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November, Advent, Weihnachtszeit... Radio, Fernsehen, Zeitungen, sie alle er-
mutigen uns, «die Chance dieser Jahreszeit nicht zu verpassen», «es der Natur
gleichzutun: innezuhalten», «die Stille zu geniessen», «sich zu sammeln, wenn notig
abzukapseln» (und wie die Ratschtage alle lauten), - «um aus diesem Riickzug beraus
gestalterisch wirken zu konnen und so zu entdecken, wer und was wir wirklich sind».

Die Menschen, denen Sie in dieser Ausgabe begegnen, haben auf ihre je eigene
Art zu sich gefunden. Gerade dadurch konnten oder konnen sie aus sich hinausge-
hen und schopferisch wirken:
• Der enttauschte alleinstehende Mann, der entdeckt, wie er an etwas Bleibendem

mitwirken kann, indem er in jahrelangem, geduldigem Einsatz einen Wald an-
pflanzt.
• Die von Kind auf zur Nonne bestimmte Koreanerin, deren Mitgefiihl fiir leidende
Menschen zu einer echten Leidenschaft wird, so dass sie in Asien und Afrika meh-

rere Dutzend Hilfsprojekte betreibt.
• Die Gruppe von Teenagern, die durch regelmassige Treffen mit «aufgestellten»
Rentnern eine neue Welt entdecken und dabei aus «Problemfallen» zu interessier-

ten und lernfahigen jungen Menschen werden.
• Die Medienschaffenden, die sich in Sarajewo verpflichten, unparteiisch zu be-
richten und auch weniger sensationelle, konstruktive Nachrichten zu bearbeiten
und weiterzumelden.

Der November 2000 ist der Monat erneuter blutiger Auseinandersetzungen im
Mittleren Osten, des hektischen Stimmenzahlens in den USA, der tragischen Unfnl-
le und Naturkatastrophen... Auch in diesen Situationen sind Menschen gefragt, die
Sich Zeit genommen haben, ihren ureigensten inneren Auftrag zu entdecken und zu
erkennen, wie und wo sie sich einbringen konnen, und es dann, trotz Widerstan-
den, im Stillen oder in der Offentlichkeit tun.

Wir von der Caux-Information wiinschen Ihnen eine Advents- und Weihnachts

zeit, die dem Innehalten und der inneren Erholung Raum lasst, und danken Ihnen
fiir Ihre Begleitung durch das Jahr.
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«Sarajewo 2000»

Noch heute tragt Sarajewo die Narben des Krieges - fiinf Jahre nach
der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Dayton, welcher der Be-
lagerung der Stadt durch serbische Artillerie ein Ende setzte. Wahrend
1395 Tagen war Sarajewo durch Gesehiitze und Tanks von den umlie-
genden Hiigeln herab beschossen worden. In regennasser Dammerung
erscheinen jene Hiigel von der Stadt aus noch heute dunkel und unheil-
voll. Es war die langste Belagerung der modernen europaischen Ge-
schichte, sie ubertraf jene von Leningrad durch die deutsche Armee im
Zweiten Weltkrieg um rund 500 Tage.

Ausgehohlte Gebaude zeugen als diis-
tere Mahnmale vom Krieg. Der leerge-
brannte Turm des Parlamentsgebaudes
steht direkt gegeniiber dem Holiday Inn,
von dem aus die ersten Schusse abgege-
ben worden waren und eine junge Kran-
kenschwester todlich getrofFen batten.
Das Hotel Bristol am Wag zum Flughafen
wirkt mit all seinen geborstenen Fenstem
wie ein durchsiehtiges Gespenst, und es
gibt kaum ein Wohn- oder Burohochhaus,
das nicht von Granaten- oder Kugelein-
schlagen pockennarbig gezeichnet ist.

Auf den Handwerksmarkten im mittel-

alterlichen Stadtteil wird von den Ge-

schosshiilsen guter Gebrauch gemacht:
Zu glanzendem Messing aufpoliert und
mit eingehammerten Ziermustern verse-
hen, werden sie als Vasen und Kriegsan-
denken feilgeboten. Tristere Mahnmale
sind die «Sarajewo-Rosen» in der Stras-
senpflasterung: rote Betonspritzer, die an
jenes Blut erinnern, das die Opfer von
Heckensehiitzen und Granatwerfern in

den entsetzlichen Massakern an Markt-

gangern, um Brot Anstehenden und an-
dern vergossen haben. Elftausend Bewoh-
ner von Sarajewo verloren wahrend der
Belagerung ihr Leben, darunter 1500
Kinder. Junge Touristenfuhrer erinnern
sich, wie ihre halbwiichsigen Altersge-
nossen erschossen wurden. Einige Anla-
gen, wo Sportier in den Olympischen
Winterspielen von 1984 wetteiferten, sind
heute Friedhdfe.

Zeitung aus dem Keller

In der Nahe des Flughafens bleibt das
eingestiirzte, einst zehnstockige Gebaude
der Oslobodjenije ein Symbol des bosni-
schen Widerstandes; dort wurde im Kel
ler trotzig und heldenhaft die Zeitung
weiter publiziert. Ein Sicherheitsbeamter
bei der Zeitung, Adnan Hadjimahmutovic,
erinnert sich, wie er erst einen serbischen
Tank sah, der von einer bloss 150 Meter
entfemten Bodenwelle aus sein Geschiitz-
rohr auf das Gebaude richtete. Zuerst stiirz-

te die eine Seite unter dem Beschuss zu-

sammen. Dann die andere. «Wir mussten

zehn Tage lang im Keller bleiben. Wegge-
hen war zu gefahrlich.» Ob es moglich sei,
den Serben zu vergeben, wollte ich von
ihm wissen. «Vergeben ja, aber nicht ver-
gessen», entgegnete er augenblicklich.

Einige bosnische Medien, einschliess-
lich der pramiierten Oslobodjenije und
der Haupt-Fernsehstation, genossen hohes
Ansehen wegen ihrer durchwegs unpar-
teiischen Kriegsberichterstattung. Aus-
serhalb des weltstadtischen Sarajewo gab
sich die lokale Presse viel parteiischer.
Journalisten batten zu Gunsten ihrer Seite

gelogen, sagt der bosnische Fernsehjour-
nalist Senad Kamenica.

Traum verwlrklicht

Kamenica war eine der treibenden

Krafte hinter einer internationalen Konfe-

renz fiir Journalisten, die vom 28. Sep
tember bis 2. Oktober 2000 in Sarajewos
Holiday Inn stattfand, wo wahrend des

mm

dort seinen Traum ausgedriickt, im Jahr
2000 eine solche Konferenz in seiner vom

Krieg gebeutelten Stadt einzuberufen -
aus tiefer Besorgnis dariiber, dass die Me
dien im Balkan, gespalten entlang ethni-
scher und sprachlicher Fronten, Hass ge-
schurt und «Prozesse eingeleitet batten,
die in unglaubliches Blutvergiessen miin-
deten». Er hoffte, die Konferenz in Sara
jewo wiirde ein neues Kapitel der objekti-
ven, unparteiischen Berichterstattung ein-
leiten - im Balkan so gut wie anderswo.

Der Traum wurde Wirklichkeit. An der

so genannten «Weltversammlung der Me-
dien» nahmen Journalisten aus zwanzig
Landern, einschliesslich anderer vom
Krieg zerrissener Gebiete, teil, von
Nordirland iiber Nigeria bis bin zum Nord-
osten Indiens. Die bosnischen Journalis

ten fuhlten sich verwandt mit dem Redak-

tor Vichali Chasie aus Nagaland - jenem
Hiigelstaat, der eine Kampagne zur Unab-
hangigkeit von Indien fuhrt -, als er er-
zahlte, er miisse massvoll schreiben,
sonst konnte anderntags eine Kugel durch
sein Fenster hereinfliegen. William
Stainsby, President des Newman-Instituts
Irland, meinte, als einer, der in Nordirland
aufgewachsen sei, hatte er «den Wahn-
sinn von Hass und Gewalt erfahren». Er

glaube, Sarajewo sei «dazu berufen,
Hoffnung zu bezeugen, trotz all seiner
ungelosten Spannungen. Indem Sie in die
Zukunft blicken, indem Sie Ihre weltoffe-
ne Geschichte neu beleben, konnen Sie
als hiesige Medienschaffende mithelfen.

Die bosnische Hauptstadt heute.

Krieges die Korrespondenten aus aller
Welt stationiert waren. Vor zwei Jahren

hatte Kamenica erstmals an einer Konfe

renz des Internationalen Kommunika-

tionsforums in Caux teilgenommen und

das Mosaik von Sarajewo als Schnittstelle
voneinander abhangigen Zusammenlebens
zu beleuchten.»

Archie Mackenzie, ehemals britischer
Diplomat in Titos Jugoslawien, meinte, es
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bestehe ein Bediirfnis, «Zeiten des Nach-
denkens ins Muster unseres taglichen Le-
bens einzubauen», um «das gnadenlose
Tempo und den Stress in den modernen
Medien aufzuwiegen». Er fuhr fort: «Er-
frischung mag aus einer Flasche kom-
men. Perspektive kommt aus der Stille.»

