit ihrem Be-
schluss vor einem Jahr zur selben Frage
waren die stadtischen Behorden bei die-

sen Anlassen vertreten, ebenso alle politi-
schen Parteien.

Aus Richmond (USA) war eine vom
Vizebiirgermeister geleitete Gruppe ge-
kommen, unter ihnen Pfarrerin Paige
Chargois, Co-Direktorin des nationalen
Programms Hoffnung in den Stddten, so-
wie Pfarrer Ben Campbell, Mitglied der
stadtischen Kommission fur Sklavenge-
schichte und Leiter des Richmond Hill-
Einkehrzentrums.

Der amerikanische Vizebiirgermeister
wurde vormittags vom BBC-Regionalra-
dio interviewt, gemeinsam mit Chorherrn
Nicholas Frayling, dem anglikanischen

Dekan von Liverpool. Zur Relevanz sol-
cher Erinnerungsanlasse und zum Buss-
akt erklarte der Vizebiirgermeister:
«Wenn Beziehungen unter Missetaten
gelitten haben, besteht der erste Schritt
darin, diese Fehler einzugestehen. Dies
schafft Raum fiir gegenseitige Anerken-
nung. Ohne Eingestandnis kann es keine
gegenseitige Anerkennung und keine gute
Kommunikation geben. Wir sind immer
noch dabei, vierhundert .Tahre Geschichte
zu verarbeiten. Leider sind die Siinden

der Vergangenheit zum Bestandteil der
heutigen Kultur geworden und haben
sowobl mich wie auch die Art beeinflusst,
wie Leute mit mir umgehen und mich
wahrnehmen. (...) Unsere Generation ist
aufgerufen, dies richtigzustellen.»

Chorherr Frayling wies auf das enor-
me Potential jener Kraft hin, die in der
Verbindung von Reue und Frieden liegt.
Praktisch alle Konflikte, die in den Medi-
en den ersten Platz einnehmen, batten
ihre Wurzeln

schichte.

in ihrer ungeheilten Ge-

Die Regionalzeitung The Daily Post
berichtete am nachsten Tag ganzseitig un
ter dem Titel: «Feier sucht Vergebung fur
die Siinden in Liverpools Skiavenhandei.»

Fortsetzung des Berichtes
von C. I. 3-4/00, S. 6-7

Die Internet-Skyline von Liverpool.

Kettenreaktion

in Taiwan

Vor etlichen Jahren wurde ich von ei

ner Frauengruppe eingeladen, um iiber
Familienleben und Kindererziehung zu
sprechen. Bei dem Anlass erwahnte ich
meine eigenen Erfahrungen, unbedingte
moralische Massstabe ernst zu nehmen,
und jene der Praxis des Horchens in der
Stille, um Weisungen furs Leben zu er-
halten. All dies hatte auch unser eigenes
Familienleben beeinflusst.

Nach dem Vortrag bekam ich weitere
Einladungen. Schliesslich ging daraus ein
Kurs mit acht wochentlichen Seminaren

hervor. Etwa 600 Personen haben in den

letzten sechs Jahren einen solchen Kurs
besucht. Im vergangenen Jahr fuhrten wir
eine Kursgebiihr von umgerechnet 55
US-Dollar ein.

Wir durften zusehen, wie Ehen wie-
derbelebt wurden und Menschen einen

Sinn fur ihr Leben und die Freude daran
wieder fanden. Eine Frau veranderte sich

im Laufe eines Kurses so sehr, dass es
schliesslich die andern in ihrer Klasse
ihrem Gesicht ablesen konnten. Und ihr

Gatte, ein Mitglied der Handelsmarine,
hatte einen kurzen Moment Miihe, ihre
Stimme im Telefon zu erkennen!

Dann wollten auch Ehemanner teil-

nehmen, was eingerichtet wurde; an-
schliessend wiinschten die Eltern, ihre
Kinder sollten Ahnliches erleben...

Inzwischen haben wir im Rahmen

unserer Programme ein MRA-Familien-
zentrum eingerichtet, geleitet von einem
jungen Mann, der in Melbourne am «Stu-
dienkurs fur wirksames Leben» teilge-
nommen hat.

Liu Ren-jou

(sieke auch Interview in C. I. 3-4/00,
S. lO-lI)
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Fortsetzung folgt - tatsachlich!

Generationen

spater wird
wieder die

Hand gereicht

Seit dem letzten August ist in Welling
ton (Neuseeland) eine Ausstellung iiber
die Ereignisse von 1881 im Umfeld des
Uberfalls auf das Maori-Dorf Parihaka zu

sehen. «Die Geschichte des Dorfes und

seiner zwei Fuhrer», berichtete die Zei-
tung The Dominion, «ist paradoxerweise
eine der beschamendsten Episoden und
zugleich auch eine der bemerkenswertes-
ten und erbauendsten in der Kolonial-

geschichte Neuseelands. In ihren An-
strengungen, sowohl den Frieden als auch
ihre Landrechte und Unabhangigkeit zu
wahren, fiihrten Te Whiti o Rongomai
und Tohu Kakahi die Bevolkerung von
Parihaka Pa im gewaltfreien Widerstand
an.

Am 5. November 1881 wurde das

friedliche Dorf von 1500 Milizsoldaten

unter dem Kommando von John Bryce
iiberfallen. Te Whiti und Tohu wurden

mit Hunderten ihrer Anhanger verhaftet
und ohne Gerichtsverfahren auf der

Siidinsel inhaftiert, ihre bliihenden Dorfer
samt der Emte zerstort und der Rest der

Bevolkerung verjagt, so dass sie darben
mussten.»

