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Hoffnuiig in den Stadten: Wiip
vereinbaren wir diese mit den stets

steigenden Problemstatistikeii, die
uns nicht nur aus den Metropolen
der USA oder Siidamerikas errei-

chen, sondern aiicb aus unsern eu-
ropaischen Grossstadten?

Das Faszinierende an den Be-

richten - sei es aus Richmond oder

aus Berlin die wir Ihnen zu die-

seni Thema weitergeben, ist die
Tatsache, dass sie sich nicht auf
niichterne Zahien oder Entwick-

lungsprognosen abstiitzen, sondern
auf praktische, tjigliche Erfahrun-
gen. Es sind Erlebnisse von Men-
schen, die sich weder von den Pro-
blemen geschlagen geben noch ver-
suchen, den beangstigenden Tatsa-

^  Chen mit blauaugigen Theorien zu
i  begegnen. Sie sind zwar besorgt
uber die Zustande, aber fiihlen sich
ihnen nicht ausgeliefert. Was sie
auf persdnlicher Ebene oder in der
Gemeinschaft erleben, fiihrt sie zur
Feststellung, dass es in den Stadten
tatsachlich Hoffnung gibt. Hoff
nung, die wiichst, wenn einzelne
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berichtet iiber Initiativen, die

♦ Wundei) der Geschichte heilen

♦ die moralische und i

geistige Dimension der
Demokratie starken

♦ den Einzelnen und
die Familie fordern

♦ ethisches Engagement
in Beruf und Unternehmen

unterstiitzen

♦ Gemeinsinn und Hoffnung
in den Stadten beleben

♦ Verbindungen zwischen
Menschen verschiedener

Kulturen schaffen

Menschen iiber Angst und Rcaktio-i
nen hinaus kreativ werden, sich mit
anderen zusammentun, die ahnii- ,
che Aniiegen haben, und... alles
Weitere lassen wir Sie, liebe Leser,:
in den Seiten dieser Ausgabe selber
entdecken.

Ahnlich ergeht es den Organisa-
toren eines internatlonalen Presse-

tages: Die Journalisten. die sich
dort trafen, teilen die Besorgnis
iiber gewisse Tendenzen in der Me-
dienberichterstattung, die auch vie-
le von uns Lesern beunruhigt, aber
auch sie betrachten sich nicht als

«ausgeiiefert».

Vor einiger Zeit bedankte ich
mich in einem Brief bei einer Re-

porterin fiir ihre mehrjahrige, aus-
serst sorgfaltige und einfiihlsame
Berichterstattung iiber das Leben
der Menschen in einer konfliiktgela-
denen Region, die mein Mann und
ich vor Ort durch gute Freunde
dort etwas verstehen gelernt haben.
Ich schrieb dieser Berichterstatte-

rin eines offentiichen Mediums,

dass wir sie in unser Gebet ein-

schliessen wiirden, ttfalls Ihnen dies
etwas bedeutet». Ihr schnelles Echo

schloss mit der Bemerkung, eine
solche Unterstiitzung werde ihr
«sogar sehr viel bedeuten».

Der Friihling, die Osterzeit illn-
striert die Hoffnung auf einen Neu-
anfang mitten in den schwierigsten
Situationen nnd gibt uns auch die
Chance, in uns selbst und in andern

diese Hoffnung auf Heilung, auf
das Spriessen neuen Lebens zu be-
starken:

Wir konnen dem neuen Leben

durch Ermutigung, durch positive
Echos, durch Unterstiitzung, finan-
ziell oder anders - auch mitten in

einem verwahrlosten Grossstadt-

quartier oder im scheinbar zy-
nischsten Medienprogramin - zum
Wachsen verhelfen.

Mit besten Friihlings- und Oster-
wiinschen von der Redaktion

Marianne Spreng;
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EINE HOTELFIRMA WIRD GEGRUNDET

Wussten Sie, dass am 11. Februar 1899 die Societe Immohiliere de

CauxS.A. gegriindet wurde? Diese Gesellschaft mil Sitz in Montreux
hob noch im selben Jahr das beriihnite Projekt Caux-Palace aus der
Taufe und begann im folgenden Jahr mit dem Ban jenes Hotels, das
seit 1946 als Konferenzzentrum fiir Moralische AulViistung dient.

Die Gesellschaft wurde am 13. Fe

bruar ins Handelsregister eingetragen, urn
mit einem Aktienkapital von CHF
2'500'000 versehen Grundstiicke erwer-

ben, Hotels und andere Immobilien er-
stellen und betreiben zu konnen. Unter

dem Vorsitz von Ami Chessex gehorten
dem ersten Verwaltungsrat Philippe Fau-
cherre, Albert Cuenod, Louis Emery,
Alexandre Emery, Leon Ferret, Edouard
Sandoz, Henri du Pasquier, Emile Vui-
chard, Georges Masson und Alfred Cha-
telanat an. Ausser ihnen gab es damals
keine andern Aktionare.

Bel Baubeginn beschafften
sie sich daim mit einer

Obligationsanleihe weitere
3 Millionen Franken.

beenden», wie es Daniel Mottu von der
schweizerischen Stiftung fiir Moralische
Aufriistung spater formuliert.

Ausserhalb der Konferenzsaison wer-

den die Raumlichkeiten des Zentrums seit

Januar 1995 von der Swiss Hotel Mana

gement School SHMS gemietet.

Seit 1996 steht dem Publikum wenige
Schritte vom Balmhof Caux entfemt die

Ausstellung CAUX expo zur Verfugung,
welche die bewegte Geschichte des Pala
ce-Hotels nachzeichnet. Die CAUX expo

wird dieses Fruhjahr durch einige der
Griindungsdokumente der Societe Immo
hiliere von 1899 bereichert. Zudem wird

die Ausstellung um einen neuen themati-
schen Abschnitt erweitert.

cbs

Quellen: Philippe Mottu, Caux - von
der «Belle Epoque» zur Moralischen
Aufriistung (Caux Verlag) und unverof-
fentlichte Manuskripte von Andrew Stal-
lybrass und Daniel Mottu.

Architekt des Caux-

Palace war Eugene Jost,
der an der Ecole des

Beaux-Arts in Paris stu-

diert und die Hauptpost in
Lausanne, den Bahnhof
von Montreux und mehrere

Hotelkomplexe der Region
geschaffen hatte.

Die hier abgebildete
Aktie der Societe Immo

hiliere de Caux S.A. lasst

ahnen, welches Schicksal
ihr nach zwei glorreichen
Griindungsjahrzehnten be-
schieden war: Zwischen

1919 und 1936 musste der

Nominalwert der Aktien

viermal herabgesetzt wer-
den - von den urspriingli-
chen 500 auf einen Fran-

ken.

Mit dem Kauf des

Caux-Palace und seiner

Eroffnung als Konferenz
zentrum fur Moralische

Aufriistung im Jahre 1946
iibernahmen dessen Griin-

der auch den Verwaltungs
rat der Gesellschaft, die
dann am 4. Oktober 1960

aufgelost wurde, «um das
System der zweigeteilten
Verantwortung fiir Caux zu

Giete li|0bilierG de G
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Mutter fur Berlins MInderheiten

Unser englischer Kollege Michael Smith von For a Change, London,
besuchte kiirzlich Berlin und traf dort eine Fran, die fiir den Abbau

der Mauern zwischen den Be\ olkerungsgruppen der deutschen Haupt-
stadt wirkt. In den folgenden Zeilen fasst er das Gesprach zusammen
und beschreibt seine Eindriicke von der Stadt:

Zehn Jahre nach dem Fall der Mauer

landete ich in Berlin und entdeckte eine

pulsierende, neue Stadt im Aufbau. Am
Potsdamer Platz wachst ein Wald von

Baukranen, mit deren Hilfe die Vorzeige-
buros und Einkaufszentren wie z.B. jene
von Sony und Daimler-Benz entstehen.
Berlin gilt als grosster Bauplatz Europas.

Von der Mauer iibrig geblieben sind
nur noch kleine Teile, und am ehemaligen
Grenziibergang Checkpoint Charlie be-
finden sich elegante Schaufenster nebst
dem Museum, welches dem gewaltlosen
Widerstand gewidmet ist, eine markige
Erinnerung an die Opfer und die wage-
mutigen Fluchtversuche wahrend des
Kalten Krieges.

