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Dieses Jahr behandein die Sommer-

konferenzen von Caux die Frage, wie
der Graben zwischen Idealen und

Praxis verkleinert werden kann. Ger-

ne iegen wir Ihnen das allgemeine
Programm bei; weitere Angaben
erhaiten Sie uber unsere Adresse

beim Konferenzsekretariat und iiber

confsec@caux.ch
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/mmer mehr interessiert sich die breite Offentlichkeit fur
die Art, in der verschiedene Lander ihre Wahlen durchfuh-
ren. Lokal und international anerkannte Wahlbeobach-

ter/innen werden ausgebildet und kommen immer haufi-
ger zum Einsatz. Wie ein dffentliches oder wirtschaftllches
Gemeinwesen qualitativ gesehen funktioniert, lasst kaum
Jemanden mehr kuhl. Wahrend wir diese Ausgabe redigie-
ren, sind wichtige offentliche Vorgange in der Ukraine und

in Irak im Gange. So wird der Umgang mit FInanzen, Roh-

stoffen und der Umwelt je langer, Je mehr ein AnIiegen
aller. Das ist positiv und auch dringend notwendig, wenn ^
die von den Mitgliedstaaten der UNO definierten Millennium-Entwicklungs-\__^
ziele, die Halbierung derWeltarmut bis 2015, erreicht werden sollen.

Bei der Suche im Internet ist das Fremdwort Good Governance (gute

Geschafts- od. Regierungsfiihrung) 1,5 Millionen Mai zu finden.Was ist mit

diesem Begriff gemeint? Im Online-Verwaltungslexikon lesen wir: «Das

Governance-Konzept will uber Verhaltenskodices (Leitlinien) <gutes>, d.h.

gesellschaftlich verantwortliches und faires Management bzw. Regieren

und Verwalten fordern. Die Prinziplen verantwortlichen Handelns werden

definiert und publiziert. Damit konnen sie uber gesellschaftliche Prozesse

wirksam werden, einerseits durch Selbstverpflichtung der Adressaten, die

offentliche Rechenschaftslegung uber die Einhaltung, oder dadurch, doss sie

zur Voraussetzung fur Fordermassnahmen oder die Zusammenarbeit

gemacht werden. Adressaten konnen private Unternehmungen ebenso wie

Einrichtungen der offentlichen Hand und Regierungen sein. Die Prinzipien
umfassen nicht nur eigenes Handein, sondern auch die aktive Einbezie-
hung der Aussenwelt.» (Quelle:http://www,olev.de/g.htm)

Dieses gestiegene Interesse an «verantwortlichem Handeln» ist die Ant-
wort auf ein Jahrzehnt voller unangenehmer Oberraschungen aller Art in
Politik und Wirtschaft. Es besteht die Ghance, von Fehlern zu lernen. Glaub-

wurdigkeit ist je langer, je mehr gefragt. Der
Titel der bevorstehenden Caux-Konferen-

zen 2005: «ldeale und Praxis - den Graben

verkleinern», umreisst mit funf Schwerpunk-

ten das Angebot der Initiativen der Veran
derung in diesem Jahr. Wir freuen uns, das
diesbezugliche Programm zur weiterfuhren-
den Information hier beizulegen.

Gute Lekture! Beste Wunsche fur 2005

sendet Ihnen im Namen des Redaktions-

teams

rAiix
i't/flnde'imj

v

Titelbild: Abstimmung im Strass-
burger Europaparlamentssaal
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Demokratie,Werte, aktive Burger

nsy. in ihrer sogenannten Milienniumserklarung aus dem jahr 2000 betonten

die Vereinten Nationen, dass sie keine Miihe scheuen warden, «um die

Demokratie zu fordern und die Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung alier

international anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten... zu star-

ken». Die drei Begriffe Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlich

keit scheinen hier eng miteinander verkniipft zu sein. Doch welche Roile

spielt Demokratie fiir die Einhaltung bestimmter Werte und Rechtsnor-

men, und welche Rolle nimmt der einzelne Staatsbiirger dabei ein?

Wie wichtig die Demoiaatie in
unserem heutigen Wertesystem

ist, sieht man daran, dass sie implizit in
der Allgemeinen Erkldmng der Men
schenrechte von 1948 festgehalten und
somit als ein fundamentales und unver-

ausserliches Recht angesehen wird. Im
Artikel 21 steht: «der Wille des Vblkes

bildet die Grundlage fur die Autoritat
der offentlichen Gewalt; dieser Wille

muss dureh regelmassige, unverfalsehte,
allgemeine und gleiehe Wahlen mil
geheimer Stimmabgabe oder einem
gleichwertigen freien Wahlverfahren
zum Ausdruck kommen».

Umgekehrt spielt die Demokratie als
Staatsform eine wiehtige Rolle beim
Kampf fur die Einhaltung der Men-
scheiu'echte. Bundestagsprasident Wolf-
gang Thierse betonte im Jahre 2003 in
seiner Rede «Vom Sowjetkommunismus
zur parlamentarisehen Demokratie» in
der Ukraine, dass es keine Staats- und

Regierungsform als die Demokratie
gebe, «die eine grossere Garantie der
personliehen Freiheit, der individuellen
und sozialen Menschenrechte bieten

kann». Thierse begriindet seine Aussage
damit, dass eine demokratische Regie-
rung sozusagen «von Volkes Gnaden»
eingesetzt ist und somit den Auftrag
erhalt, die Burger, die sie gewahlt haben,
samt ihren Freiheiten und Rechten zu

schutzen.

Trotz aller Vorzuge der Demokratie soil-
ten wir nicht vergessen, dass diese keine
Garantie fur eine «bessere Welt» liefert.

Dass man sie auch nicht einfach herbei-

zaubern, erzwingen oder gar herbeibom-
ben kaim, ist der weltweiten Offentlich-

keit spatestens seit den Irakkriegen und
deren Folgen bewusst geworden.

Sache des Volkes

Wahlen sind die einfachste und zugleich
wichtigste Form politischer Beteiligung
in einer Demokratie, denn sie geben, als
Ausdruck des Willens eines Wahlvolkes,

einer Regierung erst ihre Legitimation. In
den vergangenen zwei Jahren waren die
Menschen in Europa und in der west-
lichen Welt Zeugen einiger wichtiger
Wahlen. In den Medien konnte man zum

Beispiel die erstmals in 25 Mitgliedstaa-
ten der Europaischen Union durchgeluhr-
ten Wahlen des Europaparlaments oder
auch die zum Medienspektakel degradier-

te Wahl des US-Prasidenten verfolgen,
um nur einige zu nennen. Sie zeugten alle
davon, dass das Wahlen, als Ausdruck der

Selbstbestimmung eines Volkes gedacht,
heute meistens nichts Ungewohnliches ist
und zur «allwahljahrlichen» Routine eines
demokratiebewussten Burgers zahlt.
Doch besonders in jungen Demokratien
kam es bei Wahlen auch in der jiingsten
Vergangenheit zu Unregelmassigkeiten,
die immer wieder zu dramatischen Ent-

wicklungen fuhrten.

\

Das Wahlen, ein hoch symbolischer Akt,
den auch Nelson Mandela mit Stolz aus-

fuhrt.

So wurde zum Beispiel im November
2003 in Georgien das Regime von Edu-
ard Schewardnadse dureh einen von jun
gen Reformpolitikern initiierten fried-
lichen Volksaufstand von der Macht

verdrangt. Unter der Fuhrung des Oppo-
sitionsfuhrers Micheil Saakaschwili hat-

ten oppositionelle Demonstranten den
Sitzungssaal des georgischen Parla-
ments gestiirmt und vertrieben so den
illegitimen Prasidenten. Die Parlaments-
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prasidentin Nino Burdschanadse uber-
nahm ad interim die Prasidentschaft bis

zur Durchfuhrung von Neuwahlen im
Januar 2004.

Bekanntlich erlebte die Ukraine kurzlich

einen ahnlichen Prozess. Auch hier loste

der Vorwurf des Wahlbetrugs eine Tage
andauemde Protestwelle aus, die Tausen-

de Burger auf die Strassen trieb. In einem
der Redaktion geschriebenen Brief der
Caux nahestehenden Menschenrechtsak-

tivistin Anya Borzakovskaya aus der
Ukraine beschrieb diese die Situation als

«friedlich und doch voller Enthusias-

mus». Sie schrieb: «Ich bin ffoh Ukrai-

nerin zu sein und ich bin stolz mich auch

als solche zu fiihlen! Ich bin gliicklich so
nahe bei den Demonstranten zu sein...

Wir sind die Nation! Eine echte Nation!

Und wir haben eine Burgergesellschaft.»
Der Protest in Kiew hatte das umstrittene

Ergebnis der Stichwahlen annulliert und
eine Wahlwiederholung erreicht, die die
Opposition und somit auch das Wahlvolk
gewann.