Mutiges Dokument

Die Konferenz zur Forderung der Me
dien als «entscheidende Kraft im Aufbau

einer ffeien und gerechten Gesellschaft»
stand unter der gemeinsamen Schirmherr-
schaft des Internationalen Kommunikati-

onsfontms (ICF) und des bosnischen Un-
abhdngigen Journalistenverbandes (lUPJ).
Weiter waren sieben grossere Joumalis-
tenverbande, darunter auch die US-ameri-

anderung in der Gesellschaff mit einer
Veranderung in uns selbst beginnt.» Die
Erklarung legt Journalisten darauf fest,
«im eigenen Leben jene Werte anzuwen-
den und an den Tag zu legen, die wir von
andern erhoffen und oft auch veriangen.
Mogen die hoheren Bestrebungen in uns
alien, seien sie geistig-geistlich, mora-
lisch Oder humanistisch, uns befahigen,
diese Verpflichtung zu erfullen.»

Ein Leuchtturm

In seiner Sonntagspredigt in der katho-
lischen Kathedrale verlas der Generalvi-

kar von Sarajewo, Monsignor Mato Zov-
kic, einen Auszug aus dem Dokument.
Husic, der Prasident des lUPJ, will die
Charta unter seinen Mitgliedern und unter

Teilnehmer unterhalten sich mit Senad Kamenica (r.), Initiant des Anlasses.

kanische Gesellschaft der Bemfsjournalis-
ten, mit dem Anlass verkniipft. Gemass
Mehmed Husic, dem Prasidenten des
lUPJ, war es «die bedeutendste Journalis-
tenkoiiferenz der letzten zehn Jahre in
Bosnien-Herzegowina».

Die Gespraehsthemen reichten von der
Informationstechnologie bis zur Verant-
wortung der Medien in demokratischen
Vielvolkerstaaten. Hauptsachliches Er-
gebnis war jedoch die Charta von Saraje
wo, ein Dokument, das eine ethische und
unparteiische Medienpraxis fur das neue
Jahrhundert umreisst. Unterzeichnende

verbiirgen sich, «Heuchelei, Unter-
driickung, Ausbeutung und Ubel entge-
genzutreten» und «Freiheit mit Verant-
wortung, Begabung mit Bescheidenheit,
Sonderrecht mit Dienen, Komfort mit
Verzicht und Besorgnis mit Mut zu ver-
binden. Wir sind uns im Klaren, dass Ver-

Zeitungen in ganz Bosnien zirkulieren las-
sen. Kamenica sagte, er behalte die Ver
pflichtung «in Herznahe, immer in meiner
Tasche und in meinem Kopf. Wohin ich
auch gehe, werde ich meine Kollegen auf-
fordern, sie zu unterschreiben.» Er hoffe,
sie werde «einen grossen Einfluss» auf die
Zukunft des Joumalismus ausiiben und ei

nen Domino-Effekt zeigen: «Diese Charta
wird etwas Lebendiges sein. Die Leute
werden dariiber sprechen, und hoffentlich
wird jeder Journalist sie unterzeichnen.»

Der britische Verleger William Porter,
dessen verstorbene Frau aus Jugoslawien
stammte, hatte das ICF vor zehn Jahren
als unabhangige «Denkfabrik» von Me-
dienprofis gegriindet (s. auch C.I. Nr.
11-12/99). Er beschrieb es als «Mensch-
zu-Mensch-Tatigkeit auf Gewissensebe-
ne», deren erster offentlicher Appell die
Erklarung von Sarajewo sei. Sarajewo, «ein

Symbol der Schande der Welt im 20. Jahr-
hundert», koimte, glaubt Porter, zu einem
«Leuchtturm der Hoffnung» fur das neue
Jahrhundert werden. Hoch gegriffen? Viel-
leicht. Aber wahrend Jahrhunderten haben
die Einwohner von Sarajewo - orthodoxe
Serben, katholische Kroaten, bosnische
Muslime und eine grosse jiidische Gemein-
schaft - friedlich zusammengelebt.

Geschichtstrachtlger Ort

Der Name Sarajewo stammt vom tiir-
kischen Wort Karawanserei; Rastplatz
Oder Herberge fur Handelskarawanen. Ot-
tomanische Handler gelangten im 15.
Jahrhundert mit ilrren Kamelen hierher;
heute sind iiber sechzig Prozent der
380 000 Stadtbewohner Muslime. Es gibt
105 Moscheen, und von einem bestimm-
ten Aussichtspunkt her sind alle haupt-
sachlichen Gotteshauser der verschiede-

nen Religionsgemeinschaften sichtbar.
Rund 35 000 Serben leben noch in der

Stadt, und wahrend des ganzen Krieges
sorgten Familien fiireinander - uber reli
giose und ethnische Trennlinien hinweg.

An der Ecke der Griinmutzen-Strasse

ist auch die Stelle zu sehen, wo ein junger
serbischer Nationalist den dsterreichisch-

ungarischen Thronfolger Erzherzog Fer
dinand erschoss und damit den Ersten

Weltkrieg ausloste.
Mit etwas mehr Sicherheit und Frieden

konnte Sarajewo ein bedeutendes Touris-
tenzentrum werden. Doch dies liegt noch
in weiter Feme. Noch patrouillieren Sfor-
Soldaten in den Strassen. Und in den Hii-

geln um Sarajewo liegt noch eine Million
Minen vergraben. Siebzigtausend Bosnier
leben noch immer im Exil, und der stell-
vertretende bosnische Aussenminister,
Hussein Zivalj, sagt, eine seiner vordring-
lichen Aufgaben bestehe darin, sie zu-
riickzuholen, damit sie beim Wiederauf-
bau ihrer Heimat mithelfen. Doch gibt es
fiir sie wenig Anreiz zur Riickkehr. Die
Wirtschaft liegt arg darnieder. Gut 40
Prozent der Erwerbsfahigen sind arbeits-
los und, wie ein Journalist der Oslo-
bodjenije es ausdriickt, arbeiten auch die
iibrigen 60 Prozent nur halbzeitlich.

Dennoch andern sich langsam die Ver-
haltnisse. Elektrizitats- und Wasserver-

sorgung funktionieren wieder, und neue
Laden und Restaurants glanzen und glit-
zem. Am Scheideweg zwischen Ost und
West wiirden Sarajewos Bewohner dem
Wunsch William Porters kraftig bei-
pflichten, Sarajewo moge ein «Leucht-
turm der Hoffnung» werden.

Michael Smith
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In derAltstadt von Sarqjewo.

f Zeitung unter Beschuss

Als in den friihen Achtzigerjahren
das Untergeschoss unseres zehnstocki-
gen Gebaudes im Ban war, fragten wir:
«Wieso brauchen wlr einen Strahlen-
schutzraum in einem modemen Glas-

Aluminium-Gebaude?» Damals wur-
den aus Angst vor einer sowjetischen
Invasion in alien offentlichen Gebau-
den Jugoslawiens solche Schutzraume
eingebaut.
Am 20. Juni 1992 setzte der Artille-

riebeschuss unser Gebaude in Brand;
der Keller envies sich als einziger Ort,
wo wir die Oslobodenije produzieren
konnten. Wir richteten im Schutzraum
ein behelfsmassiges Redaktionsbiiro/
Schlafzimmer ein, wo je zehn Journa-
listen und Drucker wahrend sieben
Tagen schliefen und arbeiteten. (...)

Damals stellten sich uns viele Heraus-
forderungen. Es gab keine Last- oder Lie-
ferwagen, um die Zeitung auszuliefern.
Also luden die Journalisten je 400 oder

800 Zeitungen in den KofFerraum ihres
Wagens und spielten zwei Stunden lang
Zeitungsjungen. Es gab keinen elektri-
schen Strom und keine Tankstellen. Wir
mussten (auf dem schwarzen Markt!) die
100 Liter Diesel kaufen, die wir benotig-
ten, um die Generatoren fiir die Satz- und

Druckmaschinen zu betreiben. Geld ver-
dienten wir dabei nicht, aber zum Gliick
erhielten wir einige internationale Preise
und konnten von den UNO-Soldaten mit
dem Geld Treibstoff kaufen.

Fiinf Jahre nach dem Dayton-Vertrag
gleicht unser Friede jenen Spmchkarten,
auf denen vorn steht: «Du bist die Ant-
wort auf meine Traume...» und irmen:
«... aber das, was ich mir ertraumte, bist
du nicht direkt!»

Heute trennt uns die Sprache; wir ent-
wickeln separate TV-Kanale in unsern
verschiedenen Sprachen, obschon sie sich
wesentlich gleichen und wir einander ver-

stehen konnen. Ich beflirchte, wenn jede
Gruppe nur noch in ihren eigenen Kanal
schaut, wird dies die Kommunikation zer-
storen. Jede Volks- und sonstige Gruppe
wird ihre eigene Botschaft horen, ohne zu
wissen, was die Menschen um uns herum
denken und fiihlen. Dies gefahrdet die
Idee von Respekt und Entgegenkommen.

Wenn ich eine Zeitung lese oder fern-
sehe, mochte ich unfahig sein zu erken-
nen, ob der Autor ein Serbe, Kroate oder
Bosnier ist. Es ist an der Zeit, dass Men
schen einander Anerkennimg zollen fiir
ihre Fachkenntnis, fiir ihre faire Art, an-
dere zu Wort kommen zu lassen, und fur
ihr Mitgefiihl fiir andere, ungeachtet der
Religion oder Volkszugehorigkeit. Selbst-
verstandlich miissen wir unsere je eige
nen Identitaten respektieren. Aber diese
werden nicht iiberleben, indem wir den
Anderen ausschliessen.