Das Reichstagsgebaude mit seiner
Glaskuppel ist beeindruckend renoviert
und wird am 23. Mai zur Wahl des Bun-

desprasidenten wieder erolFnet. Am sel-
ben Tag werden auch die 50 Jahre der am
Rhein gegriindeten Republik gefeiert.
Lange hatte das 1933 ausgebrannte Ge-
baude als Zeichen des Zusammenbruchs

der Weimarer Republik und damit der
parlamentarischen Demokratie gegolten.

Berlin, wahrend Jahrzehnten das Sym
bol des gespaltenen Europa, ist im Be-
griff, die Drehscheibe eines neuen Europa
zu werden, das sich rasch auf seine kultu-
relle und politische Integration zu bewegt,
auch wenn sich Briten, Franzosen, Polen
und Russen vielleicht nur miihsam mit

diesem Gedanken anfreunden konnen.

Laut einer Statistik leben in Berlin

160 000 tiirkische Muslime, es beherbergt
72000 Fliichtlinge aus dem ehemaligen
Jugoslawien, dazu kommen 30000 Polen
und 13 000 Zugewanderte aus Russland

und der Ukraine, viele von ihnen Juden.
Es wird vermutet, dass hinter diesen Zah-
len wohl noch viel mehr verborgen sei,
die Schwarzarbeitenden zum Beispiel.

Wie bei uns in Grossbritannien wurde

die Einwanderung von Gastarbeitern in
die Bundesrepublik in den 50er und 60er
Jahren gefordert, um den wirtschaftlichen
Aufschwung zu unterstiitzen. Damals
ging man davon aus, dass Arbeitswillige
aus den Mittelmeerlandern «fur zwei bis

vier Jahre kommen und danach wieder

heimkehren wurden», erklart Barbara
John, Auslanderbeauftragte der Stadt
Berlin. Diese Prognose traf auf die Portu-
giesen und Griechen zu, nicht aber auf die
Tiirken, die heute ein Drittel der Zuge-
wanderten verkorpern.

Kulturelle Mauern

Frau John erwahnt, Deutschland heisse
jahrlich 300000 Einwanderer willkom-
men, mehr als-jeder anderc EU-Staat. Zu
ihnen gehdren die Aussiedler (Nachkom-
men deutscher Auswanderer fruherer

Jahrhunderte) und iiber 100000 Fliicht
linge aus aller Welt. Kosovo-Albaner und

m

I

Berlin-Mitte, Abendstimmung an der Spree
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andere Fliichtlinge aus ex-jugoslawischen
Krisenregionen machen heute etwa 20%
der auslandischen Bevolkerung Berlins
aus.

Barbara John ist dafiir zustandig, die
kulturellen Mauem zwischen den ver-

schiedenen Bevolkerungsgruppen abzu-
bauen. Als grossherzige Frau ist sic wie
eine Mutter fiir die Minderheiten und ge-
niesst Achtung iiber die kulturellen und
politischen Schranken hinweg. Sie ist seit
1981 im Amt und bearbeitet mit einem

Stab von 30 Personen und einem Jahres-

haushalt von 10 Millionen DEM die

vielfaltigen Probleme, mit denen die Bin-
wanderer konfrontiert sind, welche ihr
Biiro aufsuchen: Aufenthaltsbewilligun-
gen, Konflikte zwischen Nachbarn,
Nachzug von Ehepartnern und Rekurse
gegen Ausschaffungsverfugungen. Diese
Aufgabe ist angesichts der bundesweiten
Arbeitslosenzahl von 4 Millionen nicht

einfacher geworden; unter der Auslander-
bevolkerung Berlins betrage sie 30%,
doppelt so viel wie der stadtische Durch-
schnitt, was die soziale Integration behin-
dere. Es entstehe eine sprachliche Aus-
grenzung, die Leute lebten in armen Vier-
teln, sie hatten keine Chance fur bessere
Jobs und dazu komme, dass Arbeitsplatze
in Billiglohnlander wie Tschechien und
Polen verlegt wiirden. Dies alles fiihre zu
mehr Spannung zwischen den Bevolke
rungsgruppen.

Frau John hofft auf die Einldsung des
Versprechens der Bundesregierung, Inve-
stitionen fur 100 000 neue Lehrstellen zu

tatigen. Nachfrage bestehe zum Beispiel

--SHiL

I

Barbara John: « Vielfalt ist eine Stdrke...»

30% betrage: «Die Entlassung alterer auch durch interne Probleme der tiirki-
Krafte zieht nicht unbedingt jiingere schen Bevolkerung: eine Gruppe ist in
nach, und Erfahrung lasst sich nicht auto- der Tiirkei von der Regierung verboten...
matisch ersetzen.»

Zusatzliche Sicherheit

«Vielfalt ist eine Starke: fiir den Tourismus, fiir die Wirtschaft und die
Gemeinschaft; man konn itir stets etwos obgewinnen.
Wir mussen den negativen Bildern entgegenwirken, die aus ihr eine
Gefahr ableiten. Ein Hasenherz hat an der Vielfalt keine Freude.»

im Bereich der Computerbranche. Mit der
beriihrnten «Green Card» erteile die USA

Tausenden von EDV-Technikern Aufent-

haltsbewilligungen. «Deutschland wiirde
eine solche Wirtschaftseinwanderung
nicht zulassen», meint Frau John. Es sei
ihr nicht moglich, die Auswirkungen der
vom Bundeskanzler vorgeschlagenen Sen-
kung des Rentenalters auf 60 abzuschat-
zen, meint sie, verweist aber auf Italien,
wo das Rentenalter schon bei 60 liege und
die Jugendarbeitslosigkeit dennoch iiber

Eine andere brennende Frage ist der
Religionsunterricht fur muslimische
Schulpflichtige. Dank einem Gerichtsent-
scheid erhielt unlangst die Islamische
Federation, eine von drei muslimischen
Vereinigungen Berlins, die Erlaubnis zur
Erteilung dieses Unterrichts. Die Federa
tion hatte sich seit Jahren um Erlaubnis

bemiiht. Die Regelung konnte getroffen
werden, weil sich die Berliner Zustandig-
keit in dieser Sache von jener des Bundes
unterscheidet. Kompliziert wird die Lage

Eine weitere Sorge der Minderheiten
ist die Staatsburgerschaft. Die neue Bun
desregierung versprach, sie werde diese
innert Jahresfrist den Enkeln von Einwan-

derern automatised gewahren, vorausge-
setzt, dass ein Elternteil in Deutschland
geboren ist. «Kinder, die hier zur Welt
kommen, sollen dann die Staatsbiirger-
schaft automatised kriegen, wenn die Pa-
piere ihrer Eltem ordentlich geregelt
sind», meint Frau John. Der deutsche
Reisepass werde ihnen ein zusatzliches
Gefuhl der Sicherheit geben.

Frau John bezeichnet die Behauptung,
die deutsche Staatsbiirgerschaff sei schwer
zu erlangen, als Mythos. Es seien bloss
100 Mark zu entrichten und man miisse

nicht einmal ein Sprachexamen ablegen.
Die Antrage wiirden deshalb nicht ge-
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Berlin, Fortsetzung Nach

stellt, weil sie den Verzicht auf die vorhe-
rige Staatsangehorigkeit einschlossen
«und dazu sind viele nur ungern bereit»,
meint sie. Die Gastarbeiter besassen,
schon ihre vollen sozialen Rechte; mit der
Staatsangehorigkeit erlange man hinge-
gen auch das Stimmrecht. Nun schlagt die
SPD vor, dass alle, die es wiinschen, den
urspriinglichen Pass behalten und das
Recht auf doppelte Staatsbiirgerschaft er-
Jangen kdnnen. Barbara John wiirde dies
zwar begriissen, stellt aber fest, dass dies
nach Meinung vieler Deutscher einen
Schritt zu weit ginge.

"Das gehort zum Job»

Einen Handlungsbedarf sieht die Aus-
landerbeauftragte auch im Arbeitsrecht,
damit Einwandernde sofort die Bewilli-

gung zur Arbeit und zum Eroffnen kleiner

Berlin

Der Deutsche Dom in Berlin

Firmen erhielten. Derzeit durfen zwar in

Berlin geborene Tiirken ihre Ehepartner
nachziehen lassen, aber diesen stehe eine
Arbeitsbewilligung erst nach vier Jahren
zu. Bis man ein Geschaft eroffnen diirfe,
konne es sechs bis acht Jahre dauern.