Diese Beispiele haben unter anderem
eines gezeigt: Das Abhalten von Wahlen
hat zwar einen hohen symbolischen
Wert, ist aber lediglich ein Werkzeug zur
Erfassung des Volkswillens, der erst eine

Demokratiekundgebung in St. Petersburg

Regierung legitimieren karm. So ist die
Demokratie, nach den Worten des ameri-

kanischen Prasidenten Abraham Lin

coln, «die Regierung des Volkes durch
das Volk und fiir das Volk».

Aktive Burger und Sozialkapital

Demokratie ist keine Selbstverstandlich-

keit, auch wenn sie de facto auf dem

Papier existiert. Der ehemalige President
des Zentralrats derJuden

in Deutschland, Heinz

Galinski, sagte in diesem
Zusammenhang:
«Demokratie... ist kein

Geschenk, das man ein
fur allemal in Besitz neh-

men kann. Sie muss tag-
lich erkampft und vertei-
digt werden.» In diesem
Sinne ist Demokratie

kein punktuelles Ereig-
nis, das alle Wahljahre
stattfindet. Sie ist auch

nicht als Zustand zu ver-

stehen, sondem vielmehr
als ein Prozess, in dem

Menschen sich tagtag-
lich fur sie einsetzen und

eine gesellschaftliche
Grundlage schaffen, die
fur eine erfolgreiche
Demokratie besonders

wichtig ist. Eine bedeu-
tende Rolle spielt hierbei
die sogenannte Biirger-
oder Zivilgesellschaft.

«Demokratle...

ist kein Geschenk,

das man ein fiir

allemal in Besitz

nehmen kann.

Sie muss taglich

erkampft und ver-

teidigt werden,

Demokratie ist

kein punktuelles

Ereignis, das alle
Wahljahre statt

findet. Sie ist auch

nicht als Zustand

zu verstehen, son-

dern vielmehr als

ein Prozess, in

dem Menschen

sich tagtaglich fiir

sie einsetzen...»

Eine funktionierende Biirgergesellschaft
gibt einer Gesellschaft durch ihre aktive
Teilnahme am dffentlichen Leben die

Fahigkeit zur sozialen Vemetzung. Die
ses Schliisselmerkmal zur Bildung von
Gemeinschaften bezeichneten die ameri-

kanischen Soziologen James Samuel
Coleman und Robert Putnam als «Sozi-

alkapital». Wichtig dabei ist, dass Sozi
alkapital erst durch gesellschaftliche
Selbstorganisation entsteht, und zwar

unabhangig vom Staat und
ausserhalb des Marktes.

Weiter entsteht beim Gene-

rieren von Sozialkapital
Vertrauen in iibergeordnete
Netzwerke und Institutio-

nen, was eine Demokratie

festigen kann.
Eine gesunde Demokratie
bedarf also einer schiitzen-

den Struktur von «oben»,

aber auch der (biirger-)
gesellschaftlichen Entwick-
lung von «unten», welche
kontrolliert und die Akzep-
tanz fur das ganze Gebilde
schaffi. Dieser Prozess

benotigt Zeit und muss von
der jeweiligen Gesellschaft
selbst getragen werden.

Feldarbeit ist gefragt

Auch aus der Arbeit der

Initiativen der Verdnderung
sind zahlreiche biirgerge-
sellschaftliche Bemuhun-
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gen entstanden, die unter Einbezug der
jeweiligen kulturellen Rahmenbedin-
gungen arbeiten. Auf dem Gebiet der
demokratischen Bildung setzt sich zum
Beispiel das Programm Foundation for
Freedom in den postsozialistisehen
Transformationslandern dafiir ein, das
Machtvakuum, welches nach dem
Zusammenbruch des Sowjetregimes ent
standen ist, mit moralisehen und geisti-
gen Werten einer freien Gesellschaft auf-
zufullen. Es unterstiitzt somit die

Demokratisierungsbewegung in Mittel-
und Osteuropa.
In Afrika versucht das Projekt Clean
Africa Campaign in verschiedenen Lan-
dern eine neue Fiihrungsschieht auszu-
bilden und zu unterstiitzen. Durch die

mehrjahrige Erfahrung der Clean Elec
tion Campaign in Kenia, Ghana, Nigeria
und Sierra Leone verfugt diese Organi
sation iiber ein breites Wissen, welches

sic durch Schulungen an Fuhrungskrafte
weiterzugeben versucht (siehe Caux-
Information 1/04 S. 12).
Diese Initiativen zielen alle darauf, Fiih-

rungskrafte oder sogenannte Multiplika-
toren zu entdecken und auszubilden, um
ihnen zu ermoglichen, Veranderungen
im eigenen Land herbeizufuhren. Bei
einem solchen langwierigen Prozess

, geht es nicht darum, zu versuchen, west-
liche Werte, Strukturen und Vorstellun-
gen durchzusetzen, sondern darum, den
Menschen aus den jeweiligen Landern
zu ermoglichen, eine eigene, nachhaltige
Form des Sozialkapitals zu generieren
und so das Fundament ihres eigenen
Staates zu starken. Die Geschichte hat

bewiesen, dass Demokratie kein Export-
produkt ist, sondern in einem Prozess
von innen heraus unter Einbeziehung
des kulturellen Umfeldes wachsen muss.

Oder wie Mahatma Gandhi (siehe auch
den Text Zum Nachdenken) einmal sagte;
«Der Geist der Demokratie kann nicht

von aussen aufgepfropft werden. Er
muss von innen heraus kommen.»

50 jahre Burgerrechtsbewegung in den USA

Ist die Rassendiskriminierung
heute uberwunden?

Der afroamerikanische Biirgerrechtler Hannibal B.Johnson zieht Bilanz...

In der Unabhangigkeitserkiarung der Vereinigten Staaten von Amerika

wird festgehalten, dass alle Menschen gleich sind. Doch die Bezeichnung

«alle» stand lange Zelt nicht wirklich fur Menschen imAllgemeinen, son

dern fiir alle Menschen weisser Hautfarbe. Seit Beginn der Biirgerrechts-

bewegung haben die USA versucht, ihrVerhalten mit ihren hohen Idealen

in Einklang zu bringen. Doch nirgendwo ist die Diskrepanz zv/ischen Prin-

zipien und deren Umsetzung grosser als bei den armeren Bevolkerungs-

schichten, insbesondere bei den Afroamerikanern.

I cducsiionis
X

's5tooi*E^I
SaSiiife Doctrine of SeP"""
'wg'-h f C«t<irntlon

» Docinnc wi

' but Equol E6u^°»_

Zeitungsausschnitt zum Fall Brown

Das Jahr 2004 war der 50. Jahrestag
des Entscheids des obersten

Gerichtshofs im Fall «Brown gegen die
Erziehungskommission». In diesem Streit-
fall, der zu einem Meilenstein der Burger
rechtsbewegung wurde, verklagte Oliver
L. Brown die Erziehungskommission von
Topeka in Kansas, weil diese seine Tochter
Linda nicht auf eine «weisse» Schule

zulassen wollte. Mit dem Entscheid zu

Gunsten Browns nahm der Kampf gegen
die Rassendiskriminierung feste Formen
an und loste eine Reihe von Klagen gegen
andere staatliche Sehulen in Kansas, Dela

ware, South Carolina und im District of

Columbia aus...

Heute schaffen finanzielle Untersehiede

und unterschiedliche Lebensweisen eine

neue Form der Rassentrermung. Sehulen
mit einem hohen Anteil an ethnisehen

Minderheiten weisen oft eine hohere

Armutsrate auf, bekommen weniger
staatliche Mittel und haben meistens

auch schlechtere Ergebnisse bei standar-
disierten und sogenannt objektiven Eva-
luationen.

Nichtsdestotrotz verursaehte Oliver L.

Brown einen Paradigmenwechsel in der

amerikanisehen Gesellschaft. Es veran-

derte fur immer die gesellschaftspoliti-
sche Landschaft, da das von ihm erwirk-
te Gerichtsurteil das Ende der «legalen»
und offiziellen Rassendiskriminierung
einleitete.

Die heutige Herausforderung

Nach 1954 ging es Schlag auf Schlag:
eine Welle von Protesten, Konflikten und
gar Martyrern trieb Gesetzesanderungen
voran. Martin Luther King Jr. gab einer
ganzen Bewegung eine Stimme und wur
de zur Ikone der Burgerrechtsbewegung.
Er und seine Anhanger forderten die Ver
einigten Staaten auf moralischem Terrain
heraus. Sie verlangten Respekt, zogen
die Aufmerksamkeit der Welt auf sich

und veranderten ein ganzes Land. Kings
kometenhafter Aufstieg wurde abrupt
gestoppt, als er mit 39 Jahren am 4. April
1968 in Memphis erschossen wurde.