Die Ausstellung zog Besucher aus
dem ganzen Land an. Mit einer Gruppe
aus Auckland kam auch eine Urenkelin

von John Bryce. Unterwegs besuchten sie
das neu besiedelte Parihaka und wurden

von der Urenkelin von Te Whiti wiirde-

voll empfangen. Indem sie den richtigen
Augenblick wahlte, legte die Nachfahrin
von Bryce der Nachfahrin von Te Whiti
ein Tiki (sakrale Skulptur aus Griinstein)
in die Hand, das ihr Urgrossvater beim
Uberfall vor 119 Jahren aus dem Ort ent-

wendet hatte. Unter Tranen wurde das

Kleinod von beiden Handepaaren um-
schlossen und gemeinsam ein Gebet ge-
sprochen.

Andere Anwesende teilten die Freude

iiber diese besondere Heimkehr und wun-

derten sich, wie warm der Griinstein in-
zwischen geworden war.

Peter Wood

Austousch

in der sudllchen
Hemlsphdre

Seit dem australischen Sorry Day
vom 26. Mai 2000, der zur Reise der
Heilung gehort, hat sich in diesen
Bemuhungen, die Wiirde der Ureinwoh-
ner und die Verstandigung zwischen ih-
nen und den Australiern europaischer
Abstammung wieder herzustellen, aller-
hand ereignet. (Drei Jahre friiher hatte
ein belastender offizieller Bericht iiber

das Schicksal der Aborigines-Kinder in
den Zwanziger- bis Siebzigerjahren viel
Aufsehen erregt.) Von der erwahnten
Reise der Heilung war auch im letzten
Sommer in Caux von direkt Betroffenen

zu erfahren.

Nun hat sich eine Gruppe von acht
Australiern zu einem Austauschpro-
gramm im siidlichen Afrika aufgemacht.
Unter ihnen sind auch Musiker, so der
Aborigine Johnny Huckle, ein etablier-
ter Kiinstler seiner Volksgruppe und en-
gagierter Partner auf der Reise der Hei
lung. Mit von der Partie ist auch der
Liedermacher und Gitarrist David Mills,
der europaischer Abstammung ist. Zur
bevorstehenden Tournee meint er: «lch
hoffe, wir werden mit aufgetanktem
Geist und einer erweiterten Sicht fur un-

sere Lebensaufgabe nach Australien
zuruckkehren kdnnen.»

Logo der australischen «Reise der Heilung».

John Bond, der nationale Koordinator
der Reise der Heilung in Australien,
schreibt: «Wir machen uns auf, um bei-
zutragen, was wir konnen, vielmehr
aber, um von Afrika zu lernen. (...) Die
geistlichen Reichtiimer Afrikas sind ein
Geschenk, das zu teilen ware mit Lan-
dern wie dem unsrigen, welches darum
kampft, das Erbe an unermesslichem
Leid abzutragen, das die Arroganz der
Weissen verursacht hat.»

ANB

Hotel Im Schwarzwald erinnert
an Grunder der MRA

Frank Buchman (1878-1961) weilte
ofters zur Erholung in Freudenstadt, so
auch im Jahre 1938, wo er seine Rede fur
einen Empfang im Rathaus von East Ham
in London vorbereitete. Dort waren dann

fiber 3000 Menschen dabei, als er den
Gedanken fur eine moralische und geisti-
ge Aufriistung der Welt lancierte*.

Buchman war Jewells im Hotel Wald-
lust zu Gast. Unlangst wechselte dieses
Haus den Besitz, wurde renoviert und neu
Hotel Chateau Marquette benannt. In der
Eingangshalle des Hotels sind Fotos von

Personlichkeiten angebracht, die wahrend
der langen Geschichte des Hauses dort
gastierten, unter ihnen auch Frank Buch
man. Eine kurzer Lebenslauf ist dem Bild

beigefugt. So entsteht ein Bezug zum
Frank-Buchman-Weg, der vom Hotel in
die schone Landschaft fuhrt und im Jahre

1956 vom Biirgermeister von Freuden
stadt so benannt wurde.

* siehe auch: Garth Lean, Der verges-
sene Faktor. Vom Leben und Wirken Frank

Buchmans, Brendow Verlag (1991),
S. 220 und 444
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Vom Horchen zum Handein:
Die Kraft der Stille
Louis Schweitzer

Der Verfasser unterrichtet Ethik an der freien Fakultdt fiir Theologie von Vaux-
sur-Seine (Frankreich) and ist Lehrbeauftragter an der dkumenischen Hochschule
des Katholischen Instituts von Paris.

Als Baptlstenpfarrer war er wdhrend acht Jahren Generalsekretdr des Protestanti-
schen Kirchenverbandes Frankreichs. Die folgenden Seiten sind die erste FIdlfte eines
Vortrages, den er am 4. Mdrz 2000 im MRA-Konferenzzentrum in Boulogne-Billan-
court hielt.

der Stille ist vorerst eine Praxis der per-
sonlichen Anderung im Blick darauf, ge-
meinsam mit Gott an der Veranderung der
Welt zu wirken.