«Sie benotigen wirtschaftliche und sozia-
le Biirgerrechte ebenso wie die gesetzli-
chen. Eine verbesserte Beschaftigungs-
moglichkeit ware meines Erachtens ein
wesentlicher Fortschritt.» Sie ist der An-

sicht, dass sich fur die ̂ einheimische
Mehrheit daraus keine grossen Probleme
ergeben sollten, «da die meisten der in
Frage kommenden Einwanderer schon
seit 20 Oder 30 Jahren hier sind.»

Frau John ist bekannt als Vermittlerin.

«Das gehort zum Job», erklart sie prag-
matisch. Laut ihr gehort Vermittlung zu-
nehmend zur Politik, «weil unsere Gesell-
schaft durch die Spaltung zwischen den
Generationen, den Gewinnern und Verlie-
rern, den Mehrheiten und Minderheiten
mehr und mehr auseinanderfallt. So

braucht es iiberall Vermittler.»

Sie wiinscht sich, dass die Mehrheit
die Anwesenheit anderer Kulturen schat-

zen lerne: «Die Vielfalt ist eine Starke,
und zwar nicht nur fur den Tourismus,
sondern auch fur die Wirtschaft und die

soziale Gemeinschaft; man kann ihr stets
etwas abgewinnen. Wir miissen den nega-
tiven Bildern jener entgegenwirken, die
aus ihr eine Gefahr ableiten. Ein Hasen-
herz hat an der Vielfalt keine Freude.»

Das ist - zum Gliick der Berliner - nicht

Barbara Johns Problem! Ihre Freunde be-

statigten mir, dass sie allerseits geschatzt
wird.

Mit Berlin als Drehscheibe des neuen

Europa verbindet Barbara John die Floff-
nung, dass ihre Stadt zum Modell der In-
terkulturalitat werden moge.

Michael Smith

Ubersetzung: CAUX-Information

Auch in den I S-Kongress-
wahlen vom letzteiv November

hatteii .Minderlieiten wieder eine

entscheidcnde Rolle gespielt,
sagte Michael Wenger, einer der
Architekten von Prasident

Clintons Initiative zur Rassen-

frage. Wenger sprach kurz nach
den Wahlen vor 300 Teilnehmern

an einem Friihstiickslbrum in

Richmond, Virginia.

Neunundfunfzig Afro- mid Hispano-
Amerikaner waren in den Kongress ge-
wahlt worden, imd die Stimmen von
Minderheiten hatten den Ausschlag fur
umkampfte Senatssitze in New York,
Kalifornien, Nord- und Siidkarolina ge-
geben.

Die Salsa (span.-italien. fur Sauce,
auch ein Musikstil, die Red.) sei dabei,
den Ketchup zu iiberrunden, scherzte
Wenger, indem er ein anschauliches Bild
vom Umbruch in der Rassendemographie
Amerikas zeichnete. «Verandermig ist
unumganglich. Wachstum ist willensbe-
dingt», bemerkte er. Wahrend ein ethni-
scher Schrumpfvorgang in bosnischer
Grossenordnung imwahrscheinlich sei,
«k6nnen wir uns einzig davor schiitzen,
denselben Weg nach unten einzuschlagen,
wenn wir- fiber unsere Angste hinausge-
hen. Dies bedingt, in den Spiegel zu
schauen, ohne mit der Wimper zu zucken,
und zu den Schmerzen zu stehen, die eini-
ge von uns erlitten haben, und genauso
zum Leid, das einige von uns andem zu-
gefiigt haben.»

Dies werde fur weisse Amerikaner

schwieriger sein, fiihr er fort, denn «es
wird bedingen, dass wir uns das unver-
diente Vorrecht, mit dem wir gelebt ha
ben, seit dieses Land gegriindet wurde,
eingestehen und es aufs Spiel setzen».

Die einzige Art, das Minenfeld der
Rassenspannungen zu entscharfen, mein-
te Wenger, sei «durch ein aufbauendes
Gesprach, in dem wir miteinander reden,
statt aufeinander einzureden. Deshalb ist

die Arbeit von Programmen wie Hoff-
niing in den Stddten so dringend notwen-
dig.»

Indem er die Rolle dieser Arbeit im
Rahmen der Rasseninitiative des Prasi-
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dem Ketchup die Salsa?
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In Chicago

denten lobend erwahnte, forderte Wenger
die Zuhorenden heraus, sich zu fragen:
«Was unternehme ich, um mitzuhelfen,
ein ganzes Amerika zu erreichen? Was
tue Oder unterlasse ich womoglich, das zu
einer Verzogerung dieser Raise fuhrt?»

Sieben Busladungen von Mittel-
schiilem beteiligten sich an der alljahrli-
chen «Wanderung fur Einigkeit» durch
Richmond, die dazu beitragen will, die
schmerzlichen Erinnerungen an die Skla-
venzeit zu heilen. Beim Zwischenhalt am
Denkmal fiir die konfoderierten (siid-
staatlichen, die Red.) Soldaten und Ma-
trosen sagte Robin Reed, Direktor des
Weissen Hauses von Richmond und des
Museums der Konfoderation, die Ge-
schichte gehore alien. «Sie kann eine spi-
rituelle Ratgeberin werden und braucht
nicht ein Gespenst aus der Vergangenheit
zu sein.» An der Statte des Sklavenge-
fangnisses von Lumpkin sagte Henry
Marsh, seinerzeit Richmonds erster afro-
amerikanisober Biirgermeister, das Pro-
gramm Hoffnung in den Stadten habe
«mir und dieser Stadt geholfen, innerlich
zu wachsen». Er ermunterte die Zuhoren
den, ihren Feinden die Hand entgegenzu-
strecken.

Nicht rein zufa'iiv

Aus zwolf Grossstiidten, in denen das
Programm mit Hilfe einer Spende der
Kellogg-Stiftung Partnerschaften aufbaut,
waren fuhrende Vertreter verschiedener
Volksgruppen gekommen, um zusammen
mit den Leuten aus Richmond an einem
Trainings- und Teambildungkurs im oku-
menischen Zentrum Richmond Hill teil-
zunelimen.

Neun von ihnen kamen aus Selma,
Alabama, unter der Leitung des Prasiden-
ten des Stadtrates, Jusef Abdus-Salam.
Zu ihnen gehorten ein Journalist, eine
Noime, ein fuhrender Jurist sowie die
88jahrige Annie Lee Cooper, die sich
einst wahrend eines Biirgerrechtsmar-
sches feindlich gesinnten Abgeordneten
entgegengestellt hatte und heute in einer
Strasse wohnt, die nach ihr benannt ist.
Abdus-Salam meinte, es sei ein «g6ttli-
cher Eingriff», dass er - lediglich einige
Wochen zuvor - etwas iiber Hoffnung in
den Stadten gelesen habe,

Ziel der zwei Tage war es, die zentra-
len Anliegen der Initiative zu betonen:
ihre geistige Grundlage, den «Gang durch
die Geschichte» als Mittel zur Heilung

sowie die entscheidende Bedeutimg des
offenen und ehiJichen Gesprachs.

Carfer & Corfer

Der Biirgermeister von Richmond,
Tim Kaine, ein vom mehrheitlich
schwarzen Stadtrat gewahlter Weisser,
schloss sich der Tagung an und zollte den
Afroamerikanern Anerkennung dafiir,
dass sie im Ausbruch aus der rassenbe-
dingten Politik die fuhrende Rolle iiber-
nommen batten. «Dies, die Arbeit von
Hoffnung in den Stadten, ist die wichtig-
ste Arbeit, die wir in der Stadt tun», er-
kliirte er.

Ein ergreifender Moment ereignete
sich bei einer Heilungszeremonie, die un
ter einer 350jahrigen Eiche auf der Shir-
ley-Plantage am lifer des James River
stattfand. Hier stand der gegenwartige
Plantagenbesitzer, C. Hill Carter jun., ne-
ben dem schwarzen Sanger Joe Carter aus
Minnesota, dessen Urgrossvater, «Big
Bill», als Kind von Sklaven in Riclimond
zur Welt gekommen war - vielleicht so-
gar, wie Carter meinte, auf eben dieser
Plantage.

Robert Corcoran
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Das Signal
An einem Juliabend 1995 um acht rief uns Frau Dr. Carney an: Ob

sie vorbeikommen konne, um das Ergebnis der Computertomographie
zu besprechen, der sich mein Mann Ralph zvvei Stunden zuvor hatte
unterziehen miissen.

Die nachsten zwanzig Minuten saus-
ten vorbei, wahrend wir das Haus auf-

raumten und vorgaben, in den USA
wiirden Arzte schliesslich oft Hausbe-
suche machen, und indem wir es ver-
mieden, iiber die Bedeutung dieses Be-
suches zu sprechen. Die Arztin kam mit
einem Fachbuch in der Hand und um-

armte uns nacheinander. «Ralph hat ei-
nen Gehirntumor», teilte sie uns mit.