Hannibal B. Johnson ist Autor,

Rechtsanwalt und Berater speziali-
siert auf dem Gebiet der Rassenfra-

gen, der menschlichen Beziehungen
und des Non-Profit-Managements. Er
ist Berater und Mitarbeiter des von

Initiativen der Verdnderung laneierten
Programms «Hope in the Cities».
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Martin Luther King Jr.
im Weissen Haus in

Washington, DC mit
US-Prasident Lyndon B.
Johnson im Hintergrund

Sein Tod schockierte die Welt und loste

in den grossen amerikanischen Stadten
Unruhen aus. Die aufgebrachten Afro-
amerikaner liessen lang unterdriickter
Enttauschung und Wut freien Lauf.
Obwohl die «weisse» Bevdlkerungs-
schicht immer noch die wichtigen Amter
der Macht in den Vereinigten Staaten
besetzt, ist der Aufstieg der Afroameri-
kaner, gemessen an den Sozialindikato-
ren wie Bildung und Besetzung offent-
licher Amter, unverkennbar. Um den
Graben weiter zu schliessen miissen sich

alle Amerikaner zu ihrer vom Rassismus

gepragten Vergangenheit bekennen und
weiter kreativ an der Richtigstellung und

Versdhnung dieser Vergehen arbeiten. Es
ist dringend notwendig, die Ursprunge
von Vorurteilen und rassistisch bedingten
Privilegien im Alltag dingfest zu machen
und zu analysieren, um auch andere in
diesen Prozess einzubinden und vonein-

ander zu lernen. Ein weiterer Schritt ist

die Realisierung von Projekten und die
Unterstutzung von Organisationen, die
den Kampf gegen Vorurteile, Intoleranz
und Rassendiskriminierung vorantreiben.
Auch die stetig wachsende Gruppe der
lateinamerikanischen Einwanderer stellt

die amerikanische Gesellschaft vor neue

Probleme sowohl in kulturellen als auch

in sprachlichen Belangen sowie in Migra-

tionsfragen. Ausserdem ist der Wettbe-
werb auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere
bei den unqualifizierten Arbeitskraften
allzu oft Ausloser von Spannungen, die
durch Rassenzugehorigkeit ausgedriickt
werden. Die grosste Herausforderung
liegt darin, die unterschiedlichen Teile der
amerikanischen Gesellschaft geschickt
zusammenzubringen und dire Gemein-
samkeiten zu starken.

Um es in den Worten eines afroamerika-

nischen Vorfahren auszudriicken: «Die

Dinge sind nicht, wie sie sein sollten.
Die Dinge sind auch nicht, wie sie sein
werden. Aber Gott sei Dank sind sie

nicht mehr, wie sie waren!»

6 I CAUX-INFORMATION 1/05



Interview mit einem Biirgerrechtsaktivisten

Wahlen in der Ukraine

'"AUX
Demokratie,Werte, aktive Burger

Kostyantyn Plosky istVorsitzender des «Zentrums fur politische Bildung»

(Center for Political Education CPE), einer parteiunabhangigen ukraini-

schen Nichtregierungsorganisation. Das CPE setzt sich fiir politische Bil-

dung sowie ein ehrliches und transparentes Wahlsystem in der Ukraine

ein und mochte insbesondere Jungwahler fur demokratische Belange

sensibilisieren.

Seit drei Jahren ist Kostyantyn Plosky
Mitglied des Organisationskomitees der
Cawc-Sommerkonferenz «Zu verantwor-
tungsbewusstem Dienen und Fiihren befd-
higen» und ist wdhrend dieser Konferenz
Koorganisator des «Forums Junger Politi-
ker», an dem politisch interessierte Stu-
denten und Aktive aus alter Welt teilneh-

men. Thema des diesjdhrigen Forums war
«Die ethischen Grundlagen von Wahlen».

IHerr Plosky, was war die Rolle des
CPE bei den Prasidentschaftswah-

len in der Ukraine?

Das CPE hat in Zusammenarbeit mit

dem International Republican Institute
der US-Republikaner die Ausbildung
von Wahlbeobachtern in der Ukraine

iibernommen. Im September und Ok-
tober 2004 wurden Schulungen in 66
Wahldistrikten durchgefuhrt und iiber
4000 Teilnehmer ausgebildet.

Ausserdem unterstiitzte das CPE die

Initiative «Jugend und Wahlen», bei der
mehr als 20 000 Jungwahler an verschie-
denen Aktibnen in uber 15 Regionen der
Ukraine teilnahmen. Diese Initiative hat-

te zum Ziel, junge Leute zum Wahlgang
zu ermuntern, und wurde von zahlrei-
chen Biirgerinitiativen unterstiitzt.

Die weltweite Offentlichkeit wurde

Zeuge der Vorgange rund urn diese
Wahlen und vernahm hauptsach-
lich Meldungen uber Unregelmas-
sigkeiten. Welche Beobacbtungen
konnten Sie macben?

Es gab mehrere Faktoren, welche die
Wahlen in der Ukraine beeinflusst

haben. Zum einen wurde meist iiber die

Medien versucht, die Offentlichkeit
durch Falschmeldungen und irrefuhren-
de Informationen zu manipulieren,
welche in erster Linie die Kandidaten

Kostyantyn Plosky am Seminar fur Jungpolitiker in Caux 2002 wahrend eines Vortrages
von Cornelio Sommaruga

der Opposition betrafen. Weiter wurde
durch Regierungsanhanger auf die
Wahlkommissare und Wahlbeobachter

Druck ausgeubt. Auch rund um die
Wahllisten kam es zu einer Reihe von

Verstossen, insbesondere beim Ausstel-
len von Dokumenten, die es den Wah-
lem erlauben, in fremden Wahldistrikten
abzustimmen. Zu guter Letzt sind bei
der Stimmenauszahlung diverse Mani-
pulationen durch verschiedene Kommis-
sionen bekannt geworden.

Wie siebt in Ibren Augen die
fci Zukunft der Ukraine aus? Welche

Rolle werden Russland, Westeuropa
und die EU dabei einnehmen?

Die fuhrenden Kopfe der Opposition
sind keine «neuen» Politiker. Sie waren

schon zu unterschiedlichen Zeitpunkten
Mitglieder der Regierung. Sie gehorten
aber nie zu den iiberzeugten Anhangern
der sowjetischen Form der Verwaltung
und der Politik. Sie werden deshalb mehr

Medienfreiheit, eine grossere Transpa-
renz und Verantwortung in das ukraini-
sche Politsystem und in die offentliche
Verwaltung bringen. Wir Ukrainer
erwarten auch, dass das Verhaltnis zu

Russland, Westeuropa und der EU
geklart wird und dass die wirklichen
Interessen der Ukraine die Aussenpolitik
des Landes bestimmen.

I Wie wicbtig ist in Ihren Augen die
I . Rolle der Biirgergesellscbaft in der

heutigen Ukraine?
Die Biirgergesellscbaft nahm schon im
Vorfeld der Prasidentschaftswahlen 2004

eine wichtige Funktion ein. Sie gab
einerseits der Wahlerschaft die notigen
Informationen iiber den Wahlvorgang
und versuchte andererseits die Wahler

zu iiberzeugen, dass jede Stimme
wichtig ist. Durch ihre aufklarerische
Arbeit erhohte die Burgergesellschaft
ausserdem das Bewusstsein der Wahler

fur Verstosse rund um die Wahlen.

Ich glaube, dass sie in Zukunft eine
wichtige Rolle bei der Kontrolle der
Staatsaktivitaten einnehmen wird. Sie

konnte zusatzlich auch besonders wich

tig fiir die kulturelle Integration der ver-
schiedenen und sehr unterschiedlichen

ukrainischen Regionen sein.
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Zum Nachdenken

Der Kampf gegen den Terrorismus und die Ethik Gandhis
• •

Uber GewaltyTaktik undToleranz

Der Autor und Dozent Rajmohan Gandhi hielt Ende Oktober einen Vor-

trag an der University of Notre Dame, Illinois, USA. Unter demTitel: «Der

Kampf gegen den Terrorismus und die Ethik Gandhis», brachte er per-

sonliche Erinnerungen vom Einsatz seines Grossvaters Mahatma Gandhi

ein, kommentierte die Rolle derVereinigten Staaten in der heutigenWelt

und schloss mit Kernaussagen eines muslimischen Mitstreiters seines

Grossvaters, des Paschtunen Khan Abdul Ghaffar Khan.