Kemal Kurspahic, Samjewo
Chefredaktor wahrend der Belagerimg
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Aus der Presse

Jerusalem Post, 13. Oktober

Unter dem Titel: «Auf der Suche

nach Frieden» fiihrt die renommierte

israelische Tageszeitung in ihrer Wo-
chenendbeilage einen ganzseitigen
Artikel mit zwei Fotos und dem Zu-

satz: «Jene, die den Dialog suchen,
kommen aus der ganzen Welt nach
Caux.»

the JERUSALEM

INTERNET EDITION

sonlichen Begegnungen und die inne-
re Veranderung werden Ihnen stets im
Gedachtnis bleiben.»

La Gruyere,
12. und 21. September

Der Name jener Freiburger Gegend,
welche an die obere Genferseeregion
angrenzt und fur die bekannte Kase-
sorte steht, gilt auch fur die dortige
Regionalzeitung. In zwei ausfuhrli-
chen Artikeln wurde in diesem Blatt

ixber Caux berichtet. Der erste Titel

beschreibt das ehemalige Caux-Palace
als «Hochseedampfer auf der Alp»,
schildert das Genie der damaligen
Hoteliers und ihre illustren Gaste aus

aller Welt. Der zweite Titel lautet:

«Vom Lager zur Erneuerung». Inhalt

dieser Rubrik sind die Jahre der Inter-

nierung von Fliichtlingen im Zweiten
Weltkrieg und der Beginn der interna-
tionalen Begegnungen fur Moralische
Aufriistung.

Der zweite Artikel mit dem Titel

«Jeder Mensch zahlt» gilt dem Fami-
lienunternehmer Jacky Brandt aus
Bulle. Der Journalist Didier Page
zeichnet dessen Portrat und entdeckt

dabei seine Hauptmotivation: «Was
zahlt mehr; Im Leben Erfolg haben
oder dem Leben einen Sinn verlei-

hen?» Der letzte Teil dieser Reportage
enthalt ein Interview mit Andrew

Stallybrass iiber die laufenden und
bevorstehenden Initiativen, die von
Caux ausgehen.

cbs

Der Autor des Berichtes, der junge
israelische Sprachwissenschaftler Ori
Golan, hatte im vergangenen Sommer
am Caia Scholars Program teilge-
nommen, einem akademischen Kurs
uber Konfliktanalyse und -verande
rung. Er beschreibt die Anfange des
Caux-Palace-Hotels vor bald hundert

Jahren, den Aufenthalt von Fluchtlin-
gen wahrend des Zweiten Weltkrieges
und die markanten Etappen des MRA-
Konferenzzentrums in den spaten
Vierziger- und Fiinfzigerjahren: «Seit-
her dient das Mountain House als Ort

des Dialogs und der Versohnung,
indem es an den Gedanken ankniipft,
dass Veranderung nicht bei Regierun-
gen, sondem bei einzelnen Personen
beginnt. (...) Im Hause begegnen sich
Teenager und Achtzigjahiige, bekann
te Persbnlichkeiten und unbekannte
Menschen. Es ist Treffpunkt und
Schnittstelle fur Vertreter praktisch
jeder politischen Stromung, religiosen
Zugehorigkeit und philosophischen
Pragung. Es dient als schopferischer
Ort, an dem informelle Allianzen ent-
stehen und wo begonnen wird,
Briicken zu bauen.»

Das letzte Drittel widmet der Be-
richterstatter seinen eigenen Beobach-
tungen und Eriebnissen vom letzten
Sommer und folgert; «... Ob Sie akti-
ver Friedensstifter oder interessierter
Beobachter sind; das Erlebnis, die per-

FUR DIE AGENDA

Aktion 2001 - Angebot fur
junge Erwachsene

Ein Zehnmonatskurs in Asien:

Ende Dezember 2000 bis September
2001.

Die ersten frinf Monate in Indien
beinhalten Einsatze in folgenden Ge-
bieten: Wirtschaft und Entwick-

lung: Kreative Verantwortung der
Industrie und landwirtschaftliche Ent-

wicklung. Erziehung und Jugend-
arbeit: Jugendkonferenzen und Pro
gramme in Schulen. Familie,
Gemeinschaft und Umwelt: z.B. ver-

trauensfbrdemde Programme in hindu-
muslimisch gemischten Grosstadtvier-
teln.

Die nachsten funf Monate sind den
asiatischen Nachbarlandern gewidmet,
zum Beispiel Austraiien: Mitarbeit in
nationaler Versohnungsarbeit und Ju-
gendtraining fur junge Aborigines und
Jugendliche verschiedener Herkunft.
Fidschi: Mitwirken in vertrauensfor-

dernden Schulungsprogrammen in ge-
mischtrassigen Schulen und Jugend-
organisationen. Papua-Neuguinea:
Praktische Mitarbeit in landwirtschaft-

lichen Entwicklungsprogrammen.
Kambodscha: Mitarbeit in Program-
men zur Unterstiitzung von Men-
schenrechtskampagnen und nationa
ler Versohnung nach jahrelangem
Krieg.

Erfordernisse: Interesse fur das

Weltgeschehen und die Grundideen
der Moralischen Aufriistung; Offen-
heit, Lernbereitschaft und Respekt fiir
andere Glaubensrichtungen, Traditio-
nen und Brauche. Gute Englisch-
kenntnisse und korperliche Fitness.

Weitere Informationen bei der Re-

daktion oder bei:
julietan28@yahoo.com oder
mikej eanbrown@compuserve. com
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«Ausgefranste Jeans» verabredet sich
mit «Faltchen im Gesicht»

Zur Kommunikation zwischen den Generationen

Ein alterer Herr mit einem Mappchen, den man als Person im Ruhe-
stand erkennen wiirde, wird zunehmend munterer bis quirlig, wenn
er von seinen Entdeckungen als Senior erzahlt. Er zieht Briefe und Be-
richte aus seiner Mappe, z.B. jenen Brief mit der Anrede: «Nos cheres
petites rides... (Liebe kleine Ealtchen)», und der Zuhorende staunt
bald einmal, was alles moglich wird, wenn sich jemand mit andern zu-
sammen aufmerksam und liebevoll einer Reihe heikler gesellschaftli-
cher Aufgaben widmet.

Rene Oriard wohnt in einem kleinen

Ort des Departements Isere in Frankreich.
1983 wurde dort der Verein Coordination

Gerontologiqiie (Seniorenkoordination)
gegriindet, der Information und Beglei-
tung von Senioren untereinander fordert,
gemeinsam mit andern Vereinen und mit
Angehorigen der Pflegeberufe. Im Mo
ment, wo ich ihn iibers Telefon erreiche,
ist er daran, sein drittes Projekt vorzube-
reiten; «K6nnen Sie am 3. Februar nach

Grenoble kommen? Wir veranstalten ein

Seminar im College zum Thema der Sui-
zidpravention unter Jugendlichen. Mir
liegt daran, dass reife Personen in den
Schulen arbeiten. Was konnen die Lehr-

personen tun? Sie stehen unter Druck...
Was konnen die Eltern tun? Auch sie ste

hen unter Druck... Menschen im Ruhe-

stand haben die Zeit, die Distanz und -

wie soli ich sagen - die Reife, echte
Priivention zu leisten. Was namlich heute

unter diesem Namen lauft, ist bloss die
Begleitung jener, die schon einen miss-
lungenen Versuch hinter sich haben, ver-
stehen Sie?»

Ich habe begriffen, komme auf unsere
Begegnung vor einigen Monaten zuriick
und bitte ihn, mir noch einige Unterlagen
zu seiner zweiten Story nachzuliefern,
eben zur Rolle der Rentner bei den Ju

gendlichen oder die Kommunikation zwi
schen den Generationen. Monsieur Oriard

berichtet;

Beziehungen

Es begann damit, dass ein Schulvorste-
her Miihe mit einer Problemklasse in sei-

%
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Rene Oriard

nem College hatte. Die Leistungen san-
ken weiter, trotz des angepassten Lern-
stoffs. Der Direktor bat den Verein fur

Seniorenkoordination, sich in die Klasse
einzubringen. Dies geschah aber nicht
einfach so; Jedem solchen Einsatz geht
eine sorgfaltige Diagnose voraus; diese
fuhrte zu einem ungewohnlichen Vorge-
hen.

Die Diagnose: Die auf wirtschaftli-
chen Bediirfnissen beruhende Mobilitat

hat zu einem Riss im natiirlichen Be-

ziehungsnetz der Familie gefiihrt. Ein
solcher Bruch zwischen den Generatio

nen zieht einen Mangel an Orientierungs-
hilfen nach sich. Praktisch gehoren die
Eltern, normalerweise Tell des aktiven
Gesellschaftssegments, die Lehrer, die
Arzte oder Pflegepersonen, die sich bei
den Kindern einschalten, alle derselben
Altersklasse an. Dies bewirkt, dass der
Begriff «Verantwortung» missverstanden
wird und zum «Grund» fur Aggressivitat,
zum «Grund» fur Schuldgefiihle umfunk-
tioniert wird. Ist es einmal so weit, steht
nicht mehr das Bediirfnis des Kindes,
des Jugendlichen im Mittelpunkt der
Bemiihungen. Weder die Lehrpersonen,
noch die Schiller, noch die Eltern haben
mehr geniigend Abstand, um die notige
Gelassenheit in die Beziehungen einzu
bringen. Zum Schluss herrscht Misstrau-
en, wo Vertrauen herrschen sollte.