Erstaunlich, wie sehr vier Wbrter

das restliche Leben verandern kbnnen,
indem sie unsern Zeitbegriflf, Sinn und
Ziel neu ausrichten. Ralph und ich hat-
ten soeben iiber drei Monate damit ver-

bracht, von Spezialist zu Spezialistin zu
gehen, um den Grund seiner allmahli-
chen Erblindung zu ermitteln. Inner-
halb dieser Zeit hatte er zwei Drittel

seiner Sehkraft und beinahe das ganze
Farbensehen verloren. Wir fiirchteten

uns vor dem, was das Leben uns bereit-
halten konnte.

Damals war ich schon 23 Jahre bei

der Stadtverwaltung von Richmond
(Virginia) angestellt. Oft hatten Ralph
und ich besprochen, was wir in sieben
Jahren tun wiirden, werm ich mit einer
recht guten Pension in den Ruhestand
ginge. Mir gefiel der offentliche Dienst.
Ob als Grafikerin, Umweltbeauftragte
oder Assistentin des Biirgermeisters -
ich war von meiner Arbeit erfiillt und

gefordert und hatte das Gefiihl, meiner
Stadt zum Besten zu dienen.

Mein Mann ist Umweltprasentator
und Parkverwalter der Stadt. Unser bei-

der Leben ist auf die freie Natur ausge-
richtet, sei es beim Kanufahren, Wan-
dern oder gelegentlichen Langlauf. Wir
sind begeisterte Vogelfreunde und lie-
ben wildwachsende Blumen. Wunder

der Natur zu sehen und miteinander zu

teilen hatte schon immer den Mittel-

punkt unseres Zusammenlebens gebil-
det. Uberdies waren wir dank unsern

beiden Einkommen zum erstenmal fi-

nanziell recht gut dran. Oft hatten wir
dariiber gesprochen, wie dankbar wir
fur unser Leben waren, das uns soviel
Gutes gebracht hatte.

Kurswechsel

«Gehirntumor» - einige Augen-
blicke lang widerhallte das Wort in un-
serem Wohnzimmer. Dr. Carney erklar-
te uns, der Tumor schiebe sich von
unten gegen die Sehnerven beider Au-
gen. Sie empfahl uns, am nachsten
Morgen einen Neurochirurgen aufzusu-
chen.

Vier Tage nach jenem Hausbesuch
hatte Ralph eine Hirnoperation. Am
Tag danach war seine Sehkraft voll
wiederhergestellt, und nach einer Wo-
che war er wieder zu Hause, erholte
sich gut, war ganz selig und mochte
nicht warten, bis er wieder zur Arbeit
konnte. Seine vollstandige Erholung
dauerte ein halbes Jahr, aber von Tag zu
Tag ging es ihm besser. Fiir uns beide
war es ein lautes und deutliches Week-

signal.

Nach Ralphs Operation wurde uns
bewusst, dass niemandem sieben weite-
re Lebensjahre - oder auch nur Tage -
zugesagt sind. Die Endlichkeit der Zeit
wurde fiir uns beide handgreiflich.
Wahrend ich mich zu Hause um Ralph
kiimmerte, wuchs in mir das deutliche
Gefiihl, es sei an der Zeit, mich der frei-

willigen Arbeit mit dem Programm
«Hoffhung in den Stadten» zu widmen,
von dem ich mich seit Jahren angespro-
chen fiihlte, wobei ich immer den Ein-
druck gehabt hatte, wir konnten uns
den Lohnabfall erst nach meiner Pen-

sionierung leisten.

Aber diesmal hatte Gott meine Auf-

merksamkeit gewonnen! Zwei Wochen
nach Ralphs Operation reichte ich der
Stadtverwaltung meine Kundigung ein.
Ich fiihlte mich vollig wohl dabei - kein
Zogem, keinen Kummer und keine in-
neren Angste.

Schon immer glaubte ich daran, dass
Gott so zu uns spricht, wie wir es am
besten horen konnen. Da ich praktisch
schon immer dickkopfig war, musste er
sich bei mir laut bemerkbar machen,
sonst hatte ich seinen Ruf vielleicht

nicht beachtet.

Wahrend jener Zeit mussten Ralph
und ich manche Entscheidung treffen -
wie wir unsere Finanzen neu ordnen

sollten, welche Dinge wir nicht wirk-
lich brauchten und welche wir behalten

sollten. Aber diese Entscheidungen er-
wiesen sich als einfach.

Was anfangs so bedrohlich geschie-
nen hatte - ein Gehirntumor -, sehen
wir heute als Segen an. Jeden Tag erwa-
chen wir mit Dankbarkeit fur einen

weiteren Tag.
Cricket White

Cricket und Ralph White
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HOFFNUNG IN

DEN STADTEN

In einer Welt der

^jofortkommunika-
tion, der massiven
Wanderungs-
bewegungen und
des unkontrollier-

ten globalen
Finanzwesens

sind unsere

Grossstadte

muitiethnische,

multikulturelle

Laboratorien

geworden, wo
Begriffe wie
Identitat,
Partnerschaft,

—Gerechtigkeit und
V /ersohnung

neu erarbeitet

werden mussen.

Sie befinden sich

auf der Messer-

schneide der

Veranderung.

Konferenzzentrum fCir Moralisclie AufrCistung, Caux, Sctiwelz

Eine Menge Energie, Phantasie und Mittel werden in die Neubeiebung der StMe
gesteckt. Doch dies allein genugt nicht. Fuhrende Experten des Stadtewesens sind sich
einig, dass es keine struktureile Zauberformel zur Losung der anstehenden Probleme
gibt. Der Schiussel liegt in Menschen und Beziehungen. Es geht darum, Vertrauen und
Zusammenarbeit zu schaffen, aus dem Spiei der gegenseitigen Ankiage auszubrechen.
Jeder und jede kann am Veranderungsprozess teilhaben - im Uberwinden der Angst und
im Zugehen auf jene, die anders sind.

In zahireichen Grossstadten finden sich Menschen dank mutigem Einsatz verschie-
denster Gruppen zum offenen und ehriichen Gesprach zusammen. Sie entdecken, wie
sie schmerzliche geschichtiiche Ereignisse zugeben und so ein Instrument zur Heiiung
der Beziehungen von iange getrennten Gemeinschaften finden konnen. Partnerschaften
entstehen uber Graben hinweg, die zuweilen unuberbriickbar schienen.

Wie konnen soiche initiativen unterstiitzt und ermutigt werden? Briickenbau ist eine
harte und gefahriiche Arbeit. Die Bauenden sind verietziich, der Druck alier Art ist gross,
die geforderte Geduid und Beharriichkeit ubermenschiich. Wo Menschen verschiedenen
Glaubens sich zusammentun, um Gottes gerechte Ordnung auf lebendige Art
umzusetzen, steilt sich eine Dynamik des Geistes ein. An vieien stadtischen Fronten
werden sich Menschen bewusster, weiche Energie freigesetzt wird, wenn personliche
Haltungen und Beziehungen sich andern.

Die Konsuitation sucht sich von der Erfahrung von Menschen aus alier Welt zu nahren,
die wirksame Initiativen entwickeit haben - sei es auf Quartier-, stadtischer oder
nationaler Ebene. indem wir die Geschichten und Erfahrungen anderer anhoren und
unsere eigenen erzahlen, indem wir auf eine Weisheit horchen, die uber die unsrige
hinausgeht, konnen wir Kraft und Ausrichtung fur unsere gemeinsamen Aufgaben
finden.