In den hier vorliegenden Auszugen beschranken wir uns auf den ersten

Teil des Vortrags. Die zum Teil anekdotische Schilderung aus der Auf-

bruchszeit zur Unabhangigkeit Indiens wirft ein besonderes Licht auf die

Frage der Regierungsfiihrung.

im Sommer 1942, als ich knapp sieben
Jahre alt war, verbrachte ich einige

Tage mit meinen Grosseltern in ihrem
Aschram in Sevagram in Zentralindien.
Kurz danach wurden sie inhaftiert und

ich konnte Grossmutter nur noch einmal

kurz vor ihrem Tod besuchen. Als

Mahatma Gandhi 1944 aus der Haft ent-

lassen wurde, reiste er durch Indien und
nahm an Unabhangigkeitsverhandlun-
gen und -kampagnen teil. Er war eben-
falls mit der Schlichtung der aufflam-
menden Konflikte zwischen Hindus und

Muslimen beschaftigt. Diese Ausein-
andersetzungen erreichten ihren Hohe-
punkt im August-September 1947, als
gegenseitige Massenmorde das Leben
einer halben Million oder von mehr

Menschen forderten.

«...Es handelte sich

um meinen

lelblichen Bruder.

Aber heute mache

Ich keine soichen

Unterschlede

mehr, heute seid

ihr alle [Hindus

und Muslime]

meine Blutsbruder.»

Nach seiner Freilassung hatte er kein
eigenes Zuhause mehr, wo er mit seinen
Enkeln hatte spielen konnen. Auch hatte
er nun viel mehr Enkei als die Kinder

seiner vier Sohne. Er wurde nicht bloss

Vater der Nation genannt, er war tatsach-
lich taglich in Kontakt mit vielen Men
schen, die ihn um Rat, Trost oder Hilfe

baten. Als Kinder seiner Sohne hatten

wir nie das Gefuhl, er gehbre - exklusiv
oder vor allem - uns.

Zwischen dem Sommer 1946 und dem

30. Januar 1948, dem Tag seiner Ermor-
dung, war Mahatma Gandhi oft in Neu
Delhi, wo ich mit meinen Eltern lebte
und zur Schule ging. Indien und Pakistan
hatten ihre Unabhangigkeit im August
1947 erlangt. Vor allem in der Provinz
Pandschab gab es viele Opfer, weil das
Gebiet als Folge der Bildung zweier
Staaten in den ostlichen, Indien zuge-
schlagenen, und den westlichen, pakista-
nischen Teil getrennt wurde.

Massenmorde

Hunderte und Tausende aus Westpand-
schab gefluchtete Fliichtlinge der Hin
du- und Sikh-Gemeinschaften weilten in

verarmten Lagern in Delhi. Dies war
auch das Schicksal jener Muslime, die
aus der Region Delhis nach Pakistan
gefliichtet waren.
Ein Teil des Zornes dieser Fluchtlinge
war auf Gandhi gerichtet. Dieser Vater

der Nation hatte weder die Teilung (Par
tition) noch die Massenmorde verhin-
dert. Zornige Hindus oder Sikhs kamen
zu Gandhi und seinen Mitarbeitem und

machten ihren Gefuhlen Luft. Diese

waren im Gastequartier einer grossen
Villa des Industriellen G. D. Birla unter-

gebracht, der schon seit Jahren zu Gan
dhis Gonnern zahlte. Andere kamen, um

an den taglichen Gebetsversammlungen
um 17.00 auf dem Rasen des Birla-Hau-

ses teilzunehmen.

Mit meinen Eltern und Geschwistem

gingen auch wir an diese Versammlun-
gen, die aus einer Dreiviertelstunde
Lesungen und Gebeten verschiedener
Glaubenstraditionen bestanden, gefolgt
von zwei Minuten stiller Meditation und

einer kurzen, 15-20-minutigen Rede
Gandhis.

«Wir, die Spazierst6cke»

Von seinen engsten Mitarbeitem, Freun-
den und Verwandten umgeben, ging der
78-Jahrige etwa 170 Meter von seinem
Zimmer bis zum Gebetsplatz und stutzte
sich dabei auf die Schultern seiner Enke-

linnen, Enkel oder Grossnelfen und
-nichten, die er seine Spazierstbcke
nannte. Manchmal war ich einer seiner

Spazierstbcke.
Dieser Gang war begleitet von Necke-
reien und Gelachter, doch eirunal am

Platz angelangt wurden Mahatma Gan-
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An einer Gebetsversammlung in Indien (im Bild: Sabarmathi Ashram, 1988). Autor Rajmohan Gandhi ist im inneren Kreis links oben dabei.

dhi und wir alle ganz still. Er stieg auf
die kleine, niedrige, von handgewobe-
nem Baurawolltuch liberzogene Biihne
und sass den Hunderten von Mitbeten-

den gegeniiber. Diese kleine Biihne
diente als landesweites Klassenzimmer,

wahrend die Versammlungen vom staat-
lichen Radio ins ganze Land iibertragen
warden.

Bin guter Teil der Versammelten gehorte
zu jenen Fliichtlingen, deren voile,
manchmal mit Zorn vermischte Auf-

merksamkeit auf Gandhi konzentriert

war. Dies war auch fur mich als 12-Jah-

rigen wahrnehmbar und ich fragte mich,
ob sie wohl meinen unbeschiitzten

Grossvater tatlich angreifen wiirden. Er
hatte keine Leibwachter und ich iiberleg-
te mir, was ich allenfalls tun sollte.
Oft sass ich neben oder nahe hinter ihm

auf dieser kleinen Biihne und hatte eine

gute Sicht iiber die Anwesenden. Die
meisten waren zuneigungs- und respekt-
voll gegeniiber Gandhi, doch kamen
beim Lesen aus dem Koran - es war

jeweils das erste, kurze Kapitel Al-Fdti-
hah - zum Teil zornige Reaktionen auf.

Mein Grossvater hdrte den Protesten

geduldig zu, lobte die einen, wenn sie ihr
Anliegen verniinftig kundtaten, oder
pries andere, die dem Einwand gegen-
uber hoflich reagierten, und fragte die
Versammelten, ob sie mit dem Einwand

einverstanden seien. Wenn diese den

Antrag ablehnten, bat er die Antragstel-
ler, die Mehrheit zu achten und ihre

Forderung zuruckzunehmen. Manchmal
geschah dies, manchmal nicht.
Wenn die Forderung beibehalten wurde,
antwortete Gandhi, dann wurden auch

die anderen Gebetslesungen weggelas-
sen, und ging direkt iiber zu seinem
Kurzvortrag. So wurde die Gebetsstunde
zum Unterricht in Toleranz und auch in

taktischem Vorgehen.
So nahe dabei sitzend, ihn und die Teil-
nehmenden beobachtend, beeindruckten
mich die Gelassenheit und der Mut mei-

nes Grossvaters. Eine Lektion, die er mir
nicht in einer gemutlichen, grossvater-
lichen Plauderei erteilte, sondern indem
er sich selbst treu blieb inmitten von

Hass und Zorn.

Damals und heute

Proteste

Einer oder mehrere junge Manner erho-
ben sich manchmal und sagten: «Kein
Koran!», denn im Namen des Korans sei

gemordet worden. Gandhi solle diese
Lesung aus der Gebetsstunde streichen.

Erlauben Sie mir noch einige Moment-
aufnahmen, die nicht aus dem Gedacht-

nis, sondern aus Nachforschungen stam-
men. Sie zeigen, wie Gandhi versuchte,
Hass und Intoleranz anzupacken. Diese
Momentaufnahmen sind vielleicht fiir

Orte wie Irak, Palastina und Kaschmir
relevant. Hier folgt, was Gandhi sechs
Wochen vor der Unabhangigkeit auf der
kleinen Biihne des Gebetsplatzes sagte:
«Gestern fragte jemand, was wir mit
einem verruckten Hund tun sollten, ob
wir ihn nicht abtun sollten.» (Wie Sie
erraten konnen, war in der Frage sinnge-
mdss enthalten, dass einige Muslime wie
verriickte Hunde seien und vernichtet

werden sollten.) «Die Frage war, was mit
einem verriickt gewordenen Menschen
zu tun sei. Als ich etwa zehn Jahre alt

war, erkrankte einer meiner Bruder geis-
tig. Er wurde dann geheilt, heute lebt er
nicht mehr. In manischen Anfallen lief er

herum und schlug jedermann. Was sollte
ich tun, ihn schlagen? Sollten meine
Eltern ihn schlagen? Bin Arzt wurde auf-
geboten. Ihm wurde aufgetragen, er sol
le ihn irgendwie ohne Gewaltanwendung
behandeln. Es handelte sich um meinen

leiblichen Bruder. Aber heute mache ich

keine solchen Unterschiede mehr, heute
seid ihr alle [Hindus und Muslime] mei
ne Blutsbriider. Wenn ihr alle euren Ver-

stand verlieren wurdet und ich hatte eine

Armee zur Verfiigung, meint ihr, ich
sollte euch erschiessen lassen?»