«Das fangt da an, wo jeder seine eige-
nen Fehler zugibt, anstatt die der andem
herauszustellen. Gott allein kann die Na-

tur des Menschen andern.»'

i

1. Die Ursprunge der
«Praxis der Stille»

Wer zu diesen Urspriingen gelangen
will, muss auf die Erfahrung und die Leh-
re Frank Buchmans zuriickgreifen, des
Begrunders der Oxfordgruppe, die sich
spater zur Moralischen Aufriistung weiter
entwickelte. Buchman, selbst Pastor der
lutherischen Kirche, hatte ein tiefes und
klassisches spirimelles Erlebnis, ver-
gleichbar mit demjenigen Luthers oder
Wesleys, Es fuhrte ihn zu einem tieferen
Verstandnis des Kreuzes Christi und der

Vergebung der Siinden. Was er immer ge-
glaubt und gelehrt hatte, wurde fur ihn
jetzt greifbare Wirklichkeit.'

Die Bedeutung, die er ab diesem Zeit-
punkt moralischen Grundsatzen beimisst,
basierend auf jenen vier absoluten Prin-
zipien, von denen spater noch die Rede
sein wird, kann also nur aus der Erfah
rung eines Menschen heraus erklart wer-
den, dem vergeben wurde und der weiss,
dass Gott ihm jederzeit wieder vergeben
wird. Die Frage stellt sich dann, was aus
dieser Erfahrung wird, wenn sie einmal
aus ihrem spirituellen Kontext gelost ist.

Buchman ist nicht der Erfinder der

Praxis der Stille; er iibernimmt sie selbst
von jemand anders. Als Verantwortlicher
des Verbandes christlicher Studenten am

Pennsylvania State College (USA) ist er
uberarbeitet und gestresst. Auf den Rat
des Predigers F.B. Meyer bin beschliesst
er, «eine Stunde taglich, von funf bis
sechs Uhr, bevor das Telefon zum ersten
Mai zu lauten anfing, in einer Zeit der
Stille auf die leise Stimme des lebendigen
Gottes zu horen. Alles wird anders, wenn
der Heilige Geist eine tagliche Realitat
wird».^

Die Initialziindung

Sehr bald weiss Buchman seine Erfah

rung zu systematisieren und findet einen
iiberzeugenden Weg, sie auch andem zu
vermitteln. Dies wird zum Ausgangs-

punkt einer Bewegung, die in der klassi-
schen Form einer geistlichen Erweckung
an britischen Universitaten beginnt; daher
auch der Name Oxfordgruppe.

In seinen Reden kommt er oft auf

diese Dimension zuriick: «Die Oxford

gruppe glaubt, dass der gewohnliche
Mensch das Aussergewohnliche tun
kann, wenn er mit Gott verbunden ist.
Gott kann Ihnen Gedanken geben. Haben
Sie jemals darauf gehort? Haben Sie
jemals versucht, Papier und Bleistift zur
Hand zu nehmen und die Gedanken, die
Ihnen kommen, aufzuschreiben? Viel-
leicht sehen sie wie ganz gewohnliche
Gedanken aus, aber seien Sie ehrlich dar-
iiber. Sie konnten ein ganz neues Bild von
sich selbst bekommen. Absolute Ehrlich-

keit, absolute Reinheit, absolute Selbst-
losigkeit, absolute Liebe: das sind die
Massstabe Christi. Sind es Ihre? Sie mus-

sen vielleicht etwas in Ordnung bringen.
Ich musste es. Ich fing damit an, dass ich
sechs Leuten schrieb und zugab, dass der
Groll zwischen uns nicht ihre, sondern
meine Schuld war. Dann konnte ich an

dem wirklich helfen. Vergessen Sie nicht:
Wenn Sie wollen, dass die Welt in Ord
nung kommt, dann muss Ihr Leben in
Ordnung kommen.

Dies sind die Hauptelemente der Pra
xis der Stille. Die endgiiltige Perspektive
besteht darin, sich selbst zu verandern,
um so die Welt zu verandern - und hierfur

auf Gottes Stimme zu horen. Den Auslo-

ser fiir die Praxis der Stille bilden die vier

Massstabe, die er von Robert Speer iiber
nimmt,'' einem Studentenevangelisten,
der wie Buchman fiir John Mott arbeitete

und eine wichtige Rolle in den Anfangen
der dkumenischen Bewegung spielen
sollte.

Diese BCriterien dienen nicht nur der

Kontrolle, sondern vor allem als Anre-
gung, um in sich selbst klarer zu sehen.
Wenn wir Gottes Massstaben folgen, wird
er uns in der Stille mitteilen, was sich in
unserem Leben andem muss. Die Praxis

Die Dynamik

Die Praxis der Stille wird zur Grundla-

ge der «Bekehrung» all jener, die Buch
man folgen werden. Paul Tournier, ein
Arzt, welcher der Gruppe anfanglich nahe
steht und sich spater eine Zeitlang von ihr
distanziert, wird diese Praxis, gestiitzt auf
seine eigene Erfahrung, weiter verbrei-
ten.'

So verbindet sich das Bild der Oxford

gruppe und spater der Moralischen Auf
riistung lange Zeit mit Menschen, die im
Persdnlichen wie im Globalen sich dazu

entschlossen haben, auf die Stimme
Gottes zu hdren, ihre Erfahrungen gegen-
seitig auszutauschen und zu versuchen,
die dadurch gewonnenen Impulse sowohl
im eigenen Leben als auch in der Gesell-
schaft umzusetzen. Es ist genau diese
Fahigkeit, eine Dynamik der Beichte auf-
zubauen in einem Protestantismus, der
die Beichte als solche nicht mehr kennt,
die dazu fuhrt, dass ein Psychologe wie
C.G. Jung die Arbeit der Gruppe weiter
empfiehlt.'