"Um negative Klischees zu uberwinden, mussen wir uber die Trenniinien der Rassen hinweg mitein-
ander kommunizieren - und zwar ehriich. Dies bedingt, in den Spiegel zu schauen, ohne mit der
Wimper zu zucken, und zu den Schmerzen zu stehen, die einige von uns eriitten haben, und genauso
zum Leid, das einige von uns andern zugefugt haben."
Michael R. Wenger, ehemaliger Vizedirektor der prasidentiellen Initiative zur Rassenfrage, USA.
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"Fur uns in Krisensituationen ist es wichtig, dass wir Herz und Geist often behalten und alien
Beteiligten zuhoren. Durch unserZuhoren helfen wirnamlich den Menschen, einerLosung auf
die Spurzu kommen. Es ist ein muhseliger Vorgang, aberes ist wesentlich, dass wir den Willen
haben und es wagen, die Kette von Mass und Rache zu sprengen."
Sushobha Barve, Offentlichkeitsarbeiterin und Stadte-Koordinatorin im Mohalla-Komitee
von Mumbai, Indian

"Die Unternehmen mussen fur die Gemeinwesen, in denen sie angesiedeit sind, Verantwortung
ubernehmen. Ich bin uberzeugt, dass es sehr viele begabte Menschen gibt, die in der Gesell-
schaft ihren Beitrag leisten wollen, aber nicht wissen wie. Partnerschaften sind ein Kanal, der
ihnen hilft, sich einzubringen. Verpflichtung und Vertrauen sind die Eiemente, die sie zur Arbeit
befahigen."
Bill Midgley, Prasident der Nordost-Handeiskammer, England

FOREN UND ATELIERS WERDEN SICH BEFASSEN MIT:

• Training und Unterstiitzung zum Aufbau von Gemeinschaft; Erforschung der
getmeinschaftsfordernden Fertigkeiten, die notwendig sind, urn die ganze
Gemeinschaft mit einzubeziehen.

• Ehrliche Gesprache uber Rassenfragen, Versohnung und Verantwortung -
Fallbeispiele aus der Arbeit von Hoffnung in den Stadten in den USA.

• Europa und seine muslimischen Gemeinden - auf der Suche nach dem gemein-
samen Wohl.

• Erfahrungen von Partnerschaft zwischen Ethnien und Rassen; in Ramie (Israel),
Witbank (Sudafrika) und mehreren andern Stadten.

• Versohnung und Gerechtigkeit: von personlicher zu institutioneller Anderung.
• Gesellschaftliche und geistliche Erneuerung - neue Herausforderungen fur die

Jahrtausendwende.

Koordination:

Paige Chargois, Rob Corcoran, Lawrence Fearon, Gerald Henderson
E-Mail: ghenderliv@aol.com

Anmeldeformulare finden Sie im Hauptprogramm der Caux-Sommerkonferenzen 1999:
"Reinen Tisch machen - die Chance eines Neubeginns"
Konferenzsekretariat (ab 1. April 1999)
Mountain House, CH-1824 Caux (Schweiz)
Tel.: +41 - (0)21 - 962 91 11 Fax: +41 - (0)21 - 962 93 55
E-Mail: confsec@caux.ch Internet: http://www.caux.ch
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«Versohnung» in Strassburg

Lao Mong Hai, Direktor des Demokratie-Instituts (Kamhodscha), mit Fernand Herman
in Strassburg

Die Agenda fiir Versdhnung, ein seit
1996 wiederkehrendes Thema der Kon-

ferenzen in Caux, ist vor kurzem zu ei-
ner der fortlaufenden MRA-Initiativen

fiir Veranderung ausgebaut worden
(siehe Internet http://www.caux.ch/afr).
Wahrend der Februartagung des Europai-
schen Parlaments in Strassburg trafen
sich zwei Dutzend Personen zur Vorberei-

tung der diesjahrigen Konferenzwoche
der Agenda fur Versdhnung (AfR) vom
8.-15. August. Dabei ergriffen sie die Ge-
legenheit, verschiedene EU-Abgeordnete
und andere Persdnlichkeiten uber die In

itiative zu informieren.

So empfing auch Adrien Zeller, Prasi-
dent des elsassischen Regionalrates, die
Besucher. Er berichtete uber die fort-

wahrenden Anstrengungen, die in einer
Grenzregion wie dem Elsass notwendig
sind, um alte Feindbilder abzubauen, die
«auch nach funfzig Jahren» wieder auf-
tauchen, weil nicht alle Bewohner der Re
gion in der Lage seien, «die stattfinden-
den Veranderungen mitzumachen». Zur
Agenda fur Versdhnung meinte Zeller:
«Fur solche Aktionen miissen Sie sich an

Menschen aller Schichten wenden.»

Der britische Abgeordnete James
Moorhouse liess sich und seine franzdsi-

sche Mitarbeiterin ausfuhrlich iiber die

AfR informieren und meinte, diese Initia
tive sei «ohne Einschrankung bewun-
dernswert».

Mehr Transparenz

Der belgische EU-Abgeordnete und
Wirtschaftsprofessor Fernand Herman

vermittelte den Gasten einen Uberblick

uber die zu losenden Aufgaben im Expe
riment der Europiiischen Union. Er moch-
te das federative System nach dem
schweizerischen Muster iibertragen und
das Subsidiaritatsprinzip verankert sehen.
Auch miisse klar festgelegt werden, wer
wem Rechenschaft schulde, denn, so Her
man: «Angefangen mit den Romer Ver-
tragen fiber jene von Maastricht bis bin zu
jenen von Amsterdam ist das Ganze im-
mer undurchsichtiger geworden.» Her
man gehort einer internationalen Gruppe
von 26 Persdnlichkeiten an, die der Agen
da fiir Versdhnung als Berater zur Verfu-
gung stehen, wie iibrigens auch die bei-
den Botschafter a. D. Helmut Wegner
(Deutschland) und Edouard Brunner
(Schweiz).

Der Prasident der paritatischen Ver-
sammlung des Lome-Abkommens zwi-
schen der EU und den sogenannten AKP-
Staaten (iiber 70 Landern Afrikas, des
Karibischen und Pazifischen Raumes),
Lord Henry Plumb, kam auf die Motivati
on zu reden, die einen Landwirt wie ihn
zum aktiven Politisieren ausserhalb der

britischen Inseln bringe. Als junger
Mensch babe er im Zweiten Weltkrieg die
Zerstdrung der Stadt Coventry miterlebt,
und eines seiner starksten Erlebnisse sei

gewesen, als ein paar Jahre spater der Bi-
schof von Berlin eingeladen wurde, in der
behelfsmiissig erstellten Kirche von Co
ventry zu predigen. Derzeit setzt sich
Plumb fiir eine verniinftige Korrektur des
freien Weltmarktes ein, wie sie die Lome-
Vertrage fiir den Bereich der Landwirt-
schaftserzeugnisse festschreiben.

cbs

Adrien Zeller, Regionalprdsident des El
sass, nimmt das Dokument der «Agenda
fur Versdhnung» entgegen

«Konflikte und L6sungen»
in Melbourne

Einen «Wegbereiter australischer Aus-
senpolitik» nannte die Canberra Times
den im letzten November verstorbenen

Regierungsberater Allan Griffith.

Mitte Februar wurde im Melbourner

Institut fur Internationale Beziehungen
sein letztes Buch, Conflict and Resolu
tion, lanciert, das er kurz vor seinem Tod
fertigstellte. Anschliessend an seine
Laufbahn als Regierungsberater doku-
mentiert er darin jene Situationen der
jiingsten Vergangenheit, in denen die
Schritte vom Krieg zum Umengang zu-
stande kamen, wie zum Beispiel in Sim-
babwe, Namibia und Kambodscha.

Sir Zelman Cowan, ehemaliger Gene-
ralgouverneur Australiens, rief bei der
Lancierung des Buches Allan Griffith als
einen «integren, enthusiastischen Men-
schen» in Erinnerung.

General John Sanderson, Chef der aus-
tralischen Landstreitkrafte und von 1991

bis 1993 Kommandant der UNO-Frie-

denstruppe in Kambodscha, erklarte: «Der
Autor fordert uns auf, der Zukunft mit der
Gewissheit entgegen zu sehen, dass wir
auf sie einwirken kdnnen, sofern wir uns
von einer tiefen moralisch-geistlichen
Sorge fur unsere Mitmenschen leiten las-
sen. Dieses Buch kennzeichnet ihn selbst

als solche Person.» Sanderson wiinschte

dem Werk «breite Anerkermung als histo-
rischer Text und ebenso als Vorlage zur
Gestaltung internationaler Beziehungen».

Tom Ramsay



ZUM NACHDENKEN 3-4/99

Das leibliche Israel

In den zwei vorhergehenden Ausgaben wurde an dieser Stelle ein
spannender, anspruchsvoller Weg zur inneren Freiheit aufgezeigt. Dies-
mal gilt unsere Aufmerksamkeit der gesellschaftiichen Dimension der
Spiritualitat. Der nachfolgende Text erschien erstnials in der jiidischen
Zeitschrift Tikkiin im Rahmen einer Artikelserie zum 50. Jahrestag des
Staates Israel. In diesen Zeilen spriclit der Autor, ein orthodoxer
Rabbiner und Dozent an der George-Mason-Universitat in Washing
ton, ein aktuelles, spezifisches Problem an; doch die hier behandelten
Fragen diirften sich in der einen oder anderen Form jedem Mitglied
einer Staatengemeinschaft aufdrangen.