Aber jemand, der Hindus und Muslime
als seine Blutsbriider nannte, war im
Jahr 1947 nicht bei alien beliebt.
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Zwischen Profit und Verantwortung

Gesprdch auf hbchster Ebene

Glauben und Finanz

Seit 2002 haben sich der Weltkirchenrat, der Internationale Wahrungs-

fonds IWF und dIeWeltbank verpfllchtet, einen Prozess des Dialogs iiber

die jeweils eigene Sicht der Entwicklungshilfe und iiber die jeweiligen Rol-

len und Herausforderungen zu fiihren, denen sich diese drei Organisatio-

nen stellen miissen. Ende Oktober kam es in den Raumlichkeiten des

Weltkirchenrates zur dritten Begegnung auf hochster Ebene. Das drei-

stiindigeTreffen wurde vom Prasidenten der internationalen Vereinigung

von Initiativen derVeranderung, Dr. Cornelio Sommaruga, moderiert.

Der urspriingliche Impuls zum Dia
log zwischen Weltkirchenrat und

den Bretton-Woods-Institutionen war im

Jahre 2000 vom IWF gekommen als
Reaktion auf die kritischen ofFentlichen

Stellungnahmen des Weltkirchenrates ge-
genuber dem IWF und der Weltbank.
Seit dem Beginn des Prozesses im Jahre
2002 war es zu zwei sogenarmten «High

Level Encounters)) und zu zahlreichen

anderen Treffen gekommen.
In seiner Einfuhrung sprach Cornelio
Sommaruga iiber die Notwendigkeit des
Grundsatzdialogs zwischen Glaubens-
gemeinschaften und wirtschaftlichen
Institutionen, welche einen grossen Ein-
fluss auf die Situation der Armsten die-

ser Welt batten. Er begriisste in der Folge
den Prasidenten der Weltbankgruppe
James Wolfensohn, den Vizegeneraldi-
rektor des IWF Agustin Carstens, die
Prasidentin des Weltkircheiuates Dr.

Agnes Abuom und den Generalsekretar
des Weltkirchenrates Dr. Samuel Kobia,

welche diese Gesprachsrunde komplet-
tierten.

«Wir haben uns heute getroffen, um die
dkonomische Realitat zu betrachten und,

unter Beriicksichtigung unserer gemein-
samen ethischen Prinzipien, iiber diese
Realitaten nachzudenken)), sagte Dr.
Samuel Kobia und fiigte an: «Es ist nicht
unser Ziel, Kampflinien zwischen wirt-
schaftlichem Pragmatismus und einer
frommen Form des jenseitigen Idea-
lismus zu schaffen. Unser Ziel ist es,

nach moglichen Auswegen Iiir eine glo-
bale Gerechtigkeit zu suchen, damit alle
Menschen einen fairen Anteil am welt-

weiten Reichtum haben konnen.))

Kobia betonte, dass die Vision der Welt
bank von einer Welt frei von Armut sich

grosstenteils mit der des Weltkirchenra
tes decke. Er zeigte sich aber besorgt
iiber das Vorgehen der Weltbank, wel
ches eher auf eine Reduktion der Armut

als auf deren Beseitigung ziele. Die
Weltbank gehe tropfchenweise von oben
nach unten vor und scheine davon auszu-

gehen, dass ein Teil der Weltbevolkerung
in Zukunft sowieso an den Folgen der
Armut leiden musste, so Kobia.

Umgesetzte Nachstenliebe

Agnes Abuom sprach von der «Wirt-
schaft der Champagner-Klasse)), bei der
20 % der Bevdlkerung mehr als 80 % des
globalen Reichtums besitze. Dieser
Missstand konne nicht mit dem Werk-

zeug von Wirtschaftsfachleuten behoben
werden. «Hierzu braucht man ethische

Werkzeuge und die Umsetzung des
Gebots der Nachstenliebe.))

James Wolfensohn von der Weltbank

gruppe verteidigte das Engagement der
Weltbank fur die Bekampfung der Armut.
Leider sei es so, sagte er, dass die Welt
von Angst und nicht vom Glauben domi-
niert werde. Er sei iiberzeugt, dass die
meisten Menschen eine Veranderung auf
der Welt erwirken wollten. Er sprach wel
ter von seinen personlichen systemati-
schen Bestrebungen, Jugendgruppen zu
besuchen und sie in die Zukunftsplanung
einzuschliessen.

Agustin Carstens vom IWF formulierte
den Auftrag seiner Institution zur Fdrde-
rung der Stabilitat in den internationalen
Wahrungssystemen und der Offnung der
Markte fur den internationalen Handel

und Zahlungsverkehr. Der Internationale

I

Augustin Carstens, Vizegeneraldirektor des Internationalen Wahrungsfonds (IWF); James
D. Wolfensohn, Prasldent der Weltbank; Dr. Cornelio Sommaruga; Samuel Kobia, Gene
ralsekretar des Weltkirchenrates; Dr. Agnes Abuom, Prasidentin des Weitkirchenrates
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Wahrungsfonds sahe sich mit einigen
Sparmungen bei der Unterstiitzung eini-
ger sogenannter Niedriglohnlander kon-
frontiert. «Wir wurden nicht als Ent-

wicklungsinstitution konzipiert, und wir
verfugen auch nicht iiber die notwendi-
gen Ressourcen, Unterstiitzungen in der

Art von Langzeitentwicklungskrediten
zu gewahren, die viele Niedriglohnlan
der benotigen. Aber wir miissen alien
unseren Mitgliedern dienen», sagte Cars-
tens.

In seiner Abschlussbemerkung begrusste
Cornelio Sommaruga «die grosse Qua-
litat Offenheit dieses Dialogs» und
erinnerte die Anwesenden an die rund

1,2 Milliarden Menschen, die in extre-

mer Armut leben, und an die Bedrohung
durch HIV/AIDS. Er betonte die wichti-

CAIJX

Zwischen Profit und Yerantwortung

ge Rolle der Frauen, der Jugend und der
Minderheiten sowie die von gemein-
schaftlichen Entwicklungsprogrammen,
der guten Regierungsfuhrung und des
Kampfes gegen Korruption.
In einer gemeinsamen Schlusserklarung
verpflichteten sich die drei teilnehmen-
den Organisationen, den Prozess des Dia
logs aufrechtzuhalten. Welter nahmen sie
sich vor, Bundnisse einzugehen, wo auch
inuner diese sich fiir die gemeinsamen
Ziele als zweckdienlich erwiesen.

Caux Round Table Global Dialogue in Japan

«Zwischen Profit undVerantwortung»
Vom 22. bis zum 24. Oktober 2004 fand in Gotemba, Japan, in den Raum-

lichkeiten der Japan Federation of Economic Organizations «Keidanren»

(Vereinigung japanischer Wirtschaftsorganisationen) die l9.Auflage des

Caux Round Table Global Dialogue statt. Das Thema der diesjahrigen

Konferenz war «Moving Beyond Conflict: Balancing Profit and Duty

under the Caux Round Table Principles for Business» (Sich Jenseits des

Konflikts bewegen: Profit und Verpflichtung unter Beachtung der Prinzi-

pien des Caux Round Table for Business in Einklang bringen). Zu den I 16

Teilnehmenden aus aller Welt zahlte auch Bernard de Riedmatten, der

President der Stiftung Caux - Initiativen der Veranderung.

^^^%ie Konferenz hat einen interes-
VV santen und lebhaften Austausch

uber die von der Cam Round Table ver-

, folgten Ziele, mit besonderem Augenmerk
auf deren praktische Umsetzung im dies
jahrigen Gastgeberland Japan erm6glicht»,
herichtete de Riedmatten. Die Teilnehmen

den hatten iiber Themen debattiert wie die

wachsende Globalisierung, die Einhaltung
der Menschenrechte in wirtschaftlichen

Prozessen und uber die Rolle, die Unter-

nehmungen dabei spielen wiirden.
Insbesondere sei nach praktischen Mog-
lichkeiten gesucht worden, durch welche
private Unternehmungen unter Beach
tung der Prinzipien der Yerantwortung
aller Beteiligten (stakeholder responsibi
lity) den grosstmdglichen Nutzen fur die
Gesellschaft bringen konnen, betonten
die Verantwortlichen der CRT in ihrem

Abschlussbericht und hoben den Wert

einer guten Corporate Governance her-
vor. Untemehmen sollten bestrebt sein,

sowohl den Wert ihres Humankapitals
als auch ihres Ansehens und ihres Sozi-

alkapitals auszubauen. Es sei notwendig

soziale und ethische Werte in die Unter-

nehmensphilosophien einfliessen zu las-
sen. Gemeinsam mit der Rentabilitat

wurden diese den hochsten Wert eines

Unternehmens darstellen, hiess es wel

ter. Die Einbindung von ethisch und
sozial verantwortbaren Perspektiven sei
deshalb eine Investition in eine profita-
blere Unternehmung.
Eine weitere Forderung lautete, dass die
Entscheidungsprozesse einer Unterneh
mung immer auf langfristiger Sicht, d. h.
auf Nachhaltigkeit, beruhen miissten.
Leider zwinge der Druck des Marktes,
insbesondere der Finanzmarkt, das obere
Management von offentlich gehandelten
Firmen, innerhalb kiirzester Zeit Gewin-
ne zu erzielen, was wiederum kurzfristig
ausgerichtete Entscheidungen fordere.