Wir dreissig Rentner und Rentnerin-
nen, die zu dieser Aufgabe beigezogen
wurden, karmten uns: Wir waren Mitglie-
der des Vereins Seniorenkoordination.

Dazu waren zwei von uns schon in der

Jugendarbeit tatig gewesen, und viele wa
ren selbst Grosseltern. All dies war sozu-

sagen unser Fahigkeitsausweis. Sonst
ware es niemals einem Schulvorsteher

eingefallen, irgendwen mit der Beglei
tung problembelasteter Jugendlicher zu
betrauen.

Die regelmassige, aber nicht standige
Anwesenheit einiger Rentner in der Schu-
le, die sich zum Verhalten der Schiiler
nicht aussern, ihnen jedoch zuhoren und
ihre Fragen beantworten, ohne dabei die
Lehrpersonen «auszuschalten», brachte
Ruhe und Frieden und liess das Vertrauen

wieder wachsen. Vor allem aber entstand

bei den Schulern ein Verantwortungs-
bewusstsein, Solidaritat und Selbststan-
digkeit - Qualitaten, die sie natiirlich
schon besassen, die sich aber in der herr-
schenden Stimmung nicht hatten entfal-
ten konnen.
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Keine Vorbilder

Das, was den Erfolg unserer Aktion
ausmachte (obwohl der Begriff Aktion
eigentlich nicht zutrifft, da er den Willen
zur Tat, zur Reform, zur Korrektur bein-
halten kann, was hier gar nicht der Fall
war), war die Tatsache, dass dieses Vor-
gehen einem unausgesprochenen Bediirf-
nis der Schiiler entsprach. Es ging uns
nicht darum, als «gute Vorbilder» aufzu-
treten, sondern allenfalls Beispiele anzu-
bieten, an Hand derer sich die Schiiler
ihre Verhaltensweisen selber einfallen

lassen konnten. So war zum Beispiel klar,
dass die Antwort unserer achtzigjahrigen
Freundin auf die Frage einer Fiinfzehn-
jahrigen, wie sie denn seinerzeit allzu
eifrige Verehrer abgewimmelt habe, heute
so nicht anwendbar ist. Was die Jugend-
lichen jedoch daraus ableiten konnten,
war ihre Freiheit, vielleicht sogar ihre
Pflicht, Nein zu sagen, ohne dabei als
priide eingestuft zu werden.

Wenn Erwachsene sich mit Jugendli-
chen abgeben wollen, miissen sie wissen,
dass diese die biologischen Grundlagen
besitzen, sich an Verhaltensweisen zu er-
innern - auch wenn es ihnen noch an

Erfahrung fehlt, diese definitiv zu bewer-
ten, obschon die Fahigkeit dazu vorhan-
den ist. Solches kommt in Verhandlungen
und Gesprachen immer wieder zum Zuge.
Was wir daher in unseren Beziehungen
zu den Schiilern erlebten, war entschei-
dend: Sie konnten uns ausffagen, ohne
dass iiber sie geurteilt wurde. Dies sagten
sie uns wiederholt und haben es uns auch

geschrieben.

dass bei unsern Besuchen kein person-
liches Interesse mit im Spiel sei. Dies
wiederum bewog sie dazu, unsere Mo
tivation sofort zu entdecken. Eines der

Madchen sagte in seiner Klasse:
«...weil sie uns liebhaben!»

Von da an bemiihten sie sich, uns ge-
genuber liebenswert zu sein. Sie holten
uns am Eingangstor ab, befragten uns
iiber unsere Gesundheit und besorgten
Stiihle fur die Miidesten unter uns ...

2. Wenn eine altere Person einer jiinge-
ren etwas erzahlt, was mit dem vorher
Gesagten nicht im Einklang steht, ver-
mutet die Zuhdrende bald, hier werde
gequasselt - eine Feststellung, die
ubrigens auch fur andere Lebensalter
gilt! Wenn jedoch mehrere Altere
Ahnliches zu berichten haben oder

eine Erzahlung bestatigen konnen,
wird diese glaubwiirdiger. Im Fall
einer schwachen Einzelaussage kann
es geschehen, dass sie vor lauter Unsi-
cherheit iiberbetont wird. Um solchem

vorzubeugen, fanden unsere monatli-
chen Begegnungen, die einen ganzen
Nachmittag dauerten, je zu fiinfit statt:
Fiinf Rentner und fiinf Jugendliche un-
terhielten sich iiber Fragen, die jeweils
in der Klasse vorbereitet worden

waren. So konnte auch die allfallige
Verlegenheit des einen oder anderen
unschwer aufgefangen werden, ohne
dass jemand sein Gesicht verlor. Auch
dies blieb nicht ohne Wirkung, derm
die Jugendlichen konnten sehen, wie
wir einander in gegenseitiger Achtung
zu Hilfe kamen.

Schule vergassen, selbststandiger, initia-
tiver und arbeitsfreudiger geworden.»

An diesem Quartalsende halfen sie
sich gegenseitig und kamen von sich aus,
um im College nachzulemen. Siebzehn
unter ihnen schafften jenes Examen, fur
welches eine Anmeldung ein Vierteljahr
friiher noch sinnlos gewesen ware. Gibt
es Grenzen fiir solche Zeichen der Reife?

«Sie haben uns vertraut, da liegt unsere
grosste Chance», schrieb Sonia. Wir hat-
ten wohl antworten konnen: «Sie haben in

uns Vertrauen erweckt, daher haben Sie
es erhalten.» Offenbar hat unsere Anwe-

senheit zur Entspannung aller beigetra-
gen.

Man kdrmte von Metamorphose spre-
chen; ich wurde es eher Ansteckung nen-
nen. Alles, was diese jungen Menschen
erreicht haben, ruhte natiirlich ungenutzt
schon vorher in ihnen. Es bedurfte bloss

einiger Orientierungshilfen, damit das
Potenzial zutage treten kormte. Der Erzie-
hungswissenschaftler Rene Girard nennt
dies das imitos. Demnach gibt es kein Re-
zept, sondern fur die Renmer einzig das
Sich-Bewusstwerden des im Leben er-

worbenen Wissens, das seinen Wert erst
erhalt, indem es geteilt wird.

Christoph Spreng

Vertrauen - worum?

Seitens der Jugendlichen bedurfte es
allerhand Mut, uns iiber jene Themen zu
befragen, die fur sie am belastendsten wa
ren. Fiir uns ging es darum, glaubwiirdig
zu antworten, um beim Gesprachsparmer
iiberhaupt anzukommen. Es ging um Ver
trauen. Meines Erachtens konnte es sich

dank zwei Bedingungen spontan ent-
wickeln:

1. In ihrer unmittelbaren Umgebung wa
ren wir die Einzigen, die fur sie kos-
tenlos da waren, ohne Rechenschaft
ablegen oder ein Resultat erreichen zu
miissen. Wir hatten ihnen keine Re-

geln beizubringen ausser jener des Ge-
meinschaftssinns. Das begriffen sie
auch sogleich, wobei ich vermute, der
Schulvorsteher habe ihnen gesagt.

Biionz

Die Begeisterung der Jiingeren iiber-
trug sich auf die Alteren, die sich nicht
mehr unnutz vorkamen, sondern sich
selbst beweisen konnten, dass sie noch zu
etwas taugten. Ihre anfanglichen Zweifel
hatten sich verfliichtigt. «Ihr habt uns ge-
zeigt, dass es Rentner mit Lebensfreude
gibt!», schrieb uns einer der Schiiler -
ohne zu merken, dass umgekehrt ihre
Leistungen uns mit Freude erfullt hatten.
Ein Lehrer schrieb uns: «Die schwierigs-
ten Schiiler sind an den letzten Mittwoch-

nachmittagen des Quartals spontan und
motiviert zum Lernen aufgetaucht - aus
Dankbarkeit fur Sie, weil Sie ihnen so
viel mitgegeben haben, und in der Sorge,
dass ihre Leistungen Ihrer wiirdig sein
mogen. Und vielleicht sind sie, indem
sie fur Sie gelernt haben und dabei die
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PERSONLICH

«Botin jener,
denen es gut getit

1 1-12/00

»

Mutter Park Chung-Soo ist Direktorin des Won-buddhistischen
Tempels von Kangnam in Seoul und Direktorin der Won-buddhisti-
schen Gemeinde von Fjongjang, der Hauptstadt Nordkoreas.

1987 besuchte sie Caux und erzahit, damals hatte sie ihre Bitterkeit
abgelegt. Dies babe ihr ermoglicht, ihr Herz fiir die Welt zu offnen und
sie dazu angeregt, humanitare Hilfsprojekte in uber vierzig Landern
zu betreiben. Ihr jiingstes Projekt leistet Hilfe an Waisen und unter-
ernahrte Kinder in Nordkorea.

Kalrte tAicojd

petite? ridt?