Der Judaismus ist haute einer Krise

unterworfen. Fast jede Pragung jiidischer
Spiritualitat - vom Gelehrtentum iiber die
Erneuerungsbewegung bis bin zu den
grosseren und kleineren jiidischen Orga-
nisationen - ist berauscht von der Exi-

stenz des leiblicben Israel, seines Volkes
und insbesondere dessen Beziebung zum
eigenen Stiick Erde.

Nach zweitausend Jabren entdecken

die Juden den Jubel religioser Erfabrung
durch den Erdboden, durcb die Sinne,
durch das Leibliche. Dieses Erleben bat

in der Gescbicbte der Religionen stets zu
einer Verzerrung des reicben religiosen
Erbes gefiibrt, welches besonders tief-
gebende etbiscbe Verpflicbtungen gegen-
tiber Fremden - bebraiscb gerim - kennt,
die zwar einer anderen Kultur angeboren,
aber nun eimnal dasselbe Land bewob-

nen.

Die bibliscben Propbeten wussten,
dass diese Beziebung zum Boden zerset-
zend wirkt. Daber bestand der Test der

Spiritualitat ibres Volkes darin, ob es das
Land und alle seine Bewobner gleicber-
massen liebe, aucb die Armen, die Land-
losen und die Nicbtjuden. Die Liebe zum
Land und die Selbstbeberrscbung sollten
sicb die Waage balten; eine Zuriickbal-
tung gegeniiber dem Rauscb des Boden-
besitzes war gefordert, die im Wesentli-
cben den Sabbatgesetzen, den Zebntenge-
setzen, den Erlassjabren und anderen For-
men der Ressourcenverteilung entspracb.

Hermann Cohen, einer der grossten jii
dischen Pbilosopben dieses Jabrbunderts,
erkarmte die Gefabr, dass der Zionismus
einen erneuten Rauscb des Landbesitzes

auslosen kdnnte. Aber angesicbts der
pausenlosen Judenverfolgungen seit den
1880er Jabren batte er mit seiner These

einen scbweren Stand. Erfolgreicb pran-
gerten die Zionisten einen entkorperlicb-
ten Judaismus an, der bloss nocb ein mo-
raliscb-geistlicbes Gesicbt batte. Sie
wollten das von der alien Kircbendoktrin

fiir uns Juden vorgezeicbnete Scbicksal
eines wandernden, landlosen Volkes nicbt
auf uns ruben lassen, eines Volkes, das
einzig eine geistige Botscbaft bat und
dessen immerwabrendes Los im Leiden

bestebt.

Worauf beruhl Sicherheit?

Die gute Nacbricbt bestebt beute dar
in, dass es in Israel mebr und mebr reli

giose Juden gibt, die wissen, dass mit
dem religiosen Zionismus etwas scbief
gelaufen ist. Um unsere religiose Moral
wieder zu erlangen, mtissen wir unsere
Beziebung zum Boden grundlegend iiber-
priifen. Aus strategiscber Sicbt beispiels-
weise verliert Land zunebmend an Be-

deutung. Die Entwicklung der Raketen-
tecbnik und die wacbsenden Moglicbkei-
ten unkonventioneller (cbemiscber und
bakterieller) Waffen baben die Sicherheit
weggewiscbt, die ein eigenes Hobeitsge-
biet friiber bot. Im beutigen Kriegsge-
scbeben gibt es keine Scblacbtfelder
mebr. Wir miissen der Tatsacbe ins Auge
seben, dass dieser altbergebracbte Zweck
des Landes iiberbolt ist und dass Sicher

heit nur auf zuverlassigen Beziehungen
zu guten Nacbbarn beruben kann.

Die Liebe zum Land ist eine urspriing-
licbe Antwort des Menscben auf seine

Umwelt; sie ist eine Quelle des Lebens
und der Spiritualitat. Diese Liebe zum
Land bedarf aber weder des Besitzes nocb

Rabbiner Marc Gopin
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Die Zukunft der judischen Splrltualltdt im Zeltalter des Zionismus
Marc Gopin

des Hoheitsanspruchs, um sich entfalten
zu konnen. Wir haben uns von der Idee

des Landbesitzes in Beschlag nehmen
lassen, weil wir die Verfolgungen friihe-
rer Jahrhunderte, die Schmerzen der Ver-
gangenheit mit einem einzigen Zugriff
auf Land riickgangig machen wollten.
Aber Landbesitz kann solchen Schaden

nicht beheben. Die Vergangenheit bedarf
der Trauerarbeit, sollte aber die morali-
schen Entscheidungen von heute nicht
vergiften.

Die Legende

Zu Beginn dieses Jahrhunderts wirkte
der israelische Chaluz (Pioniergeist) als
ermutigender Mythos auf die meisten Ju-
den. Es war eine neue Identitat des Juden-

tums, die in der Eroberung des Bodens, in
der Schaffung des Kibbuz wurzelte. In
mancher Hinsicht erwarteten jeweils die
Siedler amerikanischer, russischer oder
anderer Herkunft, die ins Westjordanland
kamen, nun seien sie an der Reihe mit
dem Chaluz-Mythos und in der Rolle des
besitzergreifenden Pioniers. So entstand
fur uns eine ahnliche klassische koloniale

Identitat, wie sie die Amerikaner in der
Besiedelung des Wilden Westens der
USA fanden. Es ist eine berauschende

Mythologie, die vorgibt, Identitat entste-
he durch «Zalimen» einer Wildnis, und
mit dem Besitz von Boden konnten wir

die Gewaltanwendung, die zu seiner er-
sten Nutzbarmachung notwendig gewe-
sen war, im Dunkel des Vergessens
zuriicklassen.

Doch genau diese Gewalt ist die
Schwachstelle der alten Chaluz-Legende.
Denn gemass dieser Legende war das
Land leer, «ein Land, welches eines
Volkes bedarf - fur ein Volk, das Land
braucht». Die Tatsache, dass dieses Land
nicht leer war und dass unsere Rlickkehr

dorthin den Palastinensern und andern

Bewohnern schreckliches Leid und

Demiitigung brachte, bleibt eine tiefe, un-
verheilte Wunde im judischen Bewusst-
sein. Diese Tatsache lauft unserem

Selbstverstandnis zuwider. Die einfachste

Behandlung dieser Wunde bestand darin,
die Existenz der Palastinenser rmd ihr

Trauma zu leugnen.

Der Linken in Israel - den Kindern des

Kibbuz - obliegt die Verantwortung fur
diese Mythologie ebenso wie den Sied-
lern des Westjordanlandes. Beide Grup-
pen miissen in Israel eine neue Perspekti-
ve aufzeichnen: jene der Liebe zum Land,
die eng verbunden ist mit einer Liebe zu

the bimonthly Icwish critique of politics, culture & society

den Judischen Werten der Mitmenschlich-
keit, ohne jede Verbindung zu Eroberung
und Besitzergreifen. Wir kommen nicht
darum herum, den alten Chaluz-Mythos
zu iiberarbeiten, die alte Idee des Land-
rausches zwar zu wiirdigen, sie dann aber
hinter uns zu lassen.

Unser BT ,i\!ideren

Der Schliissel zu einer verniinftigen
und anstandigen Zukunft und zur Ent-
deckung des Kerns der judischen Spiri-
tualitat liegt in der Pflege unserer Be-
ziehungen untereinander und zu den
Fremden unter uns. Insbesondere der reli

giose Zionismus muss sich der Tatsache
eines neuen Bildes des Nichtjuden stel-
len. Der traditionelle Judaismus ist darin

gefangen geblieben, den Nichtjuden ent-
weder als Chassidei umot haolam (Ge-
rechter unter den Volkern der Erde) zu
betrachten, oder aber als verhassten
Nachkommen von Esau und Amalek, der
die Juden nur hassen und toten kann. Dies

ist eine exilverhaftete, hochst lahmende
Sicht des «Anderen». Die reale Welt be-

steht aus Menschen, die weder vollig gut
und gerecht, noch vollig bose sind. Es
gibt Menschen, die mich vielleicht ge-
stern toten wollten, aber heute bereit sind,
mit mir zu reden. Insbesondere miissen

wir die Palastinenser, unsere niichsten
Nachbam, als Partner in der Suche nach
echter, gegenseitiger Sicherheit ansehen.
Egal wie zornig, gewalttatig oder aufge-
bracht sie sein mogen, uns bleibt keine
andere Wahl, als alles zu tun, um eine
neue Beziehung zu entwickeln und her-
beizuverhandeln.