Die Wandlung von der Oxfordgruppe
zur Moralischen Aufriistung hat - so
scheint mir, obwohl ich nicht ein Histo-
riker dieser Bewegung bin - eine umfas-

' Theophil Spoerri, Dynamik aus der Stille.
Luzern, Caux Verlag (1971), S. 25

- Theophil Spoerri, a.a.O., S. 33

' (Frank Buchman), Frank Buchman aktu-
ell, Luzern, Caux Verlag (1978), S. 19

" Theophil Spoerri, a.a.O., S. 18

' Frank Buchman, a.a.O., S. 24

® Paul Tournier: Zuhdren konnen, Frei
burg i.Br., Herder (1986)

' C. G. Jung, La guerison psychologique,
Geneve, Georg & Cie S.A. (1976), S. 100
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sendere Perspektive ermoglicht als nur
die christliche Dimension; allerdings
wurde auch manchmal der Gang zu den
geistlichen Quellen seltener. Sie kann
natiirlich auch in andere Religionen auf-
genommen warden, wird jedoch dann
oft ein Mosses Horen auf das eigene Ge-
wissen. Die Gefahr, in bestimmte For-
men der Gesetzlichkeit zu geraten, ist
gross, sobald man sich von der Bergpre-
digt entfernt, welche die radikalsten
Massstabe mit der radikalsten Barmher-

zigkeit verbindet. Da wir wissen, dass
wir geliebt werden und uns vergeben
wird, konnen wir uns selbst so sehen,

wie wir sind. Wird aber die Anforde-

rung von der Barmherzigkeit getrennt,
dann besteht die Gefahr, die eigentliche
Quelle dieser Praxis aus den Augen zu
verlieren oder sie zumindest zu veran-

dern.

2. Die Praxis der Stiile

aus christlicher Sicht

Ein Gesprach mit Gott...

Oft wird gesagt, das Gebet sei ein Dia
log mit Gott. Der Begriff wird jedoch so
verstanden, dass wir 201 Gott sprechen,
um ihm Verschiedenes mitzuteilen, ohne
ihm aber die Zeit und die Moglichkeit
zum Antworten einzuraumen. Es sieht so

aus, als stehe diese Moglichkeit definitiv,
wenn auch unterschwellig, ausser Be-
tracht. Wenn also Gott ausnahmsweise

die Absicht hatte, uns etwas mitzuteilen,
miisste er die Tiir unseres Herzens einren-

nen, um sich aufzudrangen. Trotzdem
stimmen die Protestanten mit Samuel ein:

«Rede, Herr, dein BCnecht hdrt!» (1. Sa
muel 3,10).

Die Praxis der Stille findet hier ihren

Ursprung: in der emsthaften Annahme
des Gedankens, dass das Gebet ein Dia
log mit Gott ist. Ein Dialog, in dem der
Herr uns vielleicht etwas aufzeigen und
unsere Existenz in ganz konkreter und
praktischer Art lenken mochte.

...in biblischen Berichten

Bevor man eine bestimmte Praxis zu

erklaren versucht, ist es wichtig, sich erst
einraal zu fragen, ob sie ein alteres Funda
ment besitzt oder eine neuere Erfindung
ist. Daher werden wir jetzt kurz einen
Blick auf einige Bibelstellen werfen.

...im Ersten (Alten) Testament

Fiir das Volk Israel konkretisiert sich

die Beziehung zwischen Gott und dem
Glaubigen zuallererst in der Gabe der Ge-
bote und iMer Einhaltung. Das ist das
Ruckgrat der jiidischen Frdmmigkeit.
Doch dieser grundlegende Aspekt, wie
Gott sich dem Menschen zeigt, wird bald
einmal erganzt durch die prophetische
Dimension. Der Herr spricht zu seinem
Volk durch das Gesetz und die Propheten
- Menschen, die er als seine Wortfiihrer
auserwahlt hat. Gott spricht zu ihnen in
ihrer Subjektivitat. In einem beriihmten
Text spricht Gott zu seinem Propheten
im «stillen, sanften Sausen» (1. Konige
19,11-14).

...im Zweiten (Neuen) Testament

Die Gabe des Geistes ist sicherlich

eine der grossen Neuerungen im Zweiten
Testament, als Erfullung dessen, was die
Propheten verkiindet hatten. Christus
selbst empfing den Heiligen Geist bei sei
ner Taufe. Ein Christ in der Nachfolge
Jesu ist jemand, der wie sein Herr diese
Gabe empfangt.

In den letzten Reden Jesu eroflhet das

Johannesevangelium die neue Zukunfts-
perspektive der Gabe des Heiligen Geis
tes (Johannes 14,23.26; 16,13-15). Die
Apostelgeschichte zeigt uns, dass diese
Perspektive verwirklicht wurde. Der
Geist fuhrt Philippus zum athiopischen
Kammerer (Lukas 8,29); er hindert Pau-
lus daran, an einen bestimmten Ort zu rei-
sen, und fuhrt ihn statt dessen anderswo
hin(Apg. 16,6-10).

Der Apostel Paulus bekennt eben-
falls, dass sich der Heilige Geist im Her-
zen der Glaubigen befinde (1. Korinther-
brief 3,16 und 6,19). Im Brief an die
R5mer betont er den Einfluss des Heili

gen Geistes und seine Bedeutung (R6-
mer 8,9.14).