Je Vo^^aroi.'S ./ij'wv rtio^irci^Y csVo.V
occow-poi^/.A t(vt Oi> ct? c«tt« awno'c Jcoloirc

Say. VJy-?. y\ai.i a.*vait pOLru^ ti>y loygwC •
Je ne peyijai'? pw tell? oy-il'i'? po.^yo.'t

Se evity? d.) biv? ^eVbvatic'y'
a,'?f-?VeoteS. VO'^i Vio"-5 ovcz poJ Seule^.'C.»t

fiic'dbVaoyS vysty? ViV ?Cola.i.y^ rrCti^ coSS. .daK.'wslv
We aaaloUycent". V&ys no.*' oves. a."a«<> n.£.?iV

a  con-pye-olr? y.alVy rSb Jo^v l<j socifte
ft tffW le nee.-t s-t W3S ".e!/ nO"S on!
beft..ca.-p ivUV????'. ■ ■je ve^grett? «]-? I tnv.??
?c teymfnt Wv.te/ to? tro.'s cj? j'oaroir
bebii«ccjt.p clfoy^f' ■

Heyci' peoy towt ■
Wi'coloe

Als ich 1987 zum ersten Mai nach
Caux kam, erlebte ich, wie meine Wut
und mein innerer Widerstand gegen das
Leben schmolzen. In diesen vergangenen
dreizehn Jahren habe ich von diesem
Mountain House viele Anregungen mit-
nehmen konnen. Es ist wie ein Kurhaus,
in dem die Wunden unserer Seele geheilt
werden.

Es ist wohl allgemein bekannt, dass
Korea wahrend 36 Jahren von Japanern
unterdriickt wurde. Diese Tortur erlebte
ich in meiner Kindheit. Ich war zehn-
jahrig und verstand nicht viel vom Ge-
schehen. Aber ich erinnere mich noch ge-
nau an das Leid der Koreaner, die in den
Feldern hart arbeiten mussten, und den-
noch hatte das Volk keinen Reis zu essen.
Als Kind ass ich die Hiilsen der Sojaboh-
nen, die zur Olgewinnung ausgepresst
worden waren, und manchmal versuchten
wir unsern Hunger zu iiberlisten, indem
wir das weiche Innere von Fdhrenasten
kauten. Die Erwachsenen lebten in stan-
diger Angst und versteckten ihre wenigen
Habseligkeiten, zum Beispiel Zinngefas-
se, im Boden. Wenn ich also irgendwo
das Wort «Japaner» horte, stiegen in mir
diese bitteren Kindheitserfahrungen wie-
der hoch, und mit ihnen ein unbedingter
Hass gegen diese Menschen.

Die Japaner hingegen, denen ich in
Caux begegnete, waren ganz anders als
jene, deren Bild sich seit meiner Kindheit
in meinem Inneren festgesetzt hatte. Die
se hier waren demiitig, feinfiihlig und
giitig, und weim sie Gelegenheit hatten,
druckten sie ihr Bedauern iiber die Ereig-
nisse der Vergangenheit aus, sogar bevor
sie darauf angesprochen warden.

Einmal bat meine Schweizer Gastge-
berin in Caux eine junge Japanerin, mir
fur einen Ausflugstag ein Lunchpaket
vorzubereiten. Durch diesen Kontakt be-
gann sich etwas in meinem Herzen zu
verandern, und schliesslich war es mog-
lich, meine negativen Gefuhle und mei-
nen Hass gegen die Japaner loszulassen:

Es war wie weim Eis schmilzt und zu
Wasser wird, weil die warme Sonne dar
auf scheint. Zur Erdffnung des aktuellen
Konferenzabschnitts sprach der ehemali-
ge japanische Ministerprasident Tsutomu
Hata. Er bat aufrichtig um Verzeihung fur
die Besetzung Koreas durch sein Land.
Diese Geste wussten wir sehr zu schatzen.

Bei meinem ersten Besuch in Caux
war ich noch in unnotigen Geschichten
der Vergangenheit gefangen. In der Folge
kormte ich dank der steten Fiirsorge und
Ermutigung verschiedener Freunde mei-
nen Geist davon befreien. Diese Sorge hat
mir ermoglicht, mein Leben aktiver und
fruchtbringend einzusetzen.

Der Schock

Die Tatsache, dass ich eine Won-bud-
dhistische Nonne -wurde, ist auf den Ein-
fluss meiner Mutter zuriickzufuhren.
Wahrend meiner Kindheit wiederholte
meine Mutter standig, eine Frau, die hei-
rate, miisse ihr ganzes Leben fiir einige
wenige Familienmitglieder einsetzen;

Mutter Park, eine aufmerksame Zuhdrerin.

werm sie aber eine Won-buddhistische
Nonne werde, konne sie in die Welt hin-
ausgehen und fur viele Menschen leben.
Daher schlug ich fur mein Leben diese
Richtung ein.

Als ich dem Orden beitrat und religio
se Mitarbeiterin -wurde, bemiihte ich mich



PERSONLICH 1 1-12/00

«Botin jener, denen es gut getit»

sehr, die Lehren des Meisters Sot'aesan
zu befolgen, des Griinders des Won-Bud-
dhismus. Diese Lehren unterstreichen,
wie wichtig der Einsatz fur das Allge-
meinwohl ist - die Hilfe, die wir andern
Menschen zukommen lassen.

Wahrend vieler Jahre unterrichtete ich

behinderte Kinder an der Blindenschule

in Seoul und stellte Braille- und Ton-

bucher fur sie her. Seit uber 25 Jahren ar-

beite ich auch mit den Leprakranken in
der katholischen Gemeinschaft von San

Lazzaro.

gesammelt wir4 weil es anschliessend fur
sechs Oder mehr Monate ausreichen
muss. Ich habe auch Menschen im Hima-

lajagebiet besucht, die acht Monate in
Schnee und Eis eingegraben leben und
dennoch bescheiden, guten Mutes und
gastfreundlich bleiben. Diese Menschen,
die wahrend hochstens vier Monaten im

Jahr ihre Felder bearbeiten kormen und

weitab von den nachsten Siedlungen le
ben, haben keine Mittel, um Schulen fur
ihre Kinder einzurichten. So kommt es,
dass sie sie bis zu 3000 Meilen weit weg
in eine Schule in Stidindien schicken

L

Mit Japanern, Laoten, Kambodschanern.

Als ich vor 13 Jahren nach Indien

reiste und sah, wie bediirftig und elend
die Armen dort - und in der Welt iiber-

haupt - leben miissen, war dies ein wirk-
licher Schock fur mich.

In Kambodscha sah ich Menschen, de
nen durch Landminen in den Feldern ein

Arm oder ein Bein abgerissen worden
war, und die unzahligen Waisen aus dem
jahrelangen Biirgerkrieg. Wie ich erfuhr,
ist das Trinkwasser so rar, dass wahrend
der Regenzeit jeder Tropfen in Gefassen

miissen, damit sie dort eine Grunderzie-
hung erhalten.

Die Leidenschaft

Wo immer ich Menschen sehe, die lei-
den, empfinde ich grosses Mitleid. All-
mahlich wurde dieses Mitleid und Mit-

fuhlen zu einer Leidenschaft, und ich
begann mich aktiv fiir diese benachteilig-
ten Menschen einzusetzen. Weil ich ihr

Elend aus erster Hand kannte und Berich-

te in Zeitungen und Fernsehprogrammen

verfolge, habe ich meine ganze Energie in
einige dieser Hilfsprojekte investiert. Ei-
nige waren punktuelle Aktionen; andere,
wie die Hilfsprogramme fiir Kambodscha
oder die Himalajabewohner, laufen schon
seit iiber zehn Jahren.

Seitdem unsere Geschwister in Nord-
korea nach der grossen Uberschwem-
mungskatastrophe von 1995 Hunger lei-
den, setze ich mich unentwegt fiir sie ein.
Bei einem Besuch in Pjongjang, der
Hauptstadt Nordkoreas, konnte ich mir
ein genaueres Bild von der dortigen Lage
und dem Leid der Menschen machen.

Weiter gehen unsere Bemiihungen da-
hin, den koreanischstammigen Bewoh-
nern Chinas und Russlands beizustehen.

Ich erachte es als meinen Lebensauftrag,
bei den Hilfsbediirftigen als Botin des
Mitgefiihls jener zu wirken, denen es gut
geht. Deshalb war ich in den letzten 30
Jahren an Projekten in 44 Landern betei-
ligt, fiir die ich bislang in Siidkorea um
die dreissig Millionen US-Dollar sam-
meln konnte.

Ich bin auch zuversichtlich, dass alle
meine und unsere intensiven Hilfs-

bemiihungen fiir unsere Geschwister in
Nordkorea einen Schritt auf dem Weg
zur friedlichen Vereinigung des geteilten
Korea darstellen.

Ich habe keine Institution oder Organi
sation im Riicken, die mich finanziell
unterstiitzt. Alle Mittel, die mir fiir die
Projekte zur Verfiigung stehen, stammen
aus Spenden meiner Mitglaubenden, den
zwei- bis dreihundert Mitgliedern der
Won-buddhistischen Gemeinde des

Kangnam-Tempels. Dank ihrem grosszu-
gigen Herzen konnten wir bis heute die
erwahnten 31 Millionen Dollar in die vie-

len verschiedenen Projekte fliessen las-
sen.

Park Chung-Soo
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Nicht mehr als ein Nichts...

Dieses eine Licht von Weihnachten scheint viel zu gering
ZU sein. Was ist das schon; der Stern liber Bethlehem ange-
slchts der Mlllionen anderer Stars and Sterne, das Kind in
der Krippe angesichts der vielen ungeborenen und gebore-
nen Kinder, denen wir das Leben schwer machen? Kaum
mehr als nichts. «Was wiegt eine Schneeflocke?»,fragte die
Tannenmeise die Wildtaube. «Nicht mehr als eine Nichts»,

war die Antwort «Dann muss ich dir eine Geschichte er-

zdhlen»,fing die Meise an. «Ich sass auf dent Ast einer
Fichte, ganz dicht beim Stamm, als es anfing zu schneien.
Nicht heftig und mit Sturmgebraus, nein, lautlos und ohne
Schwere, wie im Traum. Und well ich nichts anderes zu tun
hatte, zdhlte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und
Nadeln meines Astesfielen und hier hangen blieben.
3 741 952 waren es. Als die 3 741 953. Flocke niederfiel -
nicht mehr als ein Nichts, wie du sagst -, da brach der Ast
unter der Last des Schnees herunter.»