Die Wiederentdeckung der judischen
Liebe fur das leibliche Israel stellt ver-

standlicherweise eine Heilungsphase fur
das jiidische Volk dar, weil sie sich mit
den Wunden der Vergangenheit befasste.
Durch die Verwechslung einer Wieder-
umarmung des Bodens mit dem mytholo-
gischen Drang nach Besitz und Erobe
rung eines «leeren» Landes haben wir

jedoch uns selbst neue Wunden zugefugt
und damit auch die Palastinenser verwun-

det. Um diese Wunden zu heilen, muss
das jiidische Volk als Ganzes lernen, die
Liebe zum Land und die Wertschatzung
aller Menschen auf einen Nenner zu brin-

gen, die jiidische Seele ebenso zu umar-
men wie den jiidischen Leib. Dann wird
es auch der Seele der Nichtjuden gewahr
werden, insbesondere unserer palastinen-
sischen Nachbarn, die das Land ebenso
lieben wie wir und die genau wie wir
zuviel von ihrer Kultur und ihren Werten

im Kampf um jenes Land preisgegeben
haben.

Die vvQhre Mutter

Als nachsten Schritt sollten wir uns

gemeinsam mit den Palastinensern und
all unsern Nachbarn der Sorge fur dieses
Land annehmen - uns um seine Bewasse-

rung, seine Bodenschatze, seine Natur-
schonheiten kiimmern - ohne davon be-

sessen zu sein, was wem gehort. Insbe
sondere ware eine Kriegsverhinderung
durch den Aufbau von Vertrauensbezie-

hungen auf breiter Basis bei weitem die
beste Art, den Boden fiiir alle zu bewah-
ren. Dieses gemeinsame Bemiihen, das
Land zu lieben und zu schiitzen, kbnnte,
wenn es sich gut entwickelt, den psycho-
logischen und geistlichen Unterbau fur
die bevorstehenden schwierigen Verhand-
lungen bilden.

Oft geht mir jene bekannte biblische
Geschichte durch den Sinn, in welcher
der Konig Salomo die wahre Mutter dar-
an erkennt, dass sie bereit ist, ihr Kind
loszulassen, damit es am Leben bleiben
und gedeihen kbnne. Zweifellos hat das
jiidische Volk alte Wurzeln am Westufer
des Jordan. Aber eine echte Mutter dieses

Landes ware bereit, ihr exklusives An-
recht darauf aufzugeben, damit es uberle-
ben und gedeihen kaim.
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Der Schulinspektor schweigt

Grosseltern, Eltern imd Lehrer

- alle kamen sie, um mit Philippe
Lobsteiii zu sprechen, dem ehema-
ligen Schulinspektor, weil sie sich
Sorgen maclten iiber die zuneh-
mende Gemilt in den Schulen.

Und ihn wollten sie befragen,
weil er in seinem neusten Buch

auf einfache und verstdndliche
Weise beschreibt, wie er in seinen
Jahrzehnten als Priinarschul-

inspektor seinen Glauben in seine
erzieherische Praxis einbringen
konnte. Unsere Korrespondentin
Evelyne Seydoux, selber Englisch-
lehrerin, hat einige Rosinen aus
dem Gesprdch gepickt:

Anstatt einen Polizisten hinter jeden
potentiellen jungen Brandstifter zu stel-
len, gehe es ihm darum, die Kinder auf
dem Weg zum inneren Horchen zu be-
gleiten, durch das sie auch den Respekt
fur ihre Nachsten entdecken. Dies sei

librigens nur mdglich, warm die Jugendli-
chen auf diesem Weg von der Demut ih-
rer Eltern und Lehrpersonen unterstiitzt
wiirden, «die selber wissen, dass sie nicht
alles wissen, und deshalb auch bereit sind
zu horchen». Es gehe hier also nicht um
einen hilfreichen Trick zur Bandigung
von Kindern, sondern vielmehr um «eine
Lebensart, die wir anstreben und von der
wir hoffen, dass sie Friichte tragt, deren
Samen weit ausgestreut werden k6nnen».

Dieses Anliegen hat Philippe Lobstein
dazu gefuhrt, die Association a I'Eveil de
I'Education a la Responsabilite a I'Ecole
(AERE) zu griinden, welche Lehrer und
Lehrerinnen Hilfsmittel fiir den Unter-

richt in Staatskunde und ziviler Verant-

wortung zur Verftigung stellt. In den
staatlichen «Direktiven des Erziehungs-
ministeriums fur den Unterricht iiber

moralische Rechte und zivile Verantwor-

tung» steht folgende Anweisung: «Es sol-
len privilegierte Momente des Nachden-
kens in den Lfnterricht eingebaut werden,
wahrend derer wir uns mit den Schiilern

Gedanken machen iiber das Leben in der

Klasse, in der Familie, der Welt...» Das
Material der AERE will Anregungen zur
Gestaltung dieser «privilegierten Momen-
te» geben.

EIn richtlger Flegel

Ein Kind stiehlt, ein anderes ist un-
fahig zu lesen: Solche konkreten Proble-
me benutzte Lobstein, um den Kindern
vorzuschlagen, vor sich selbst und ihrem
Gewissen mit ihm still zu werden und

nachzudenken. Dies fuhrte zu unerwarte-
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«Kinderfuhlen sich zustdndigfur das, was ihre Kameraden tun.»
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ten Veranderungen: Als er zum Beispiel
eines Tages vor einer Klasse zugab, wie
er zu Hause aufgebraust sei, als ihn seine
Frau wegen seiner Unordnung schait,
schiugen die Kinder nach einem Augen-
biick des Uberiegens eine Putz- und Auf-
raumeaktion im Kiassenzimmer vor, und
einige fiihrten die Initiative zu Hause
gieich fort.

In der Diskussionsrunde wird auch die

Frage der Beziehung zwischen den Eitern
und dem Lehrpersonal gesteiit. Eine Mut
ter erkundigt sich: «Was machen Sie mit
Schiilern, deren einzige Art sich zu weh-
ren darin besteht, immer heftiger dreinzu-
schiagen?» Der Inspektor beschreibt ei-
nen seiner «Kunden», einen «richtigen
FIegei», der vor aliem fur seine wieder-
holten Diebstahle bekannt war und vor

dem sich die Klassenkameraden fiirchte-

ten. Ais der Junge bei einem Kiassenge-
sprach zugab, er verhalte sich so, um sich
fur das Ausgeiachtwerden zu rachen, ver-
loren seine Kameraden die Angst vor ihm
und woiiten ihm sogar heifen.

"Sie haben mich nicht

angeschrleni"

Eine Lehrerin bestatigt in der Ge-
sprachsrunde, die Kinder verstunden die
Idee des Innehaitens und Stiiiwerdens

gut. Eines habe ihr kiirziich im Unterricht
gesagt: «GeIt Lehrerin, die Stille beru-
higt!»

Eine weitere Erage aus dem Kreis iau-
tete: «Wie konnen denn Jugendiiche, die
standig mit dem Walkman in den Ohren
durch die Gegend laufen, die Praxis der
Stiiie entdecken? Woher sollten sie eine

andere Sprache eriernen ais jene, die sie
tagiich um sich herum horen, und wie
konnen sie sich den Mitschiiiern gegen-
iiber anders verhaiten ais in der gewait-
tatigen Art, der sie seiber tagiich ausge-
setzt sind?»

Eine Schuidirektorin in der Runde

meint, wenige Tage zuvor habe sie einen
Schiiier in ihr Biiro kommen iassen, der
einen Lehrer wahrend des Unterrichts

grob beieidigt hatte. Sie beschreibt das
Gesprach: «Ais erstes bat ich ihn, die
Hande aus den Hosentaschen zu nehmen

und sich hinzusetzen: Er reagierte er-
staunt. Dann schiug ich vor: <Jetzt woiien
wir mai gemeinsam iiberiegen, was da zu
tun sei, ohne uns aufzuregen.) Nach
einem ruhigen Gesprach schioss ich:
<Weisst du, so mit einem Lehrer sprechen
geht einfach nicht. Ich mochte, dass du an

den nachsten drei Samstagen hier in der
Schule arbeiten kommst.> Eine Viertei-

stunde nachdem er mein Biiro veriassen

hatte, kam er wieder: <Ich woiite mich bei
Ihnen bedanken; Sie haben mich zwar be-
straft, aber Sie haben mich nicht ange-
schrien.>»

Zum Schluss meint der Inspektor:
«Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
man von den Kindern durchaus veriangen
kann, in einer schwierigen Situation ver-
antwortungsbewusst zu reagieren. Sogar
jene, die nicht direkt in die Ereignisse
verwickeit sind, fiihien sich zustandig fur
das, was ihre Kameraden tun. Erwach-
sene, administratives Personal, Schiiier:
aiie sind gemeinsam verantwortiich. Es
braucht Fragen wie: «Was kannst du bei-
tragen, damit sich etwas andert?» Das
stimuiiert die Schiiier, da woiien sie mit-
machen.»