Synergien nutzen

Die Teilnehmenden hoben die wichtige
Rolle von Untemehmen bei der Gestal-

tung des globalen Marktes hervor. Gros
se multinationale Konzeme hatten die

Caux Round Table Global Dialogue in japan

Moglichkeit, auf der ganzen Welt Ein-
fluss zu nehmen. Aus diesem Gmnde

liege es in ihrem Verantwortungsbereich,
Verbesserungen im institutionellen Rah-
menwerk des sich rasch verbreitenden

globalen Kapitalismus anzubringen.
Weitere behandelte Themen waren die

Weiterverbreitung der CRT Principles for
Business von 1994 und deren Anwendung
in unterschiedlichen Kulturen sowie eine

mogliche Zusammenarbeit mit gleichge-
sirmten Institutionen wie dem von der

UNO initiierten Global Compact.

Japans Beitrag fiir den Frieden

De Riedmatten nutzte seinen Aufenthalt

in Japan, um sich mit Vertretern der japa-
nischen Organisation der Initiativen der
Verandemng zu treffen. Er wurde ausser-
dem zu einem Briefing mit Parlaments-
mitglied Yukihisa Fujita und einer
Anzahl Abgeordneter verschiedener Par-
teien und zu einem Gesprach mit der Pra-
sidentin der Japan International Coope
ration Agency (JICA) Sadako Ogata
eingeladen. Beide Begegnungen dienten
unter anderem dazu, iiber ein mogliches
konstmktives Mitwirken Japans an Frie-
densprogrammen fiir den Mittleren Osten
wie z. B. der Genfer Initiative zu beraten.

CAUX-INFORMATION 1/05 I II



^■AUX

Persbnlich

Pionier derVerdnderung

Spitzensportler, Pfarrer und...
Vorreiter eines freien

George Murray Daneel war der erste ehemalige Springbok-Rugby-Spie-

ler, der hundert jahre alt wurde. Er war auch einer der allerersten protes-

tantlschen Pfarrer Sudafrikas, die sich klar gegen Apartheid aussprachen -

und zwar 45 Jahre bevor die Synode seiner Niederlandisch-Reformierten

Kirche es endlich schaffte, dieses System unmlssverstandllch zu verur-

tellen.

George Daneel wurde 1904 in Calvi-
nia in der nordlichen Kapregion

geboren. Er war eines von neun Kindem
eines Landpfarrers. Nach dem Tod seiner
Frau Joey zog er in die Weingegend des
Kaps, wo er im August, umgeben von
seiner Familie, seinen 100. Geburtstag
feierte. Sein sportliches Springbok-Trai
ning kam ihm gut zu stehen, er spielte bis
kurz vor seinem Neunzigsten Tennis.

ccEs gab eine Zeit, in
der ich keinem

Schwarzen die Hand

gedriickt hatte... NIcht
einmal well ich

etwas gegen Schwarze
hatte, sondern auf-
grund meiner
Erziehung. Spater habe
ich dann begriffen,
dass nicht Gott mich in

meinen Beziehungen
zu Menschen dunkler

Hautfarbe lenkte,
sondern die Tradition

und die Angst davor,
was man in meiner

Afrikaander Um-

gebung daruber sagen
wurde.»

(George Daneel bei einer Rede
vor den Mitgliedern der
Sudafrikanischen Vereinigung
Schwarzer Geistlicher IDAMASA.)

Nach der 1931-1932 erfolgreichen Tour
auf den Britischen Inseln hangte Daneel,
auf dem Hohepunkt seiner Rugby-
Karriere, seine Schuhe an den Nagel,
um sein Theologiestudium an der Uni-
versitat von Stellenbosch zu beenden. Im
Jahr darauf wurde er zum Pfarrer der
Nederduitse Gereformeerde Kerk ordi-
niert.
Als Starspieler des Springbok-Rugby-
Teams und als Pfarrer der Dutch Refor
med Church war Daneel in beiden «Reli-
gionen» des Afrikaandertums beriihmt
geworden.
Noch wahrend der Britischen Tour war
es zu einer Begegnung mit der Oxford-
Gruppe, einer Bewegung der Morali-
schen Aufriistung, und deren Griinder
Frank Buchman gekommen. «Bis dahin
hatte Rugby mein Leben bestimmt»,
sagte er spater; «aber nachdem ich Dr.
Buchman gehort hatte, sah ich ein, dass
es noch wichtiger sei, andern zu helfen.
Dank MRA begann ich, auch mein eige-
nes Leben an den Massstaben des Chris-
tentums zu messen.»

Die Begegnung sate auch Samen des
Zweifels in ihm iiber das soziale und
politische System, in dem er lebte. Dies
sollte spater dazu fuhren, dass er zum
offentlichen Anklager gegen die Apar
theid wurde, was wiederum sowohl mit
den politischen Fiihrern seines Landes
wie auch den Altesten seiner Kirche zu
Auseinandersetzungen fuhren sollte.
1940 heiratete er Joey Stolp, deren Vater
zum Kommando gehort hatte, das den
jungen Winston Churchill wahrend des
Anglo-Burenkriegs gefangen genom-
men hatte. Wahrend des Zweiten Welt-
krieges diente Daneel als Militarseelsor-
ger in der sudafrikanischen Armee in der
Westem-Desert-Kampagne, auch in El

Alamein und spater in Italien. Nach der
Heimkehr aus dem Krieg arbeitete er als
Gemeindepfarrer, bis er 1953 an einer
mehrrassigen Konferenz in Lusaka teil-
nahm, die von der damaligen Morali-
schen Aufriistung organisiert wurde.
Unter den andem jungen sudafrikani
schen Teilnehmem war auch William
Nkomo, der erste President der radikalen
Jugendliga des Afrikanischen National-
kongresses ANC. Zum ersten Mai hatten
Daneel und seine Frau die Gelegenheit,
Schwarzen als Gleichberechtigten zu
begegnen. «Es war ein erschiittemdes
Erlebnis; meine Eltem waren zwar from-
me Christen», sagte er, «aber wenn unse-
re farbigen Bediensteten an den Fami-
liengebeten teilnahmen, mussten diese
am Boden sitzen.» Plotzlich wurde er
sich des vollen Umfangs seiner Uber-
heblichkeit bewusst. «Ich sah, dass es
hier nicht nur um eine falsche Beziehung
zu andern Menschen ging; es war eine
Siinde vor Gott.» Er entschuldigte sich
offentlich bei den schwarzen Tagungs-
teilnehmern. «Von da an war ich mir
bewusst, dass die Beziehung zwischen
Schwarz und Weiss das grosste Problem
unseres Landes sei.»

Daneel kiindete seine Stellung in Gra-
hamstown, um sich voll fiir die Ande-
rung der rassistischen Einstellungen ein-
zusetzen, die er vor allem als mora-
lisches und geistiges Problem erkannte.
Siebenunddreissig Jahre spater begegne-
te ich ihm in Namibia, am Vorabend der
Unabhangigkeit dieses Landes, und er
meinte:
«Viele hoffen, dass politische Verande-
rungen die notwendigen andern Veran-
derungen zeitigen werden. Ich meine, es
funktioniere genau umgekehrt, zuerst
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Vor 50 Jahren; George Daneel mit William Nkomo, Grander der ANC-Jugendliga

bedarf es der moralischen und geistigen
Veranderung, die dann welter zu politi-
scher Veranderung fuhrt.»
Dies erklart vielleicht, wieso Daneel -

anders als sein militanter Kollege Bay
ers Naude - nie aus seiner Kirche ausge-
treten und auch nie seine Beziehung zum
Afrikaandertum abbrechen wollte. Auch

wenn seine eigene entschiedene Haltung
diskreter ausfiel, zog er sowohl den Zom
des Architekten der Apartheid, Hendrik
Verwoerd, als auch jenen seines Nach-
folgers John Vorster auf sich. Als
schliesslich Jahre spater die politischen
Veranderungen endlich durchgrifFen,
feierte Daneel daher von Herzen mit.