Als die Meise davongeflogen war, machte sich die Taube
so ihre Gedanken. Sie als Spezialistin fur Gottesbotschaften
seit Noahs Zeiten iiberlegte sich: So klein hat Gott immer
wieder angefangen. Und dann wurde doch eine gewaltige
Bewegung daraus. Vielleicht fehlt nur noch eines einzigen
Menschen Stimme fiir den Frieden. Vielleicht fehlt nur ein
Wort, am erstarrte Beziehungen wieder zu beleben. Viel
leicht ist es nur ein Anruf eine Karte, eine Geste - es
scheint alles sehr wenig zu sein, kaum mehr als ein Nichts.
Aber vielleicht ist es genug.

(aus: Badische Neuste Nachrichten)

M

Unzahlige Wurzein

In Frankreich lebt ein dlterer Mann. Seine Frau ist tot,

auch sein einziger Sohn. Wozu noch leben? Seinen sclwnen
Bauernhof in fruchtbarer Ebene Idsst er zuriick und zieht
in die damalsfast wiistenhafte Gegend der Cevennen:
Wegzug der Menschen, zerfallene Dorfer. Der Bauer be-
sorgt sich einen Sack Eicheln. Im Wasser Idsst er sie auf-
quellen. Mit ihnen und einem Eisenstab macht er sich auf,
steckt jenen in den wiisten Boden und in jedes Loch eine
Eichel. Nach drei Jahren hat er 100 000 Eicheln gesetzt
Er hofft, dass 10 000 treiben und Gott ihm noch ein paar
Jahre schenke, um so weiterzumachen. Als er 1947 mit 89
Jahren stirbt, steht an Jener Stelle einer der schdnsten Wdl-
der Erankreichs von 11 km Ldnge und 3 km Breite. Ausser-
dem halten seitdem unzahlige Wurzein den Regen fest,
saugen Wasser an. Auch in den Bdchen fliesst wieder
Wasser. Weiden, Wiesen, Blumen konnen wieder wachsen.
Die Vogel kommen zuriick. Selbst die Menschen kommen
wieder und bauen die Dorfer neu auf, freuen sich undfei-
ern Feste. -Ja, wenn Gott in die Vorstellungen der Men
schen eingefangen ware! Aber «Ist doch unser Gott im
Himmel!»* - und er hat selbst in den wiisten Cevennen

neuen Lebensraum geschaffen.

* Psalm 115, Vers 3

Fredy Schweizer, Kolliken
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Dienen und Verdienen

Derzeit wird viel iiber Bestrebungen fiir eine ethisch und sozial
vertragliche Geschafts- und Wirtschaftsfiihrung berichtet. Einer, der
jahrzehntelang auf diesem Gebiet Pionierarbeit leistete, war der Bau-
unternehmer Gottfried Anliker. Was Mitarbeiter, Geschaftspartner
und Behorden in der Innerschweiz und landesweit besonders interes-
sierte - sowie zahlreiche Ansprechpartner in ganz Europa, aber auch
Siidamerika und Asien war sein Bestreben, Ethik konsequent umzu-
setzen. Aus diesen konkreten Erfahrungen suchte er dann jeweils alige-
mein giiltige Grundsatze abzuleiten.

Dies bedeutete auch, dass er sich nicht auf einmal Erkanntes, Festge-
legtes verkrampfte oder in Routine erstarrte, sondern sich bis zuletzt
mit fast jugendlicher Neugier und Entdeckungsfreude immer wieder
neuen Erkenntnissen und schopferischen Ansatzen offnete.

Die Gedenkfeier fiir Gottfried Anliker-Senn am 2. November 2000
in der Luzerner Matthauskirche wurde von Pfarrerin Monika Weiss

Muhlemann, Emmenbriicke, geleitet. Wir bringen Ausziige aus ihrer
Predigt, der ein Bibeltext aus Prediger (Kohelet) Kapitel 3, Verse 1-8 zu
Grunde lag, sowie den von ihr vorgelesenen, von Gottfried Anliker gut
ein Jahr vor seinem Tod selbst verfassten Lebenslauf.

A lies hat seine bestimmte Stunde,
jedes Ding unter dem Himmel hat seine Zeit.
Geborenwerden hat seine Zeit,
und Sterben hat seine Zeit.

Pflanzen hat seine Zeit,
und Ausreissen hat seine Zeit. (...)
Einreissen hat seine Zeit,
und Bauen hat seine Zeit.

Weinen hat seine Zeit,
und Lachen hat seine Zeit.

Klagen hat seine Zeit,
und Tanzen hat seine Zeit. (...)
Steine wegwerfen hat seine Zeit,
und Steine sammeln hat seine Zeit.

Umarmen hat seine Zeit,
und Sichmeiden hat seine Zeit.

Suchen hat seine Zeit,
und Verlieren hat seine Zeit.

Behalten hat seine Zeit,
und Wegwerfen hat sein Zeit.
Zerreissen hat seine Zeit,
und Ndhen hat seine Zeit.

Schweigen hat seine Zeit,
und Reden hat seine Zeit. (...) Gottfried Anliker

«Alles hat seine bestimmte Stunde, je
des Ding unter dem Himmel hat seine
Zeit.» Gottfried Anliker hat dieses Bibel-

wort sehr wohl gekannt. (...) Als gewief-
ter und tiichtiger Geschaftsmann, als
leidenschaftlicher Kunstsammler, als ffir-
sorglieher Ehemann und verantwortungs-
bewusster Vater und Grossvater, als kriti-
scher Zeitgenosse und nicht zuletzt als
religioser Mensch und Christ hatte er
einen tiefen Respekt vor der Unverfug-
barkeit desLebens. (...)

Alles hat seine Stunde. (...) Aber diese
Zeit ist nicht dem Menschen in die Hand

gegeben, sie fallt ihm vielmehr aus dem
Geheimnis Gottes und aus dem Geheim-

nis des Lebens zu.

Gottfried Anliker hatte im vergange-
nen Jahr, als er sich allmahlich aus dem
aktiven Berufsleben zuriickgezogen hatte,
Zeit, um iiber sein Leben nachzudenken.
Er hat Riickblick gehalten und die ver-
schiedenen Tatigkeiten, Verantwortungs-

bereiche und Errungenschaften, die sei-
nen Namen tragen, kritisch beleuchtet
und gepriift. Als mein Mann und ich im
August dieses Jahres bei ihm und seiner
Frau in der Sonnmatt zu Gast waren,
stellte er sich - wie schon oft - die Frage:
Wie es dazu kam, dass ihm so viel Erfolg
beschieden sei, dass es ihm so gut gehe.

Es ist unbestritten: Er hat sehr viel und

hart gearbeitet, er hat gut kalkuliert und
investiert, er hat mit Blick auf die Zu-
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kunft die Geschafte gefuhrt und manches
gewagt, aber nicht auf Kosten der Serio-
sitat Oder auf Kosten der sozialen Verant-

wortung, und dennoch: Der Erfolg, der
ihm beschieden war, war ihm selber im-
mer wieder ein Ratsel. Er habe eigentlich
nur seine Fahigkeiten genutzt, seine Ta-
lente ausgeschopft, und habe das Erwirt-
schaftete sorgfaltig und innovativ umge-
setzt, so hat er seine Frage jeweils selber
beantwortet. Ja, und dann hat er meistens
gelacht und in diesem Lachen waren zum
einen ein erfrischender Schalk, aber auch
ein dankbares Staunen zu spiiren. Diese
Bescheidenheit, im religiosen Sinne
konnte man es auch Demut nennen, hat
mich personlich in den Begegnungen mit
dem Verstorbenen tief beruhrt.

Ein sicheres Gespur

«Alles hat seine bestimmte Stunde, je-
des Ding unter dem Himmel hat seine
Zeit.» Die Worte des Predigers sind flir

den Verstorbenen eine Art Lebensmaxime

geworden. Gottfried Anliker hat sich in
seinem personlichen und berufiichen Le-
ben, aber auch in seinem kiinstlerischen
Interesse von der Intuition leiten lassen. Er

hatte ein sicheres Gespur dafur, was er als
nachstes tun wollte oder musste, wann die
Zeit reif war fur ein Geschaft, ein klaren-
des Gesprach, eine persdnliche Initiative
oder einen Bilderkauf. War das Ziel anvi-

siert, verlor er keine Zeit, sondern setzte
mit ausserster Konzentration, Tatkraft,
Energie und Fantasie ailes daran, seine
Plane zu verwirklichen. Seine Zielstrebig-
keit war gepaart mit einer schopferischen
Ungeduld, und war das Ziel erreicht, hatte
er bereits eine neue Idee und plante den
nachsten Schritt. Seine Neugier und sein
Drang, dazuzulemen und sich weiterzuent-
wickeln, waren unerschopflich. Er hatte
keine Angst vor neuen Herausforderun-
gen, und im Kontakt mit Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und Pragung
kannte er keine Beriihrungsangste.