Philippe Lobstein, «Les silences de
M. I 'inspecteur» (fmnzdsische Original-
fassung), erhdltlich bei: Caux Edition,
1824 Caia

Kurs in
indien

Folgende IMeldung erreichte uns von
Deepak Ajwani aus Baroda:

Mit Unterstiitzung der austraiischen
Korperschaft veranstaitet die indische
MRA einen vierzigtagigen Kurs fiber
«Wirksames Leben», an dem 15 Studie-
rende aus funf Landern teiinehmen. So-

eben kam ich von einer Woche im Hinter

land des Teiistaates Gujarat zurfick, wo
wir Dorfer besuchten, in denen eine enor-
me Arbeit zur Rehabiiitierung der Ureim
wohner und der ausgebeuteten Tageioh-
ner geleistet wird. Einige der Begegnun- ,
gen Lessen uns sprachios und regten uns
dazu an, zu prfifen, wieweit unser eigenes
Leben im humanitaren Bereich wirksam
sei. Dieses Eriebnis, bei dem ich ais Doi-
metscher wirkte, war notwendig, um uns
mit den Lebensbedingungen von 70 Pro-
zent der indischen Bevoikerung direkt zu
konfrontieren. Audi mir seiber hat der

Besuch viei gebracht.

Anschiiessend kam die Gruppe in mei-
ne Stadt. Hier staunten sie fiber die Viel-

fait in unseren Einkaufsstrassen...

3-4/99

Medien- und

Pressetag
in London

Mahatma Gandhi soil einmal gesagt
haben: «Das einzige Ziel des Journalis-
mus sollte das Dienen sein.» Das Ziel

heutiger Zeitungsmagnate scheint vor
allem im Profit und im politischen Ein-
fluss zu bestehen. Die Einstellung der
Besitzer grosser Zeitungen war denn
auch eines der durchleuchteten The-

men an dem von der Financial Times

organisierten «Medien- und Pressetag»
vom 4. Eebruar in London.

Die Redaktoren einer Anzahi grosse-
rer engiischer Tageszeitungen sowie ei
nem breiten politischen Spektrum an-
gehorende Journaiisten aus der ganzen
Welt nahmen teii. Die ausiandischen Ver-

treter kamen vor aiiem auf Initiative von

William Porter, dem Vorsitzenden des
«Internationaien Kommunikationsfo-

rums», welches den Aniass zusammen
mit der Financial Times organisiert hatte.

Der eingangs zitierte Mahatma war der
Ansicht, dass Pressekontroiie «nur dann
eine wirkiiche Chance hat, werm sie von
irmen her kommt». Der Londoner Presse

tag wurde zu einer erstauniich tiefgreifen-
den und ehriichen Gewissenserforschung
im Biick auf die Notwendigkeit einer soi-
chen «Kontroiie von innen». Es ging um
Fragen wie: «Stimmt es, dass Zeitungs-
verieger durch oberflachiichen Inhait die
<Verdummung> ihrer Zeitschriften voran-
treiben, im Bemfihen, die Gunst jfingerer
Leser und eines ganzen Marktsegments
fur sich zu gewinnen?» - «Weiche Roiie
kommt in einer Demokratie der freien

Presse zu?» - «Haben Zeitungen und Ra-
diostationen tatsachiich die ernsthafte

Erforschung grosserer Zusammenhange
dem Personenkuit geopfert?» und: «Was
ist zu sagen fiber die beinahe besessene
Art, mit der ein grosser Teii der Medien
hauptsachiich fiber Sex, Pornographie
und Lfisternheit berichtet und damit das

grosse Geld macht?»

Der unverfalschende Spiegel

Will Hutton, Chefredakteur der Tages-
zeitung The Observer, wies darauf bin,
dass die Briten im Durchschnitt 23 Stun-

den pro Woche damit verbringen, aus ei
ner zunehmenden Auswahi von Presse-

meidungen, Bfichern und Fernsehsendun-
gen Informationen aufzunehmen. Was
ihm Sorge bereite, seien jene Presseieute,
die wie ein Schwarm Heuschrecken

wahrend 48 Stunden fiber ein Ereignis
herfieien, dann aber weiterzogen, «um
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Den Medien Glauben schenken -
Oder besser nicht?

die Empfanger ihrer Informationen je-
weils vollig zerschlagen und handlungs-
unfahig zuruckzulassen.»

Der Kolumnist Graham Turner vom

Daily Telegraph unterstrich, dass die ver-
breitete Meinung, Sex bringe die hochste
Erfullung schlechthin, die grosse Liige
der letzten ftinfzig Jahre darstelle. Er
warnte aber gleichzeitig vor den Morali-
sten, die selber «leere Gefasse» seien.
«AIs einer, der seine Frau bitten musste,
ihm Verfehlungen auf eben diesem Ge-
biet zu verzeihen, spreche ich bier aus
eher schmerzlicher eigener Erfahrung»,
fugte er hinzu.

Der BBC-Femsehkommentator Mar-

tyn Lewis erinnerte an die «Pflicht der
Medien, der Welt einen unverfalschenden
Spiegel vorzuhalten». Eine kiirzlich vor-
genommene interne Umfrage uber die
BBC-Berichterstattungspolitik erklart:
«Eine scheinbar vollig auf Probleme fi-
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London, Erscheinungsort der Financial Times

xierte Berichterstattung beginnt die Zu-
schauer abzuschrecken.» Abschliessend
fordert der Bericht die Journalisten auf,
fruheren Berichten nachzugehen, «um zu
sehen, wie sich diese Problemsituationen
entwickelt haben und welche Lehren dar-
aus gezogen werden k6rmen.»

In der Mehrzahl der Falle gehe es bei
diesen Problemen um Besitzanspruch und
Profitdenken. Alan Rusbridger, Redaktor
bei der Tageszeitung The Guardian,
schlagt drei Grundregeln fur die Presse
vor;

- Kein Besitzer durfe eine zu grosse
Konzentration von Zeitschriften verur-
sachen,

- ein Gesetz, das im Ausland wohnen-
den Grossfinanciers verbietet, eine
Zeitung zu kaufen,

- Zeitungsbesitzer sollten aufgefordert
werden, genauso Selbstkontrolle zu
iiben, wie sie von den Journalisten ver-
langt werde.

«Kein schlechtes Motto»

Der heute in Polen lebende, langjahri-
ge franzbsische Berichterstatter und Jour
nalist Bernard Margueritte unterstrich die
wirtschaftliche Seite der Freiheit. «Heute

geht es darum, die moralische Dimension
der Freiheit zu verstarken.» Wie sonst
solle gute, inhaltsstarke Medienarbeit in
einer materialistischen, hedonistischen
Konsumgesellschaft uberhaupt erbliihen?
Weiter gebe es heutzutage im Medienbe-
reich keinen Platz fur mittelmassige Ar
beit. «Wenn ich etwas in der Medienwelt
in Bewegung bringen und verandern will,
muss ich (als Medienschaffender) zuerst
bei mir selbst einen Veranderungsprozess
zulassen.»

Der Konferenzvorsitzende, Lord No
lan, hatte eine von der britischen Regie-
rung beauftragte Arbeitskommission ge-
leitet, welche das Thema «Massstabe und
Richtlinien im offentlichen Leben» unter-
sucht hatte. Abschliessend habe diese
Kommission die Ideale des offentlichen
guten Willens mit folgenden Begriffen
zusammengefasst: «Ehrlichkeit, Offen-
heit, Zuverlassigkeit, Integritat, Fiih-
rungsfahigkeit und Uneigennutzigkeit».
Dies sei «ubrigens kein schlechtes Motto
fur jegliche Organisation». Auch Mut sei
eine Qualitat, derer ein Journalist bediir-
fe, wie auch Humor, Demut und ein Sinn
fur die wahren Proportionen der Ereig-
nisse.

Michael Smith