...in den Klrchen

Es scheint, als sei die handelnde
Gegenwart des Heiligen Geistes in den
Kirchen schrittweise reduziert und in-

strumentalisiert worden. Im Katholizis-

mus ist er in der hierarchischen Gliede-

rung und den Sakramenten aufgegangen.
Er tritt zu Page im Episkopat und in der
romischen Struktur als Ganzes. Der

Heilige Geist teilt sich besonders in der
Eucharistiefeier mit, die das Handeln

des Priesters bedingt. Dasselbe gilt fur
die Orthodoxie, obgleich die institu-
tionelle Pragung dort nicht so klar ist
und die Kirche des Ostens immer die

Unabhangigkeit des Geistes stark betont
hat.

Der klassische Protestantismus riickt

das Wort, die Offenbarung Gottes durch
Christus, in den Mittelpunkt. Zugegeben,
der Heilige Geist wurde haufig auf das
Gebet um Erleuchtung beschrankt, das
der Lesung aus der Heiligen Schrift vor-
ausgeht. Die geistlichen Stromungen der
Reformation haben zweifellos den Refor-

matoren Recht gegeben, die einem iiber-
steigerten Prinzip der Erleuchtung miss-
trauten. Erst das 17. Jahrhundert fand

durch die Gemeinschaft der Freunde

(Quaker) und ihre Ubung der Stille
zuriick zur Fiihrung durch den Heiligen
Geist.

Im 20. Jahrhundert entdeckten die

Pfingst- und andere charismatische Be-
wegungen diese vergessene Dimension
der Dreifaltigkeit verstarkt wieder. Wie so
haufig bei einer Pendelbewegung zeich-
net sich nicht jedes Hin und Her durch
Ausgewogenheit aus.

Folgende Grundfrage miissen wir uns
stellen; Ist die Verheissung des Heiligen
Geistes fur uns und die Kirche von heute
Wirklichkeit oder nicht? Wenn ja, muss-
ten wir dann nicht das Zuhoren imd die
Empfanglichkeit fur den Heiligen Geist
wiederfinden, die wir so haufig verdrangt
oder durch blossen Einsatz des Verstan-

des ersetzt haben?

3. Die eigentliche
Praxis der Stille'

Uber Bibelstellen nachdenken und be-

ten ist gut. Aber es kommt der Moment,
an dem wir schweigen und Gott sprechen
lassen mussen, wenn er dies wiinscht. Wir
miissen dann mit den Worten Samuels zu

ihm sprechen «Rede, Herr, dein Knecht
h6rt!», und schweigen.

Haben Sie bemerkt, wie schwer es uns
fallt zu schweigen? Wenn wir nicht gera-
de von irgend einem ununterbrochenen
Larm eingedeckt sind, fuhren wir einen
inneren Dialog. So bleiben wir immer an
der Oberflache unsrer selbst, als furchte-
ten wir uns, etwas tiefer hinabzusteigen.
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Zwei Ohren und ein Mund: Warum nicht doppelt so viel horen wie reden?

um das seltsame Wesen zu entdecken, das
dort wohnt und uns Angst macht; denn
dieses seltsame Wesen ist unser wahres
Selbst.

Uberall wirksam

In der Stille entdecken wir jedoch bald
Aussergewohnliches. Gewisse Aspekte
unseres Lebens erscheinen in einem neu-
en Licht und vieles klart sich. Fiinfzehn
Minuten lang zu schweigen und auf unse-
re innere Stimme zu horen, die tiefer liegt
als unser inneres Radio, ist eine grossarti-
ge Erfahrung oder kann es wenigstens
sein.

Dabei handelt es sich nicht um eine

ausserordentliche mystische Erfahrung.
Viele raten dazu, einen Schreibstift zu
nehmen und sich Notizen zu machen.

Dies ermoglicht uns, das Empfangene
festzuhalten, da namlich unser Gedacht-
nis sehr wahlerisch ist. So haben wir die

Freiheit, zu Anderem iiberzugehen.

Es geht hier nicht darum, ob der Herr
uns eine tiefgreifende geistige Ent-
deckung gewahren mochte. Vielmehr
handelt es sich gewohnlich um kleine
Schritte, die Treue im Kleinen; doch ge-
nau diese kleinen Schritte der Treue ma

chen unser Leben aus. Eine der grossten
Bereicherungen, die ein Mensch durch die
Praxis der Stille erfahren kann, ist das kon-
krete Verstandnis, dass der Glaube in alien
Lebensbereichen wirksam ist, dass wir in
den vielfaltigen Beziehungen, die das Netz
unserer Existenz ausmachen, als Christen
handeln miissen. Es kann sein, dass wir je-
manden anrufen, treffen, um Verzeihung
bitten miissen, um eine Beziehung wieder
aufleben zu lassen, und so weiter.

wird uns diese Stille ganz Anderes vor
Augen fiihren, das nichts mit unserer Vor-
bereitung zu tun hat. Unser Verstand ist
aktiv an diesem Prozess beteiligt. Einer-
seits ist die Praxis der Stille eine Zusam-
menfuhrung dessen, was wir lesen und
was wir von Gott und uns selbst wissen.
Sogar wenn dies schon alles ware, wiirde
es sich fiir viele um einen sehr wertvollen
Schritt nach vorn handeln. Diese Verin-
nerlichung und diese irmere Offhung sind
sehr oft das, was uns fehlt.

aus dem Fmnzdsischen

von Simone Lohse

(Fortsetzung folgt)

Vorgangig konnen wir eine Bibelstelle
oder einen anderen Text lesen und als
Ausgangspunkt beniitzen, aber vielleicht

' vgl. die kleine Broschiire der Quaker
(1968): Si tu veux servir Dieu, Societe
religieuse des amis
Oder; Pierre Lacout, Dieu est silence,
Guverture. Espace libre 1 (1985)

mi-



PORTRAT 1-2/01

Botschafter des Friedens

Unentwegtfur Versdhnung:
Bethuel Kiplagat.