Seine kompromisslose Klarheit, die
Unbeirrbarkeit und Hartnackigkeit, mit
der er Ziele verfolgte, aber auch sein Be-
wusstsein fur Werte waren fur seine Um-

gebung, insbesondere fur seine Kinder,
eine echte Herausforderung. Es war
schwierig, ihn von einer anderen Mei-
nung zu iiberzeugen. Gottfried Anliker
war eine starke Personlichkeit, und wer es
mit ihm aufnehmen wollte, musste sich
wappnen.

Der Chefstuhl

Dennoch: in seiner schier unbegrenz-
ten Moglichkeit hat er in seinem Leben
immer den obersten Platz, den Chefstuhl,
frei gehalten fur den, der ihm und uns al
ien das Leben geschenkt hat.

Der Glaube an Gott, das Vertrauen,
dass wir in unserem Tun und Lassen von

Gott geleitet und begleitet sind, war fur
den Verstorbenen und seine Frau ein tra-

gendes Fundament ihres gemeinsamen

tmrn

Eines der Kunstwerke vor dem Firmengebdude:
Elch (1979) von Max Weiss.

Am 23. Oktober 1917 wurde ich als Sohn des Gottfried Anliker
und der Anna Sclienk in Wolltusen geboren. Im Friiltjahr 1923 zog
die Familie nacli Emmenbriicke, wo mein Vater zusammen mit einem
Partner ein Baugeschdft griindete, das er 1928 allein iibernalim. Ich
wuclts auf mit drei Schwestern und einem Bruder. Die Erzieliung
war streng, dock war es eine romantische Jiigendzeit mit viel Erei-
raum.

Die Schulen besuchte ich bis zur 2. Sekundarschule in Emmen,
die 3. Sekundarschule in Luzern. Bereits als Schulbub begann ich ei
nen schwunghaften Handel mit Altmetallen, Lumpen, Knochen und
Zeitungen. Damals war es nicht iiblich, von den Eltern Taschengeld
zu bekommen. Ich musste es mir selber beschaffen und wurde so
schon recht friih mit den ehernen Gesetzen der Wirtschaft vertraut.

Anschliessend an die Schule verbrachte ich ein halbes Jahr in

Piero in Oberitalien, urn Italienisch zu lernen. Ende Oktober 1933
begann ich eine kaufmdnnische Lehre im elterlichen Geschaft. Be
reits im Juli 1936 musste ich im Alter von ISYj Jahren das Biiro iiber-

nehmen. Damals war der Hohepunkt der Wirtschaftskrise der Dreis-
sigerjaltre. Es war eine Epoche des Mangels und der Arbeitslosigkeit.
Das Positive an dieser Misere war, dass ich leritte hart zu arbeiten,
anspruchslos und sparsam zu sein.

Im Jahre 1943 envarb ich das eidgenossische Buchhalterdiplom,
und bereits im Januar 1944 beteiligte ich mich als Kollektivgesell-
schafter am vaterlichen Baugeschdft. 1946 heiratete ich Bianca Senn
aus Ziirich, die mir eine liebe, ideale Gattin war und mich gut er-
gdnzte. Sie stand geistig ganz hinter mir und machte es mir moglich,
dass ich mich als Unternelimer voll entfalten konnte. Sie schenkte
zwei Soltnen und zwei Tochtern das Leben. Der erste Sohn starb im

Alter von zwei Jahren.

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges gab es einen akuten
Wohnungsmangel. Dies war die Gelegenheit, verschiedene Konsortien
und Gesellschaften zu griinden, uni Land zu kaufen und Wohnungen
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Lebens. Im Psalm 31 wird es so ausge-
driickt: «Du bist mein Gott. Meine Zeit

steht in deinen Handen!»

Gottfried Anliker hatte keine Angst
vor dem Tod, da er davon ausging, dass
diese letzte Grenze ihm von Gott gesetzt
wiirde. Er hat darauf vertraut, dass er auch
im Tod von Gott behiitet und von ihm in

ein neues Leben gefuhrt werde. (...)

Sie, liebe Angehorige und Freunde,
haben mit dem Verstorbenen die ver-

schiedensten Zeiten erlebt, genossen, be-
waltigt und durchlitten. Heute nun ist die
Zeit zum Abschiednehmen. Das ist wohl

die schwerste Zeit. Aber in diesem Ab

schiednehmen wird auch bewusst, wie
viel Sie als Familie und Freunde dem

Verstorbenen geben konnten und sich ge-
genseitig verdanken: Die Fiebe und An-
teilnahme, die Sie sich als Fhepartner ge-
genseitig schenkten, die Werte und
Anspruehe, die Sie als Kinder von Ihrem
Vater mitbekommen haben und je in Ihr
eigenes Leben iibersetzen mussten oder

durften, die Treue und den gegenseitigen
Respekt, die Sie als Freunde, Geschafts-
partner verband. (...). «Alles hat seine
bestimmte Stunde, jedes Ding unter dem
Himmel hat seine Zeit.»

Und am Fnde gilt die Zusage und Ver-
heissung des Psalmisten (Psalm 31,
15,16): «Du bist mein Gott. Meine Zeit
steht in deinen Handen.»

Monika Weiss Miihlemann

zu bauen. Diese Aktivitaten haben we-

sentllch zur guten Entwicklung unserer
Firma beigetmgen. 1948 wurde die G.
Anliker & Co. in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt, der spdter auch mein
Bruder Adolf beitrat. Seither hat sich die
Anliker AG zu einer bedeutenden Unter-

nehmensgruppe entwickelt.

Ein ivichtiger Markstein in meinem
Leben war die Begegnung mit der Mora-
lischen Aufriistung im Jahre 1950. Mich
faszinierte der Gedanke, zu einem Teil
der Gesundung dieser Welt zu werden,
statt nur fur den eigenen Erfolg zu le
ben. Insbesondere wurde mir bewusst,
wie wichtig es ist, Dienen und Verdienen
in Einklang zu bringen. Ich habe erfah-
ren, dass saubere moralische Massstdbe
im Geschdftsleben mit einer besseren
Wirtschaftlichkeit einhergehen. Wdhrend
21 Jahren war ich Mitglied des Stif-
tungsrates der Moralischen Aufriistung.
Dann habe ich zahlreiche Ldnder in ver-

schiedenen Kontinenten besucht, um die
Idee der Moralischen Aufriistung und
meine persdnlichen Erfahrungen wei-
terzugeben.

Ein weiteres bedeutsames Element in

meinem Leben war meine Beziehung zur
Kunst. Schon als Bub sammelte ich Re-

produktionen aus Kunstkalendern und
Zeitschriften. Mit dem ersten Geld, das
ich verdiente, begann ich Bilder zu er-
werben. Auf diese Weise lernte ich im
Lauf der Zeit Kiinstler kennen, besuchte
ihre Ateliers und konnte so ihr Schaffen
verfolgen. Dann war ich in jungen Jah
ren zusammen mit Freunden an einer

Galerie in Luzern beteiligt. Im Verlauf
der Jahre habe ich immer wieder Kunst-

werke gekauft, und so kam alintdhlich
eine stattliche Sammlung zusammen.
Der Kontakt und die Ereundschaft mit
Kiinstlern war fur mich eine wertvolle
Bereicherung und Ergdnzung zur beruf-

Gottfried Anliker trug oft aus seiner Erfahnmg zu den Gesprdchsgruppen und Foren der
Tagtmgsreihe «Mensch und Wirtschaft» in Caiix bei (im Bild: Sommer 1991).

lichen Tatigkeit. Im Jahre 1984 griinde-
te ich die Anliker-Stiftung fur Kunst und
Kultur, der ich die gesamte Sammlung
iibergeben habe.

Envdhnen mochte ich auch meine

langjdhrige Mitgliedschaft im Rotary-
club Luzern-Seetal. Die freundschaftli-
chen Kontakte mit gleichgesinnten Rota-
riern habe ich sehr geschdtzt. Meine
Funktion als Governor des Distriktes im

Jahre 1983/84 war fiir mich die Chance,
den hohen ethischen Zielen von Rotary
in besonderem Masse zu dienen.

Dann hatte ich das Privileg, wdhrend
Jahrzehnten in Sdrenberg ein Eerien-
haus zu haben, wo ich die meisten Wo-
chenenden verbringen durfte, um mich
kdrperlich und geistig zu regenerieren.
Gerne erinnere ich mich an den Skisport
und die herrlichen Wanderungen mit
Freunden und meiner lieben Erau.

Zu meinen vielseitigen Interessen
gehorte auch die Ereude an Musik und
Literatur.

Seit Mdrz 1998 durften meine liebe
Gattin und ich den letzten Abschnitt un-

seres Lebens im Kurhaus Sonnmatt, Lu
zern, verbringen.

In meinem privaten und beruflichen
Leben ist vieles sichtbar geworden.
Dafiir habe ich grosse Dankbarkeit. Das
gauze Leben war ein stdndiger Lernpro-
zess. Eehler, Irrtumer und Lebenspru-
fungen waren bedeutsame Elemente der
persdnlichen Entwicklung.