Damals, kurz nach derTagung von Lusa
ka, erklarte Daneel seine Uberzeugung
offentlich in einem uberfullten Saal des

Kapstadter Rathauses und vergewisserte
sich, dass von diesem Moment an alle

Anlasse der MRA fur alle Rassen offen

standen.

In einem Schreiben an Daneel kritisierte

Ministerprasident Verwoerd die MRA
strengstens dafur, «dass sie nicht auf der
Grundlage getrennter Entwicklung
arbeite».

Schon 1972, an der Generalsynode der
Niederlandisch-Reformierten Kirche, be-

zeichnete Daneel rassische Vorurteile

als «sundhaff in den Augen Gottes». Sei
ne Rede wurde mit Protestrufen wie;

«Hau ab, geh nach Mosambik!» quit-
tiert. Auch die Motion eines andem

Delegierten, Professor Ben Marais, der
verlangte, die Kirche moge ihre Tore fur
Menschen aller Rassen offnen, stiess auf
taube Ohren.

Daneel und seine Kollegen machten
unbeirrt welter und organisierten zwei
Jahre spater die erste mehrrassige, Inter
nationale Konferenz in Siidaffika, an der

alle Delegierten im gleichen Gebaude
untergebracht waren. «Wir batten reali-
siert, dass wir nicht mehr langer einfach
sagen konnten, wir treffen uns tagsiiber
und am Abend kehrt jeder in seine eige
ne Gegend zuruck.» Die Erlaubnis fur
die gemeinsame Unterbringung musste
auf Kabinettsebene eingeholt werden
und wurde schliesslich auch erteilt.

1978 forderte Daneel in einem Schrei

ben an John Vorster «ein offentliches

Schuldgestandnis und eine Verhaltens-
anderung» seitens des Afrikaandertums.

«Mein Verhalten trug

seinenTeil dazu bei,

die Kluft zwischen

Schwarz und Weiss zu

vergrdssern; meine

Vorurteile und mein

Gefiihl der Uber-

legenheit verletzten

nicht nur die Wiirde der

Schwarzen, sondern

waren eine Beleidigung

Gottes und eine

Ablehnung seines

Gebots der Nachsten-

liebe. DieTatsache,

dass ich diese Einstel-

lung von meinen

Vorfahren geerbt hatte,

minderte ihre

Schuldhaftigkeit keines-

wegs.»

Vorster bestellte ihn zu einem Interview,

in dem er die Regierungspolitik rechtfer-
tigte. Erst spater, nach Vorsters Tod,
erfuhr Daneel, dass dieser gesagt haben
solle, «Daneel hatte eben doch Recht».

Ausschnitte aus einem Nachruf von
Mary Lean in The Independent vom
27. Oktober2004

DIE CAUX-INFORMATION BERICHTET UBER INITIATIVEN, DIE...

Wunden der Geschichte heilen

die moralischen und geistigen Grundlagen der Demokratie
starken

Verantwortung in der Familie und in personlichen Beziehungen
fordern

Hofftiung in Stadten und Gemeinwesen beleben

die Ursachen von Armut tmd Korruption angehen

ethisches Engagement in Unternehmen und im Berufsleben
fordern

Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen
schaffen

CAUX-INFORMATION 1/05 I 13



FCir Sie gelesen

Jurg Bischoff im Gesprach mit Cornelio Sommaruga

Diplomatie im DIenste der Menschllchkelt
In den Jahren als Prasident des Internationalen Komitees des Roten

Kreuzes wurde Cornelio Sommaruga in der internationalen Offentlich-

keit und Diplomatie als «leidenschaftlicherVerfechter der Menschllchkelt

und desVolkerrechts» bekannt. In dem im NZZ-Verlag Ende letzten Jah-

res erschienenen Buch «Cornelio Sommaruga - Diplomatie im Dienste

der Menschlichkeit» skizziert der NZZ-Auslandsredaktor Jurg Bischoff in

Gesprachen mit dem aktuellen Prasidenten des internationalen Dach-

verbandes der Initiativen der Veranderung Cornelio Sommaruga, dessen

Werdegang bis bin zur Prasidentschaft des IKRK und dariiber hinaus.

Das Buch bietet dem Leser einen Ein-
blick in den Ablauf moderner Kon-

flikte und in die daraus resultierenden

humanitaren Krisen. Es gibt ebenfalls
einen Eindruck iiber die verschlungene
Diplomatie, die oft im Umfeld humanita-
rer Aktionen und fur die Einhaltung des
humanitaren Volkerrechts notwendig ist.
Doch vor allem zeigt es die Arbeit auf, die
oft ohne viel Aufhebens und Publizitat

geleistet wird, um die Leiden der Bevdl-
kerung in Konfliktregionen zu lindern.

und Pressesprecher und Assistent des Pra
sidenten wahrend Sommarugas Amtszeit.
Im Vorwort beschreibt Kofi Annan den

Inhalt des Buches als «Zeugnis der
Bedeutung von humanitarer Aktion und
der Notwendigkeit, dass die humanita
ren Prinzipien von den Parteien in einem
Krieg beachtet und von der internationa
len Gemeinschaft leidenschaftlich ver-

teidigt werden mussen».

Sein Engagement fur Caux, so Somma

ruga im Buch, stehe im Zeichen der
Begegnung. Die jahrlichen Sommerkon-
ferenzen von Caux hatten zum Ziel, die

Versohnung und das ethische Verhalten
zu fbrdern. Diese wiirden dem Dialog
zwischen Kulturen, Gemeinschaften und
Parteien dienen.

Der Autor Jiirg Bischoff arbeitete selber
wahrend fast zehn Jahren fur das IKRK. Er

war Delegierter in verschiedenen afrikani-
schen und nahostlichen Krisengebieten

Jiirg Bischoff im
Gesprach mit
Cornelio Sommaruga:
Diplomatie im Dienste
der Menschlichkeit.

Verlag:
NEUE ZURCHER ZEITUNG

ISBN: 3-03-823110-X

Zum Thema Globalisierung

Zwei Bucher, zwei Blickwinkel
Zwei Beitrage zumThema Globalisierung,die sich bloss beim ersten Hin-

sehen zu widersprechen scheinen. Bei naherer Betrachtung entdeckt

man namlich ahnliche Fragestellungen. Letztendlich rufen beide Autoren -

jeder auf seine Art - zur «Globalisierung derVerantwortung» auf.

Nach der Globalisierung

Entwicklungspolitik im 21. Jahrhundert
Welchen Nutzen bringt die Globalisie
rung den Entwicklungslandem? Wo
schadet sie ihnen? Was sind die mog-
lichen Alternativen?

Mit diesen Fragen setzt sich Peter Niggli
als Geschaftsleiter der Arbeitsgemein-
schaft der Hilfswerke der Schweiz ausein-

ander. Nach einer Analyse des internatio
nalen Umfelds, mit dem sich die

Entwicklungslander und die entwicklungs-
politisch engagierten Organisationen aus-
einander setzen mussen, erklart er die
wichtigsten Entwicklungen der letzten

Jahre. Das von ihm gezogene Fazit ist
eindeutig: die von den Industrielandem
diktierte Wirtschaftspolitik war fur die
meisten Entwicklungslander nachteilig.
Peter Niggli hegt keine Zweifel. Ein
grundlegender Kurswechsel ist notwendig.
Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
der Hilfswerke fordert er eine «Deglobali-
sierung», um eine andere neue Form der
Globalisierung zu ermoglichen.
Das Buch dokumentiert die Globalisie-

rungsanalyse und die entwicklungspoliti-
sche Strategic der Arbeitsgemeinschaft der
Hilfswerke und zeigt konkrete und realisti-
sche Altemativen zur heutigen Politik der
wirtschaftlichen Globalisierung auf.

Stephen Young:
Moral Capitalism Reconciling
PRIVATE INTEREST with the ^
PUBLIC GOOD. ~

Verlag: MCGRAW-HILL
ISBN: 1-57675-257-7

Peter Niggli:
Nach der Globalisierung —
Entwicklungspolitik
im 21. Jahrhundert

Verlag:
ROTPUNKTVERLAG.

ZURICH

ISBN: 3-85869-285-9
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Der ((Calgary Herald)) uber Hisham Chehab

Vom Zorn zur Vergebung
Der «Calgary Herald» druckte am

ersten November 2004 einen ganz-
seitigen Bericht iiber den ehemaligen
Heckenschiitzen und jetzigen libanesi-
schen Friedensaktivisten Hisham Che

hab. Der kanadische Journalist Joe

Woodart zahlt in seinem Artikel die

wichtigsten Stationen des Lebens Che-
habs auf und beschreibt die erstaunliche

Wandlung des einstigen Extremisten.
Als Jugendlicher sei er mit seinem Bruder
von muslimischen Milizen rekrutiert und

zum Heckenschiitzen ausgebildet worden.
Er sei damals der Uberzeugung gewesen,
dass Christen Spione Israels seien und

>. dass die einzige Hoffnung fur den Frieden
die Errichtung eines weltumspannenden
Muslimischen Staates sei.