Ende November letzten Jahres sollten
sich in Urusha (Tansania) die Regierungs-
chefs von Kenia, Tansania und Uganda
treffen, um die neue ostafrikanische Ge-
meinschaft EAC ofFiziell zu starten. Es
bestehen ehrgeizige Plane fur eine Zoll-
und sogar eine spatere voile Wahrungs-
union. Diese sollen von einer neuen ost-
afrikanischen gesetzgebenden Versamm-
lung in Arusha ausgehandelt werden, die
sich aus je 15 Parlamentsabgeordneten
der drei Lander zusammensetzt. Weitere
Lander, so Ruanda, Burundi und die De-
mokratische Republik Kongo, diirften
sich spater anschliessen und damit ein
Ende der Konflikte im Krieg gegen die
Armut signalisieren.

Sollte die Erfahrung der Europaischen
Gemeinschaft irgendwie massgeblich
sein, darm werden die ganze Geduld und
das ganze diplomatische Konnen der be-
teiligten Unterhandler gefordert sein.
Eine friihere ostafrikanische Gemein

schaft in den Sechzigerjahren, die eine
Einheitswahrung mit einschloss, fiel aus-
einander. Sogar jetzt wird zum Beispiel
befiirchtet, Tansanias eben erst fliigge ge-
wordene industrielle Basis werde von der

«Afrika - krisengeschiittelt und kriegserprobt» titelt die Neue Ziir-
cher Zeitung ihren Leitartikel vom ersten Januarwochenende 2001 und
sehliesst: «Wenn Weltwunder heute noch gezahlt und erfasst wiirden -
Schwarzafrikas Fahigkeit, selbst Krisen und Kriege zu iiberstehen,
miisste dazugeh6ren.»

Die Entwicklung Afrikas sei abbangig von Frieden und Sicherheit-
davon ist der Kenianer Bethuel Kiplagat iiberzeugt, der bier von
Michael Smith portratiert wird.

kenianischen iiberschwemmt werden. Die

vorgeschlagene Freihandelszone ist min-
destens vier Jahre entfernt.

Unermijdllcher Einsatz

Einer, der sich besonders iiber das
EAC-Projekt freut, ist der kenianische
Diplomat Bethuel Kiplagat. Als standiger
Sekretar im Aussenministerium arbeitete
er in den Achtzigerjahren unermiidlich
am Aufbau von Kenias Beziehungen zu
seinen Nachbarn. Kiplagat, ein hochge-
wachsener, freundlicher Mann, der Auto-
ritat ausstrahlt, amtete als Botschafter
in Frankreich, wo er an der Sorbonne stu-
diert hatte, und anschliessend von
1981-83 als Hochkommissar in Grossbri-
tannien. Obwohl er 1991 den offentlichen

Dienst quittierte, hat er seine Versoh-
nungsarbeit seither im Rahmen des Welt-
kirchenrates fortgesetzt.

Als Kiplagat 1983 hochster Beamter
im Aussenministerium wurde, rief er als
erstes seine Mitarbeiter zusammen, um
die Prioritaten festzulegen. «Am Ende
des Treffens konnte ich mir ein Bild ma-
chen», erinnert er sich. «Ich hegte die tie-
fe Uberzeugung, dass wir uns als Land
Oder als Region nicht entwiekeln konn-
ten, wenn nicht Friede war.»

Handein und verhandein

Damals waren besonders die Bezie

hungen mit Tansania gespannt. Die Gren-
ze war seit sechs Jahren geschlossen, und
Tansania forderte finanzielle Entschadi-

gung auf Grund des Zusammenbruchs
der friiheren EAC. Um die Hdhe der

Summe wurde gestritten. Die Prasidenten
Arap Moi von Kenia und Julius Nyerere
von Tansania hatten vor, ein Gipfeltreffen
abzuhalten.

Kiplagat war der neue Mann im Ver-
handlungsteam. Andere waren ganz fur
einen harten Kurs. Doch er bestand auf
Versohnung, da er glaubte, sie wiirde sich
auszahlen. «Werm wir Geld bezahlen

miissen, tun wir's doch! Wir werden es
durch Flandel zuruckgewinnen», machte
er geltend. «Welcher Unterschied besteht
denn zwischen drei und fiinf Prozent,
wenn wir daflir bessere Beziehungen er-
reichen und beginnen kdrmen, mit unsem
Nachbarn Handel zu treiben?»

Im Verlauf der Ereignisse wurde ein
Ubereinkommen unterzeichnet und die
Grenze wieder geoffnet. «Seit jener Zeit»,
meint Kiplagat, «ist Tansania unser
engster Freund und Nachbar.» Uber 30
Prozent von Kenias Aussenhandel wickle
sich mit den Nachbarlandern ab, sagt er,
und die beiden Lander kormten auch
in Umweltbelangen zusammenarbeiten,
einschliesslich der Verwaltung des Masai-
Mara-Reservats, welches in der Serengeti-
Ebene eine Klammer zwischen beiden
Landern bildet.