Den Tod betrachte ich nicht als das

Ende, sondern als Ubergang in eine
neue Form unseres Gesamtlebens.

geschrieben am 1.9.1999
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New York:
Geistlicher UNO-Gipfel

FUR DIE AGENDA

Ende August versammelten sich etwa
zweitausend Delegierte und Beobachter
zu einem einzigartigen Treffen am Sitz
der UNO in New York. Generalsekretar

Kofi Annan eroffnete den Weltfriedens-

gipfel der UNO fur Vertreter der Religio-
nen und geistlichen Bewegungen mit den
Worten: «Sie verkdrpern die tiefsten
Sehnsuchte der Menschheit. Sie sind iiber

viele Wege hierher gekommen. Einige
von Ihnen waren Ihres Glaubens wegen
im Gefangnis. Andere haben den Holo
caust iiberlebt, oder ihr Volk war Ziel-
scheibe der Vernichtung. Wieder andere
mussten Demtitigung und Wirren durch-
stehen. Trotz Ihrer Vergangenheit, un-
geachtet Ihrer Berufung und den Diffe-
renzen unter Ihnen bedeutet Ihre An-

wesenheit hier bei der UNO Ihre Ver-

pflichtung zu unserem globalen Auftrag
fur Toleranz, Entwicklung und Frieden.
Dafur sind wir alle zutiefst dankbar.»

Unter den eingeladenen Organisa-
tionen befand sich auch die Stiftung fiir
Moralische Aufriistung/Caux. Ratsmit-
glied Anne Hamlin aus Boston war von
Stiftungsratsprasident Cornelio Som-
maruga zur Teilnahme am Gipfel beauf-
tragt worden. Es traf sich, dass eine Reihe
von Personlichkeiten, die einige Wochen
zuvor an den Tagungen in Caux teilge-
nommen hatten, ebenfalls als Delegierte
am New Yorker Gipfel teilnahmen: Der
Emir von Kano (Nigeria) sprach an einem
Workshop iiber Afrika und Mgr. Mato

Zovkic, Generalvikar von Sarajewo, an
jenem iiber den Balkan. Rabbiner Marc
Gopin und der Unterzeichnete beteiligten
sich an der Arbeitsgruppe iiber den Mitt-
leren Osten.

Bryan Hamlin, Breakthroughs

UNO-Hauptsitz in New York.

Vergleichende
Studie uber
Friedensarbeit

Verschiedene Methoden der Friedens

arbeit miteinander zu vergleichen war
Ziel einer Initiative der Collaborative De

velopment Action (CDA). Vierunddreissig
Personen aus zehn Landern fanden sich

im Oktober in Cambridge (USA) zusam-
men, um gemeinsame Merkmale und
allgemein giiltige Lehren in diesem Be-
reich auszuarbeiten. Die Organisation
Amerikanischer Staaten OAS und das ka-

nadische Aussenministerium waren ver-

treten sowie Organisationen wie World
Vision und die Mennoniten. Bryan Ham
lin vertrat die MRA-Initiative Agenda der
Versohnung.

Das veranstaltende Organ hatte sich
schon im August wahrend des Konferenz-
abschnitts Agenda der Versohnung durch
eine Berichterstatterin in Caux vertreten

lassen; ihr 22-seitiger Rapport lag nun in
Massachusetts als eine von zwanzig Fall-
studien aus alien Erdteilen vor. Es stellte

sich heraus, dass sieben der Teilnehmer
Caux im Lauf der Jahre selbst kennen ge-
lernt hatten.

Als die Konferenz die verschiedenen

Resultate von Friedensinitiativen be-

leuchtete, wurde mehrfach hervorge-
hoben, durch eine Teilnahme an Kon-
ferenzen in Caux konnen Menschen eine

personliche Veranderung entdecken, die
sie dann mit neuer Motivation in ihre

Situationen zuriickkehren lasse. So mein-

te zum Beispiel Ron Kraybill vom Men-
noniten-Zentrum, wer die Moralische

Sommerkurs zum Thema

Konfliktverwandlung:

II. Juli-II. August 2001

Vermehrte Begegnung von Kulturen,
zunehmend frustrierte Erwartungen und
immer raschere Veranderungen fuhren
unweigerlich zu Konflikten. In dieser
Perspektive wird in Caux das zehnte
Caux Scholars Program veranstaltet,
ein Kurs fur angewandte Studien der
Konfliktlosung, vom personlichen zum
weltweiten Bereich.

Kursthemen: Individuelle, iiberliefer-
te, gesellschaftliche und kulturelle Fakto-
ren, die inner- oder zwischenstaatliche
Konflikte auslosen - Ressourcen und Me

thoden der Konfliktlosung - Umgang mit
kultureller und religioser Verschiedenheit
- Personliche Werte und gesellschaftliche
Problemlosung.

Erfordernisse: Arbeitssprache Eng-
lisch. Studierende im 6. bis 8. Semester

oder mit Lizenziat. Interesse an der ethi-

schen Dimension des Weltgeschehens.
Einsatzbereitschaft fur dffentliche oder

gemeinniitzige Anliegen.

Maximale Teilnehmerzahl: 20

Anmeldefrist: 1. April 2001

Informationen iiber Kurskosten, Unter-
kunft usw. sowie Anmeldeformulare bei

der Redaktion oder

E-Mail: CauxSP@aol.com
Website: www.cauxscholars.org

Auffiistung verstehen wolle, miisse vor
allem den hohen Stellenwert betrachten,
den sie der personlichen Fiirsorge fur
Einzelne gebe.

Der zweite Teil der vergleichenden Ta-
gung fand in Schweden mit einer neuen
Auswahl von Beitragenden statt, finan-
ziert von den Aussenministerien Austra-

liens, Grossbritanniens, der Niederlande
und Norwegens.

Bryan Hamlin
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Silber fur Papua-Neuguinea
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Zehn Tage vor dem 25-Jahr-Jubi-
laum seiner Unabhangigkeit konnte
der Inseistaat Papua-Neuguinea einen
Durchbruch in der Losung des langs-
ten und blutigsten internen Konflikts
verzeichnen.

Die Tageszeitung Post Courier
schreibt: «Gemass den Teilnehmern an
den Friedensverhandlungen fur Bougain
ville in Rabaul (...) stellt das Verhand-
lungsresultat eine historische Leistung
dar (.. .) das beste Geschenk fur Bougain
ville und Papua-Neuguinea zum silbernen
Jubilaum.»

Der Staat im Fazifik besteht aus einer
ganzen Anzahl von Inselgruppen und ver-
schiedenen Volkern. Seit der Unabhan
gigkeit bestanden Differenzen zwischen
Bougainville - einer grossen, an Boden-
schatzen reichen Insel im Osten des
Staatsgebietes - und der Zentralregierung
in der westlich gelegenen Hauptstadt Port
Moresby.

Der Minister fur Angelegenheiten von
Bougainville, Sir Michael Somare (siehe
auch C.I. Nr. 8-10/00, S. 22), verpflichte-

te sich offentlich zu den notwendigen
Verfassungsanderungen, die den Rahmen
fur regionale Autonomie und ein Refe-
rendumsrecht fur Bougainville schaffen
sollen. Der President des Volkskongres-
ses von Bougainville, Joseph Kabui,
bewertete das Resultat als «Eckstein zur
Losung des Problems». Der Gouverneur
von Bougainville, John Momis, erklarte,
Autonomie fur diese Insel bilde einen
Anreiz llir eine gesunde Verwaltung und
fur Stabilitat; ohne sie babe sich das Volk
entmiindigt gefuhlt.
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SALOMONEN

Turkisch-griechischer
Dialog In Coux

Ein der Universitat Virginia (USA)
angeschlossenes Institut fiihrte vom
22.-26. Oktober in Caux einen grie-
chisch-tiirkischen Dialog durch, an
dem sich ein Dutzend Akademiker und
erfahrene Berufsleute beteiligten.

Es war das dritte Treffen zur Erorte-
rung von Fragen der Identitat, der Ge-
schichte und der Zukunft; vorgangig hat-
ten Griechen und Tiirken zwei separate
Begegnungen zu denselben Themen ver-
anstaltet.

Warme, leuchtende Herbstfarben um-
rahmten das Treffen, an welchem interdis-
ziplinar, in Anlehnung an die politische
Psychologie, die Fragen der nationalen
Identitat, der kollektiven Erinnerung an
Verluste, der Vorstellung von Gerechtig-
keit erortert wurden, sowie die Entwick-
lung neuer Verhaltensmuster, die schliess-
lich zur Verbesserung der Beziehung
zwischen den beiden Nachbarlandern bei-
tragen konnten. Einen Kerngedanken bil-
dete dabei ein Satz aus der Rede des
agyptischen Prasidenten Anwar El Sadat
vor der israelischen Knesset (Parlament)

im November 1977: «Doch bleibt jene an-
dere Mauer bestehen, (...) namlich das
psychologische Hindernis, welches (. ..)
siebzig Prozent des ganzen Problems aus-
macht.»

Der diesjahrige griechisch-tiirkische
Dialog ist das zweite Treffen dieser Art
im internationalen Konferenzzentrum von
Caux. Das erste wurde im Jahi'e 1983 ver-
anstaltet, ebenfalls mit Joseph Montville,
einem Spezialisten fur vorbeugende Di-
plomatie, zusammen mit dem tiirkisch-
zypriotischen Psychiater Vamik Volkan
und dem griechisch-amerikanischen Psy
chiater Demetrios Julius als Gespriichs-
leiter, die damals Agypter, Israelis und
Palastinenser um sich versammelt hatten.

Dieses Mai brachten sich die Teilneh-
menden von Anfang an in sehr offener
Art in die Gesprache mit ein, die auch
schwierige, schmerzvolle Phasen enthiel-
ten. Abschliessend bekundeten alle ihren
Willen, diese Gesprache regelmassig wei-
terzufuhren.

Christoph Sprang