1992 kam es zum Waffenstillstand und

Hisham Chehab sehnte sich nach Frie

den. Gemeinsam mit dem muslimischen

Burgermeister eines Beiruter Vororts
grundete er eine Nichtregierungsorgani-
sation, die den muslimisch-christlichen

Dialog fbrdern sollte. Erst im Jahre
2000, anlasslich einer Konferenz der

damaligen Momlischen Aufrustung in

z
Hisham Chehab

Caux, habe er seine Geschichte anderen

mitteilen und somit sein Gewissen

erleichtern konnen.

Heute vertritt Chehab «neben seinem

taglichen Job als Journalist... die inter-
religiose Gruppierung der Initiativen der
Verdnderung im Libanon».

((BBC-News online Magazine))
• •

Uber die Kunst

der echten

Entschuldigung
Der britische Joumalist Brendan O'Neill

schrieb im «BBC-News online

Magazine)) einen kritischen Bericht iiber
den «Trend in diplomatischen Kreisen)),
fur Fehlverhalten um Verzeihung zu bitten.
O'Neill stellte die Frage, ob ein paar ausge-
wahlte Worte ausreichend seien, um
schmerzhafJe Wunden zu heilen, die ein
grobes Fehlverhalten hinterlassen habe. In
seinem Text zitiert er John Bond vom

australischen ((National Sorry Day Com-
mittee» (siehe CI 2/04 und 3/04): «In
Australien haben die Entschuldigungen
der verschiedenen Gliedstaatenregierun-
gen, der Kirchen und weiterer Kbrper-
schaften viel dazu beigetragen, jenen Men-
schen ihre Wiirde zuriickzugeben, denen
sie geraubt wurde.)) Zudem habe ihnen die-
se Bitte um Entschuldigungen «die Hoff
nung gegeben, dass sie doch einen Platz in
der australischen Gesellschaft haben)>.

Ausgangspunkt des Artikels war die in
der britischen Offentlichkeit themati-

sierte Aufforderung an Premierminister
Tony Blair, sich fur den Krieg im Irak zu
entschuldigen.

Moralischer Kapitalismus

■^Private Interessen mit dem Gemein-
wohl in Einklang bringen
Das Buch des Geschaftsfiihrers der
Caia Round Table Stephen Young ist
als Leitfaden zur praktischen Umset-
zung des CRT-Kodexes zu verstehen.
Es zeigt dem Leser auf, wie man
Marktkapitalismus und Globalisie-
rung mit okonomischer und sozialer
Gerechtigkeit in Einklang bringen und
die entstandene Wertschbpfung auch
fur Menschen und Gesellschaften ver-
bessern kann. In seinem Buch analy-
siert Young in verschiedenen Kultur-
kreisen die ethischen Werte in Bezug
auf betriebswirtschaftliche Resultate.
Dabei kommt er zum Schluss, dass
diese Werte einen direkten Einfluss
auf die Geschaftsergebnisse haben.

((Vaart Land)), Oslo

Imam Sajid in Norwegen
Der Journalist Geir Ove Bjartveit von
der norwegischen Tageszeitung «Vaart
Land)) nahm den Besuch von Imam
Abduljalil Sajid aus Brighton im Ok-
tober 2004 in Oslo zum Aniass fur ein
langeres Interview. Der aus Pakistan
stammende Imam Sajid, Vorsitzender
des Islamischen Rates fur Harmonie
unter den Rassen und Religionen in
Grossbritannien, kritisierte in diesem
Gesprach unter anderem die Vorgehens-
weise der britischen Regierung im Irak.
«Es gibt bessere Wege, mit einem unbe-
liebten Fiihrer fertig zu werden, als mili-
tarische Mitteb), sagte Sajid. Er wies ins-
besondere auf die Tatsache bin, dass sich
die Sicherheit der irakischen Bevolke-
rung nach der militarischen Interven
tion, die von der britischen Regierung
unterstiitzt worden sei, deutlich ver-

schlechtert habe. Zwei Wochen zuvor sei
er mit dem britischen Premierminister
Tony Blair anlasslich des Parteitages der
Labour-Partei in Brighton zusammenge-
kommen und habe ihn gebeten, sich zu
entschuldigen. «Wir sind menschliche
Wesen und machen Fehler. Wir diirfen
auch nicht zogern, das zuzugeben. Wir
miissen um Verzeihung bitten.»
Wahrend seines Aufenthalts in Nor
wegen traf sich Imam Sajid unter ande
rem mit dem norwegischen Ministerpra-
sidenten Kjell Magne Bondevik.
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Das Neuste in Kiirze

150 Imame und Rabbiner fiir den Frieden

Der l.Weltkongress der Rabbiner und
Imame fur den Frieden ist am Don-

nerstag, 6. Januar in Briissei mit einer
gemeinsamen Erklarung von 150 fiih-
renden Geistlichen zu Ende gegangen.
Sie soil die Grundlage fur den Aufbau
eines islamisch-jiidischen Netzwerkes
bilden, um letztlich den Extremisten und
religiosen Fanatikem den Boden zu ent-
ziehen. Die Idee fur dieses vom franzdsi-

schen Netzwerk Hommes de Parole

organisierte Treffen entstand, als sich 40
Personen aus Israel und Palastina im

Juni 2003 in Caux zu einer ersten Aus-

sprache trafen. Imame und Rabbiner im Dialog

Winterkonferenz:

Eumpa verstehen - Europa leben

Unter diesem Thema fanden sich vom

26. Dezember bis zum 2. Januar 120

Teilnehmende aller Generationen u.a.

ans 16 enropaischen Landern in Caux
ein. Hier folgen Kurzzitate aus einigen
Riickmeldungen:
- Die Broschiire von Caux: «Europa

verstehen - Europa leben» fand sofort
unser Interesse. Viele Fragen zu die
sem Thema beschaftigen uns fast tag-
lich. Schon im Kindergarten, wo
immer mehr Kinder versehiedener

Nationen zusammenleben, steht diese

Thematik im Raum.

- Diese Tagung hat meinen Horizont
erweitert, mein Verstandnis fur Euro

pa, sie hat Vorurteile abgebaut und mir
ein Gefiihl gegeben, dass es trotz aller
Europamudigkeit ein Privileg ist, in
dieser interessanten Volkergemein-
sehaft zu leben.

- Herr Blume aus Stuttgart, Beauftrag-
ter der Landesregierung Baden-Wiirt-
temberg als Berater in religiosen Fra
gen, zeigte uns in seiner Powerpoint-
Prasentation auf, dass in Stuttgart und
Umgebung sieben versehiedene Reli-
gionen ihre Heimat gefunden haben.

- Leider war es den Kindern und mir

nieht moglich, bis zum Ende der Kon-
ferenz zu bleiben. Trotzdem ist unsere

Vorstellung iiber das «Verstehen und
Leben von Europa» viel klarer gewor-
den und wir gehen bewusster und
sorgfaltiger in den Alltag.

- Melanie: «Mit den <Press-Kids> war es

super und unsere Konferenzzeitung
ffeut mich!»

- Marco: «Ich freue mich sehr, dass ich'
Kevin aus Holland kennen gelemt habe.
Obwohl wir nicht die gleiche Sprache
sprechen, verstehen wir uns gut.»

Fiir Ihre Agenda: Ende April in Luzern

Bitte notieren Sie sich bereits jetzt
den Freitagabend, 29. April 2005, ab
17.30 Uhr in Luzern.

Die Stiftung CAUX - Initiativen der Ver-
anderung Iddt ein zu einem Podiumsge-
sprach mit dem Thema

Auslanderintegration: Verstandignng
fordern - Zusammenleben erleichtern

Experten im Bereich der Integrationsar-
beit sowie Migrantinnen und Migranten
werden ihre Uberlegungen, Vorschlage
und Erfahrungen einbringen und Fragen
beantworten.
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Die Veranstaltung ist offentlich und bie-
tet anschliessend Gelegenheit zu infor-
mellen Gesprachen.

Der Tagimgsort und die Namen der
Gesprachsteilnehmer werden ab dem 20.
Februar auf unserer Website www.caux.ch

bekannt gegeben. Diese Informationen
erhalten Sie auch iiber unsere Adresse und

uber luzernofFice@caux.ch

Anmeldungen bis zum 29. Marz 2005:
Stiftung Caux
Postfach 4419, 6002 Luzern

Tel. 041 311 22 13; Fax 041 311 22 14