Kelne Burger zweiter Klasse

Kiplagats Versohnungsarbeit wuchs
aus seinen friiheren Erfahrungen mit dem
kenianischen Kirchenrat heraus, dessen
stellvertretender Generalsekretar er 1971
wurde. Als der ugandische President Idi
Amin 1968-69 Tausende von ugandi-
schen Asiaten des Landes verwies, strom-
ten viele nach Kenia. Der Kirchenrat er-

richtete eine Abteilung fur interkulturelle
Beziehungen, um Spannungen zwischen
Afrikanern und Asiaten zu lockern. «Wir
organisierten Wochenenden, wo die Leute
sich offen uber bestehende Vorurteile
aussprechen kormten. Wir reisten im
ganzen Land umber, um Menschen aus
verschiedenen Stammesgruppen herbei-
zubringen.»

Dann waren da auch die Angste der
Somalier, die im Nordosten Kenias leben,
infolge eines nicht erklarten Grenzkrieges
zwischen Somalia und Kenia in den Sech
zigerjahren. Kiplagat engagierte sich an
vorderster Front in einem Programm, das
ihnen zusichern sollte, dass es keine Ra-
che geben und die Regierung sie nicht
als zweitklassige Burger behandeln wiirde.
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aus Kenia

Die Beziehungen zwischen Nairobi
und Mogadischu hingegen blieben ge-
spannt. Als daher Kiplagat 1978 zum
Botschafter in Frankreich ernannt wurde,
setzte er sich sofort mit dem somalischen

Botschafter in Verbindung. «Nach einer
Dreiviertelstunde liess er sich erwarmen,
und wir gingen an die Arbeit, jeder iiber
seine Kanale.» Bei seiner Riickkehr 1983

nach Nairobi befreundete sich Kiplagat
auch mit dem dortigen somalischen Bot
schafter. Diese und weitere Kontakte

fuhrten zu einem Durchbruch, und der
damalige Prasident Somalias, Siad Barre,
lud Prasident Moi von Kenia zur Unter-

zeichnung eines Grenzabkommens naeh
Mogadischu ein.

Bibein fur «Banditen"

1987 wurde ein unerwartetes Anliegen
an Kiplagat herangetragen. Ein Mosambi-
kaner aus der US-«Diaspora» besuchte
Nairobi mit dem Wunsch, Kenia solle
sich in die Aushandlung eines Waffen-
stillstandes in Mosambik einschalten.

und dem friiheren weissen Regime in
Rhodesien unterstiitzt wiirden. Er bat Ki

plagat, den Renamo-Fiihrern im Busch
eine Botschaft zu bringen, die einen Waf-
fenstillstand verlangte. Dies war schneller
gesagt als getan: Kiplagat brauchte neun
Monate, bis er sie erreichte. Zwei seiner
ersten Kontakte, mosambikanische Di-
plomaten, die zu den Freiheitskampfern
iibergelaufen waren, kamen auf mysterio-
se Art bei einem Autounfall ums Leben.

Schliesslich gelangte er ins Gebiet der
Aufstandischen via Malawi, an die Gren-
ze begleitet von einem Missionar aus
Simbabwe, der Bibein in eines ihrer La
ger brachte.

In einer zweistiindigen Kanufahrt
brachten ihn die Renamo-Leute fluss-

aufwarts zu ihrem Stiitzpunkt in einem
Dorf. Auf die Bibein waren sie begierig,
was Kiplagat iiberraschte: «Ich hatte
nicht damit gereclmet, auf eine so tiefe
geistliche Uberzeugung zu stossen. Mir
hatte man gesagt, die Renamo-Guerilla
beginge Greueltaten.» Eine Delegation

zuriickgeschickt. Aber es machte Kipla
gat zu schaffen, dass die Aussenwelt nur
die Sicht der Regierung erhielt. «Ich be-
gann mit afrikanischen und westlichen
Diplomaten Kontakt aufzunehmen. Auch
fiihrte ich den Vorsitz iiber ein Treffen

zwischen Guerilla und Kirche.» Die inter-

nationale Staatengemeinschaft musste
wissen, dass «dies nicht einfach Bandi-
tentum war; sie hatten Riickhalt in der
Bev61kerung».

Die diplomatische Gemeinschaft be-
gann auf Chissano Druck auszuiiben, er
solle eine friedliche Losung mit der Re
name aushandeln. Derweil lud Kiplagat
den Renamo-Fiihrer Alfonso Dhlakama

zu einer Reihe von Treffen in Nairobi ein.

«Ich glaube, jene stundenlangen Ge-
sprache unter Menschen, welche die Ver-
antwortlichen ermutigten, sich zu versoh-
nen, Schritte auf den Frieden hin zu tun,
haben den Prozess vorangebracht.» Ki
plagat wurde nicht miide zu betonen, dass
der einzige Weg zum Frieden iiber freie
und faire Wahlen fuhre.

Wassertmnsport in Kenia.

Dort bekampften sich Regierung und
Renamo-Rebellen in einem bereits zehn-

jahrigen Biirgerkrieg, wobei die Rename
grosse Teile des Landes unter ihre Kon-
trolle gebracht hatte. Kiplagat suchte den
Besucher von seinem Vorhaben abzubrin-

gen, besonders well die beiden Lander
nicht benachbart waren; er aber blieb
hartnackig.

Tags darauf musste Kiplagat den Pra-
sidenten Moi in andern Angelegenheiten
treffen und erzahlte ihm beilaufig von
dem Mosambikaner. Zu seiner Verwunde-

rung ermunterte Moi ihn, die Sache wei-
ter zu verfolgen.

Als erstes gelangte Kiplagat in Maputo
an Mosambiks Prasidenten, Joaquim
Chissano. Dieser hielt die Renamo-

Rebellen fur Banditen, die von Siidafrika

Was bringt die Zukunft?

der Kampfer erwartete ihn; sie waren acht
Tage zu Fuss von ihrem Hauptquartier
hermarschiert und hatten bei Dorfbewoh-

nern iibernachtet und gegessen. Auch
dies erstaunte Kiplagat, denn er hatte ein
Bild von Rebellen, welche die Bevolke-
rung massakrierten. Ebenso iiberrascht
war er, dass sie zu Friedensgesprachen
bereit waren. «Wir hatten ein wunder-

bares zweitagiges Treffen. Sie wollten
Religionsfreiheit, die Instandstellung von
Kirchen und der Demokratie. Ich fragte
mich, wie es kam, dass die Regierung ein
so anderes Bild verbreitet hatte, namlich
dass dies die argsten Menschen seien?»

Niederlage akzeptiert

Kiplagat erstattete Prasident Chissano
Bericht und wurde von ihm zur Weiter-

fuhrung der Gesprache in den Busch

Markt in Nairobi.

Als diese 1994 in der Folge des Frie-
densabkommens von 1992 stattfanden,
war die Renamo die Verliererin, und die
regierende Frelimo-Koalition blieb an
der Macht - mit einer Parlamentsmehr-

heit von lediglich sieben Stimmen. Dhla
kama akzeptierte das Ergebnis, und seit-
her halt der Friede an. Kiplagat weist
darauf hin, wie selten es sei, dass ein
Guerillafuhrer seine Niederlage gross-
herzig annehme.

Selbstwertgefuhl

Jetzt wirkt Kiplagat mit dem Weltkir-
chenrat am Aufbau von Beziehungen
zwischen den Kriegsparteien im Sudan
mit, um dem 30-jahrigen Biirgerkrieg in
diesem Land ein Ende zu setzen. Er

glaubt, «die Menschen selbst fiihlen sich
dazu verpflichtet». ^
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«Mir ist wichtig, nicht zu fmgen,
wer die Pwbleme verursacht hat,

sondern wer verantwortlich ist, sie zu beseitigen.»

Als Mitunterstiitzer der Anti-Korrupti-
onskampagne «Fur ein sauberes Kenia»
sagt er, Regierungsmitglieder sollten ihr
Vermogen vor und nach ihrer Amtsaus-
iibung deklarieren miissen. «Dort, wo es
in Afrika Schwierigkeiten gibt, haben
diese viel mit schlechter Fiihrungsqualitat
zu tun», meint er. Selber hat er Angebote
europaischer Firman abgelehnt, welche
«die Regain umbiegen» wollten.

Im Kern von Kiplagats Motivierung ist
sein Glaube. Er sei in einer «wundervoI-

Ien» Familie aufgewachsen und be-
schreibt seinen Vater, den er als Zwolf-
jahriger verlor, als Tausendsassa: Zim-
mermann, Wartungsmonteur, Landwirt.
Seine Mutter babe ihn «mit Selbstwertge-
fuhl und Vertrauen» erzogen.

Die Menschen in Afrika, fahrt er fort,
«sollten ihre geistlichen Ressourcen viel
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Die kommende Generation.

tiefer ergriinden, an sich selbst glauben
und daran, dass Gott mit ihnen ist. Ich
meine dies nicht bloss im christlichen,
sondern eher im generischen Sinn.»

Obschon afrikanische Lander noch
immer das schmerzliche Erbe der Kolo-
nialzeit mit all ihren Demutigungen auf-
arbeiten, besteht Kiplagat darauf, die
Afrikaner miissten «volle Verantwor-
tung und Verfugung iiber die Probleme

dieses Kontinents iibernehmen und
nicht die Schuld anderswo zuweisen.
Mir ist wichtig, nicht zu fragen, wer die
Probleme verursacht hat, sondern wer
verantwortlich ist, sie zu beseitigen.
Falls die Weltbank uns zu Hilfe kommt,
werden wir danken. Aber letztlich ist
es unsere Verantwortung.» Fur ihn ist
dies nicht leeres Geschwatz. Es ist eine
Uberzeugung, der er vollstandig nach-
lebt.

Caux Round Table trifft sich mit
Japans WIrtschaftsverband

Der Caux Round Table (CRT), iiber
den wir schon wiederholt berichteten, ist
eine weltweite Verbindung fiihrender Ge-
schaftsleute, die sich unter anderem fur
die Ausarbeitung und Umsetzung ethi-
scher Prinzipien in der Wirtschaft einset-
zen - vor Ort und international.

Ende letzten Jahres trafen sich die
japanischen Mitglieder des CRT mit
neunzig Firmenvertretern, die Kommis-
sionsmitglieder im Dachverband der
Wirtschaft Japans, dem Keidanren, sind.
Unter ihnen waren Direktoren der Finanz-
planung, von Rechts- und Verwaltungs-

abteilungen, die frir die jeweilige Firmen-
politik mitverantwortlich sind.

Seitens des CRT waren sieben Perso-
nen beteiligt, die den Anwesenden des
Wirtschaftsverbandes die CRT-Arbeit im
Einzelnen vorstellten, so auch die Total
Social Impact Benchmarks, d.h. ein In
strument flir die Auswertung dessen, was
Firmen in der Gesellschaft bewirken. Die
Reaktionen auf diesen Austausch waren
positiv; er ist ein neues Kapitel in der Ar
beit des CRT.

Yasushi Suda


